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O H N E  B A U T E C H N I S C H E  B O D E N K U N D E  KEIN W I R T S C H A F T L I C H E S  B A U E N .
Yon Iłeięhsbahnrat Backofen. Mitglied der Studietikommission fiir  bautechnische Bodenkunde. 

Y o rtrag, gelialten in der D eutschen G esellschaft fiir B auingenieurw esen zu B erlin  ain 26. A p ril 1927.

B ei meinem Studium  der F lach- und Gefallbahnhofe fand 
ich in der Zeitung des Vereins D eutscher Eisenbahnver\valtungen 
in der N um m er 32 des Jahrganges 1922 in einem A ufsatz iiber 
„R angieren  m it Sch w erkraft" folgende treffende Bem erkungen 
von D r.-Ing. Frólich tiber die Berechnung der W agenw iderstande 
und der H ohe des A b lau fb erges:

,,E s sei au f die bekannten Berechnungen von steinernen 
Briicken oder Stiitzm auern hingewiesen: W ie dort Belastungs- 
und Festigkeitszahlen  dic V orbedingung zum  Rechnen sind, so 
hier die W iderstandszahlen. W ie es dort niemand einfallen wird, 
ohne vorherige statische U ntersuchung zu bauen, so sollte auch 
keine Ablaufanlage ohne eingehende dynam ische U ntersuchung 
gebaut oder betrieben werden. Faustform eln helfen weder dort 
noch hier, sondern nur tiefes E indringen in die schw er faflbaren 
Zusam m enhange, und es tu t  daher dort w ie hier ein S p e z ia -  
l i s t e n t u m  not, dem  nicht nur die dynam ische N achpriifu ng, 
sondern auch die technische E ntw urfsbearbeitung un terliegt."

Im  Jahre 1922 w urde die A b laufdyn am ik  von  F ro lich  be- 
griindet. J etzt im  Jahre 1927 kann man sagen, daB sich auf 
den Verschiebebahnhofen kein Eisenbahnrad dreht, ohne daB 
es dynam isch und betriebsw issenschaftlich erfaBt ware. D urch 
diese W issenscliaft und ihre praktische Anw endung spart die 
Reiclisbahngesellschaft jahrlich  viele Millionen Reichsm ark.

W elcheB ew andnis h at es nun m it der bautechnischen B oden
kunde, iiber die wir zu handeln haben ? D ie bautechnische 
Bodenkunde h a t die A ufgabe, die E igenschaften  des B odens zu 
bestim m en, des Bodens, m it dem  wir ais Ingenieure bauen, 
sei es, daB ein D am m  geschiittet oder ein E isenbahneinschnitt 
geschaffen werden soli; sei es ein Staudam m , ein K anał, ein 
Tunnel, eine Tiefgriindung von  B ruckenpfeilern oder sonstige 
Ingenieurbauwerke. B ei a ll diesen B auten  sind w ir au f den
—  sagen w ir einm al —  guten  W illcn des Bodens angewiesen, 
ob er sich den menschlichen E in griff so ohne w eiteres gefallen 
laBt oder nicht. Jedenfalls erleben seit alters her die B auleute 
m it diesem B au stoff ais druekhaftem  Gebirge, ais schieferigem  
Gestein, ais Ton und Mergel, ais K la i und Moor die sonder- 
barsten Dinge.

Im  18. Jahrhundert, dem  Z eitalter der K anale, gab man 
sich m it diesen Erschcinungen ais unabwendbaren Zwischen- 
fallen zufrieden; seit einem halben Jahrhundert ist man jedoch 
hellhorig'gew orden und glaubt, daB unsere Erdrinde bodentech- 
nisch, physikalisch, cheniisch, m echanisch auch Gesetzen unter- 
worfen ist, wie jeder andere B austoff. E iner der ersten und Un- 
ermudlichst.cn, der im m er w ieder darauf drang, daB der In 
genieur sich m it dem B oden eingehend befassen miisse, w ar der 
Geologe H o ch stetter.1 Ais R ektor der technischen Hoclischule 
W ien forderte er dies im  Jahre 1874 in einer R ektoratsrede mit 
beweglichen W orten. GewiB gab es dam als, vorher und spater 
Ingenieure, die genau wuBten, w as sie ihrem  Boden zum uten 
durften. A ber man baute doch nach der „a lten  groBvaterlichen 
W eise". A uch ein hervorragender R u fer von R an g w ar Vinzenz 
P ollack, Professor an der Technischen H ochschule W ien (vor 
kurzem  dahingegangen). E r  wies ais erster au f die yerschiedenen, 
einen B auvorgang wesentlich beeinflussenden. E igen schaften  der 
B odenarten  hin; ais Bauausfiihrender h a tte  er w iederholt Ge- 
legenlieit, TraBen zu verandern, um z. B . schiefrigem , rutsch- 
siichtigem  Gestein aus dem  W ege zu gehen. A b er auch er k lagt

1 G eologie und E isen b ah n b au . W ien 1874.

iiber V erstandnislósigkeit im  technischen Lager. Und so ist es 
leider noch heute.

E s sei auch nicht verschw iegen, daB m anche B au leu te ihre 
m iBlichen Erfahrungen au f B austellen  geheim  und dam it die 
F ach w elt von einer gesunden und produktiven  K ritik  fern halten. 
P ollack  w ar nicht der L etzte , dessen A u fsatze iiber die Arl- 
bergbahn „eingereicht und zensuriert" w urden; auch heute noch 
bleiben sehr viele w ichtige E rfahrungen iiber Fehlbauten  in 
den Alcten vergraben, w eil m an „n ich t anstoBen w ill" . Sow eit 
aber schwierige, im  K a m p f m it den Tiicken  der B odenarten ais 
Sieger hervorgegangene Baum aBnahm en unbeschnitten zur 
K enntnis der Fachleute gekom m en sind, ist die D arstellungs- 
und Ausdrucksw eise vielfach eine so Yerschiedene und z. T. 
unverstandliche, daB m an schwer Zusam m enhange sehen und 
sich ein G esam tbild der B odeneigenschaften m achen kann. 
Im  bautechnischen L ager h at man heute noch nicht eine einheit- 
liche B ezeichuung fiir Ton, Lehm , M ergel usw. W elche und wie- 
viele B estandteile Sand sind maBgebend fiir Tonm ergel u sw .?  
V on der K onsistenz der B oden gar n icht zu sprechen. E s ist 
schwer, sich von  einer B ohrprobe eine V orstellung zu m achen, 
die „ra h m artig " ist, oder von  einer A ufschiittung, die die „ K o n 
sistenz der B u tte r"  aufw eist! Is t dam it B u tter  aus dem  Eis- 
schrank oder solehe un ter der Som m erhitze schm elzende ge- 
m eint ? T erzaghi sagt m it R echt, daB das Tatsachenm aterial 
m it einer palaozologischen Sam m lung verglichen werden kann, 
dereń Stiicke keine Fundortsangabe tragen. W ie w ir w eiter 
unten noch sehen werden, handelt es sich darum , die einzelnen 
Fundstiicke zu klassifizieren, m it Schildern zu versehen und 
praktische Folgerungen daraus zu ziehen. V or der H and wird 
dies aber nicht m oglich sein, da nach wie vor jed er B aubeam te 
seine eigenen B ezeichnungen h a t; dazu kom m en die vielen 
E in zelinstitute in allen Landern D eutschlands, die die Zer- 
rissenheit auch in der W issenschaft kraB dem onstrieren — ■ In- 
stitu te, bei denen ein kleiner A n satz fiir die B estrebungen der 
B odenkunde vorhanden sein mag, die aber bei w eitem  nicht die 
groBen A ufgaben  einer bautechnischen B odenkunde erfassen, 
auch nicht fassen konnen, so daB w ir bis auf w eiteres keine 
Forschungsanstalt groBen Stils nach A rt der Kaiser-W ilhelm - 
in stitute haben werden, es sei daB eine ganz starkę H and, die 
uberragende L eistun g eines einzelnen oder die Schw ere eines 
unheilvollen N aturereignisses die V eran tw ortlichen  des Landes 
zur A ufgabe partikularistischer, unwissenschaftlicher, ver- 
lcrampfter K om p etenzstreitigkeiten  zu gem einsam er A rbeit 
z w in g t!

D ie A m erikaner erkannten ais erste die groBe w irtsch aftliche 
B edeutung, die in der E rforschung des Bodens liegt. Im  Januar 
des Jahres 1913 rief die Am erican S ociety  o v  C ivil Engineers in 
N ew  Y o rk  das Spezial Com m ittee to  cod ify  present P ractice  
on th e  bearing V alue of Soils“  (Foundation Com m ittee) ins 
Leben, das sich vornehm lich um  Ziffernw erte bem iihte. D ie B e 
deutung des Fragenkom plexes, der zu bereinigen w ar, w uchs 
bald zu einem  „problem  of nationał im portance" an. H eute 
wird dort kein gróBerer B au ausgefiihrt, bevor die E igenschaften  
des Bodens genau studiert sind.

A m  29. D ezem ber 1913 ernannte die D irektion  der K g l. 
Schwedischen Staatseisenbahnen eine Kom m ission, die geo- 
technische F ragen  lósen sollte. U n ter dem  W o rt „G eo tech n ik " 
versteht man das G renzgebiet geologischer und bautechnischer 
Aufgaben, in erster L inie die H altb arkeit und E la stiz ita t d er
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\-erschiedensten Boden und ihre mechanischc, physikalische 
V eranderung, sowie ihr statisch es Yerhalten  bei A uflage von 
E rddam m en oder E inschnitten. In dem  SchluCbericht „S ta te n s 
Jarnviigars G eotekniska Kom m ission 1914-— 22" werden w ert- 
vo lle  A n haltspun kte fiir praktische M ethoden zur Bestim m ung 
der Zahigkeit, der K órnun g und der Konsistenz der B odenarten 
gegeben. D ie Stabilitatsberechnungen sollen eine Grundlage 
abgeben fiir die S ta b ilita t zu untersuchender Strecken und sol- 
cher, dic gefahrdet erscheinen. —  B ereits ein paar Jahre vo r Auf- 
lósung der Kom m ission w urde bei der Eisenbahndirektion Stock- 
holm eine „G eotechnische A b teilun g des B ahn biiros'‘ ais N ach- 
folgerin der Kom m ission gegriindet, die unter L eitu n g des 
Zivilingenieurs John Olsson die Sicherung der Eisenbahnlinien 
und sam tlicher B auw erkc betreibt. H ier ist der W ert einer sol- 
chen Stelle offiziell anerkannt. K eine B rucke, kein E in schnitt 
wird von dem bautechnischen D ezernenten herausgegeben, bevor 
die B austellen auf die F estigk eit der Boden genau untersucht 
sind. —  W ie es in Schweden ein D am m rutsch bei S va rta  war, 
oder w ie er gewóhnlich genannt wird, bei „ Jonseredsraset", 
der den ersten AnlaC zur Griindung der geotechnischen K om 
mission gab, so w ar es auch in Finnland. D urch einen D am m 
rutsch bei H oplaks unw eit H elsingfors stiirzte eine L okom otive 
ab und mehrere E isenbahnbeam te fanden den Tod. —  E in  paar 
M onate spater w urde in Finnland eine geotechnische K o m 
mission gegriindet.

K orw egen w artete  nicht erst ein E isenbahnungliick ab, 
sondern schlofi sich vorsichtigerw eise dem schwedischen und 
finnischen Vorgehen an. D iese drei S taaten  verfiigen heute iiber 
ein betn ichtliclics M ateriał in der W issenschaft uber dic bau- 
technische Bodenkunde.

Ahnliche In stitu te  besitzt Belgien seit 1896 in einer in- 
genieurgeologischen Abteilung, die der ,,Adm inistration des 
m ines“ angegliedertist, und Italien  in seinem ,, In stitu to  sperimen- 
ta le "  fiir dic italienischen Staatsbahnen.

D ie M ethode, m it der E rde ais m it einem ,,to ten " S to ff um- 
zugehen, ist unw irtschaftlich, diese B ehauptun g m óchte ich 
meinem B ew eis voranstellen. W ir kennen eine R eihe bedeu- 
tender, alterer Beispiele, an der sich diese These erharten laBt.

1. Im  Jahre 1853 w eichte ein E inschnitt, der aus LóB be
stand, in der N ahe von B ruchsal auf, und iiberschwem m te ihn. 
A is U rsache w urde eine unter D ruck  stehende w asserfiihrcnde 
K iesschicht festgestellt, die un ter einem K ostenaufw and von 
150 000 M. beseitigt w urde.2

2. U m  zu sparen, h a tte  man einen 14 m hohen D am m  der 
U ngarischen O stbahn aus Lehm  und T on  geschiittet. Im  Jahre 
1871 floB er au f 60 m aus, wurde durch Langs- und Querstollen 
gesichert und verschlang groCe Sum m en Geldes, w ieviel verra t 
leider der B erich terstatter nicht.

3. E in  im Jahre 1840 aus Kreidesand gebauter Eisenbahn- 
dam m  der Linie Aachen-H erbesthal fiel im Jahre 1880 in sich 
zusam m en und verursachte 120000 M. W iederherstellungskosten.

4. N ach einer A ngabe aus dem Jahre 1883 verschw and 
am  13. Juli 1882 ein 40 m hoher E isenbahndam m  in der 
N ahe von  M oskau in dem  A ugenblick in einem Moor, ais 
ein E isenbahnzug daruberfuhr. Sechs Personcnwagen stiirzten 
in die T iefe und zogen 170 Personen in die schlam m igen Massen.

5. E in  bekannter E in schnitt auf der S trecke Kislepp- 
W angen floB jahrelang au f der Grenze zwischen a lter und neuer 
M orane aus. D ie iiberall herausschieBenden Quellen haben den 
B au  zu einem der teuersten und scliwierigsten der A llgauerbahn 
gestaltet und nicht um sonst ta u fte  ihn der V olksm un d: Millionen- 
lo c h !3

6. D ie zw eite E isenbahnverbindung m it T riest wies einen 
E in schnitt von 3 bis 4 Millionen cbm  Bodenaushub auf. E s 
b edurfte nach Pollack erst einer U berschreitung von  100 M il
lionen óstr. Kronen, um  eine Abhandlung von  Singer „D ie  
Bodenuntersuchungen fiir B au zw ecke" reifen zu lassen! Vor- 
her w ar dafiir kein Interesse. N ach demselben A u tor geht die 
Sorglosigkeit beim B au  groBer O bjekte o ft so w eit, daB man sich

2) Siehe A . v . K a ve n , R u tsch un gen  bei E rd b au ten , 1883.

nicht einm al friiherer E rfahrungen oder der auslandischen L ite 
ratu r bedienen zu miissen glaubt.3

7. Eines der hervorragendsten B auw erke der N euzeit ist 
der Panam akanal. N ur das Zusam m engehen naturw issenschaft- 
licher Forschungen und bautechnichser E rrungenschaften haben 
den E rfolg des W erkes erm óglicht. M eteorologie, K lim atologie, 
H ydrologie, P hysik , Geologie, Biologie, M edizin und Ingenieur- 
w issenschaft arbeiteten gem einsam  an der D urchfuhrung einer 
400 Jahre alten  Idee. M an kann sagen, daB der P an am akan al 
m it H ilfe des M ikroskopes erbaut ist. D er 81 km  lange K a n a ł 
h a t im  beriichtigten  Culebraeinschnitt eine A nschnittstiefe von 
96 m iiber K analsólile. H ier fanden im  L au fe  der Z eit R u t
schungen von Millionen cbm  Boden sta tt. E s ist bezeichnend, 
daB erst wahrend des B aues das P an am a geologisch untersucht 
wurde. E ine an O rt und Stelle tatige, aus 13 M itgliedern der 
bedeutendsten K analbauingenieure bestehende internatiónale 
Expertenkom m ission, deren M ajoritat sich offenbar iiber die 
G efahrlichkeit des Grenzkanals in keiner W’eise k lar war, riet 
zu einem M eeresniveaukanal.3 H ilgard sagt in seinem  B uche 
„U b e r G eschichte und B au  des P a n a m a k a n a ls": „ B e i keinem 
anderen Teile des kiihnen W erkes (ais im Culebraeinschnitt) hat 
der W ert der Voraussagen und der darauf fuBenden Berechnun- 
gen der internationalen E xpertenkom m ission und das wissen- 
schaftliche w ie technische U rteil bedeutendster A u toritaten  auf 
dem  G ebiete der Geologie und des praktischen Ingenieurwesens 
in sovernichtender W eise versagt.‘ ‘ D iese W orte sprechen fiir sich.

8. E s soli auch des Schluchternen Tunnels gedacht werden, 
der in B untsandstcin  gedacht w ar. D ie O berflachendeutung von 
R ótschiefer erwies sich ais irrefiihrende U berschiittung ziem- 
licher Langen. N ach 150 m Stollenvortrieb w urde toniges, 
wasserreiches G ebirge angefahren, das durch Schildvortrieb 
bezwungen werden muBte. B ei 1400 m kam  erst der B untsand- 
stein. E s  feh lten n ich t nur die Bodenanalysen, sondern man hatte 
nicht einmal die a lten  Q uersclin itte B oltes aus den 6 ocr Jahren 
zu R a te  gezogen4. Sic weisen bis zu mehreren M etern B asalt- 
erde, dariiber Ton auf, ferner im Gelande Abtreppungen, die 
kaum  anders ais Gelandeabbriiche zu deuten waren. Sie konnten 
zu r Y o rsich t mahnen. D ie W assereinbriiche und Rutschungen 
in den losen E rden und die dam it verbundenen unnótigen Aus- 
gaben w aren bei genauer B odenuntersuchung walirscheinlich 
nicht entstanden.

9. M it den groBen R utschungen am  K aiser-W ilhelm -K an al 
und den seit 70 Jahren noch im FluB befindlichen tonigen 
Bodenm assen am  B ahn hof A lzey  sei die R eihe a lterer Beispiele 
abgeschlossen. Sie beweisen w ohl zur Geniige, daB der „B o d e n " 
kein to ter B au sto ff ist und die V em achlassigung seiner Gesetze 
sich b itter  racht, und der W ille „Ersparn isse zu m achen" bei 
unzuverlassigem  B oden gleichbedeutend ist m it dem vorsatz- 
lichen AuBerachtlassen von  M om enten der V ernun ft.

D as technische Gefiihl und die E rfahrun g ist gewiB nicht 
eine zu unterschatzende M itg ift fiir  den Ingenieur. A b er vor- 
stehende B eispiele zeigen doch, daB die erdbautechnischen 
W irkungen dem  G efiihl des Ingenieurs n icht im m er recht ge
geben haben. D ie durchaus w ichtige E rfahrung des Ingenieurs 
muB erganzt werden durch die W issenschaft iiber die E igen 
schaften der Bodenarten. V on der G estalt und GroBe der B oden- 
kórner, der Struktur, dem  Porenvolum en und der K onsistenz 
der Boden ausgehend, w ird man in der neuen W issenschaft zu 
den R eibungskraften  im  B oden libergehen. E s wird zu bestim - 
men sein, der EinfluB des A lters, die A rt der Sedim entierung 
au f die K onsistenz und die R eibungsziffern der Sande, Tone und 
Lehm e. D ie U ntersuchungen wurden w eiter fiihren zu den F o r
men der Gleitflachen, w ie sie in der N atu r auftreten, w eiter zu 
den statisclien Berechnungen abgleitender Erdkórper, nach- 
dem  in einer Voruntersuchung der W assergehalt der bindigen 
Bóden und ihr EinfluB auf die K onsistenz k largelegt ist; w eiter 
zu den hydrodynam ischen und hydrostatischen V erlialtnissen

3 P o lla c k ,  Technisch-Geologisches iiber den Durchsticli von
Wasserscheiden. Berlin, Wien 1918.

1 P o lla c k , Die Bewegliclikeit bindiger und nicht bindiger Ma- 
terialien. Yerlag Wilh. Knapp, Halle.
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in den B odenarten, die den letzten  A u fta k t zu deii Gleichgewicht- 
storungen geben.5 D as Fortschreiten  zu einer solchen Wissen- 
schaft wird in erster L inie durch genaue B eobachtung und 
richtige D arstellung der V organge im  Felde erzielt. D ie Beob- 
achtungen miissen durch geschulte Ingenieurgeologen erfolgen 
E s darf die L eitu n g der Feldarbeiten  nicht etw a dem  Bohr- 
m eister iiberlassen werden, der gar n icht weiB, w orauf es an- 
kom m t. E s  ist w ichtig, daB in entscheidenden Augenblicken 
Bohrproben entnom m en werden. B ohrungen mussen an wich- 
tigen Stellen durch Schiirfungen erganzt werden. Sparsam keit 
au f diesem  Gebiete h a t sich schon b itter  geracht. D em  Quellen, 
R utschen und FlieBen sowie nassen Stellen muB besonderes 
Augeum erk geschenkt werden. D esgleichen darf der Ingenieur 
nur A usdrucke gebrauchen, dereń B edeutung eindeutig be- 
stim m t ist. V ielfach  werden Boden m it demselben N am en be- 
dacht, obwohl sie ganz verschiedene E igenschaften haben. D er 
Sand z. B . ist gewohnlich stabil, er kann aber auch sehr unstabil 
sein, w ie z. B . in H olland, wo 20 bis 40 m starkę d ih m a le  Sand- 
schichten m it groBer G eschw indigkeit ins Meer hinausschieBen. 
D ie K la i-E rd e in Surinam e ist nach Setzung auch unter L u ft- 
und W asserzutritt steinhart, wahrend die K lai-E rde in Cux- 
haven, die bei L u ft  feststcht, unter dem EinfluB von;W asser zu 
einer breiigen M asse verw andelt w ird. —  Ahnliches konnte man 
vom  T o n  sagen, der ganz verschiedene Eigenschaften aufweist, 
ob er marinen oder glazialen U rsprungs ist. D ie U ntersuchung 
im Laboratorium  und die K lassifizierung der B odenarten  sowie 
der Bodcnbew egungen auf einheitlicher Grundlage ist also das 
erste Erfordernis bei w irtschaftlichem  B auen. Solange w ir hier 
n icht eine reichliche E rfahrun g hinter uns haben, konnen w ir im  
besten F ali von einem T a s t e n  auf dem  G ebiet des Erdbaues 
sprechen. D ic U ntersuchungen im  L aboratorium  h atten  aber 
nicht den entscheidenden W ert, wenn es nicht gelange, die 
Bodenarten in g e w a c h s e n e m  Zustand an die Tagesoberflache 
zu bringen und zu untersuchen in ihrer naturlichen K onsistenz. 
Es wird also auch Aufgab.e sein, die hierzu brauchbaren 
B ohrer zu konstruieren. —  U ntretm bar m it den bodenphysi- 
kalischen Untersuchungen sind die s t a t i s c h e n  B elange zu er- 
forschen, die in neuester Z eit in den Veroffentlichungen vo n  K re y  
und Fellenius eine w ertvolle  B ereicherung gefunden haben. 
E s w ird  auch hier das Streben der Forscher sein mussen, in 
allererster L in ie die Theorie im E inklang m it der B eobachtun g 
zu bringen, dam it der Ingenieur brauchbare M ethoden an die 
H and bekom m t, m it denen er arbeiten kann und die vor allem 
der W irklichkeit entsprechen. -—  D ie bodenphysikalischen 
Untersuchungen hóren jedoch nicht beim  E rdbau auf, nein, sie 
finden ihre F ortsetzu n g bei der Flach-, T ief- und Pfahlgriindung. 
Hier durften die Verhaltnisse noch schwieriger sein, da die 
Spannungen des freien und des Poren- sowie K apillarw assers 
m itwirken,

A uch die N euzeit w eist viele Beispiele auf, wo gebaut 
wurde, ohne den Boden vorher genau im tersucht zu haben. Ich 
beginne m it der friiher deutschen, je tz t  polnischen S t r e c k e  
A n n a b e r g — D t. K r a w a r n .  In  dem 700 111 langen und 23 m 
tiefen E in schnitt bei Petershofen traten  im  Jahre 1915 —  also 
im Jahr nach B eginn der A rbeiten  —  die ersten Rutschungen 
ein, die durch Sickerungen einfachster A r t  zum  scheinbaren 
Stillstand gebracht wurden. 1916 traten  R utschungen schwer- 
ster A r t  ein. D ie tiefen Sickerschlitze rutschten  m it den Bo- 
schungen auf die Gleise herab. D er Grund fiir die Bodenbe- 
wegungen w ar zuerst ratselhaft, h atte  man es doch m it einem 
ganz festen Ton zu tun, der nur m it der Spitzhaclce gelost werden 
leonnte. U ber dem Ton lagerte eine Lehm schicht. N ach den 
U ntersuchungen beim  M aterialprufungsam t in B erlin  glaubte 
man die Ursachen au f den hohen K alkg eh a lt scliieben zu mussen. 
B ei Z u tritt vo n  L u ft  und W asser verw andelten sich die Boden in 
eine breiige Masse. T rotz um fangreicher Sicherungen rutsch
ten im m er mehr Massen a b ; aus den urspriinglich veranschlagten 
50000 M. wurden zum  SchluB 1,3 Millionen M „ das sind etw a

5 D r.-In g. T e r z ą g h i ,  E rd b au m ech an ik  auf bo den p liysikalischer 
G rundlage, D eu tick e  1025.
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das 26fache des Kostenanschlages. Man kann das wohl nicht 
w irtschaftliches B auen nennen.6

Die eben genannte Entw asserungsm ethode m it Sickern, 
darin versenkter R aum asche und W eidenstecklingen, w andte 
man in R o s e n g a r t e n  bei F ran kfu rt a. d . O. an, wo 
seit 19x1 standige R utschungen die Óffentlichlceit beschaf- 
tigen. D ie R utschungen w ollten aber n icht aufhoren und 
am  27. D ezem ber 1925 tr a t  eine der groBten R utschungen in 
D eutschland ein: die beiden H auptgleise F ra n kfu rt— Berlin 
wurden unfahrbar gem acht, das eine 4,5 m hoch gehoben und 
das andere drehte sich um  90 Grad. N ur ein Zufall verhtitete 
ein groBes Eisenbahnungliick. A uch hier h atte  man es mit 
festem  Ton zu tun und trotzdem  ru tschte er ab. E s ist heute 
keine Frage mehr, daB die U rsachen einer R utschun g m it in den 
physikalischen E igenschaften des Bodens begriindet sind. So
lange man sich nur darauf beschrankt, einen B oden chem isch 
oder statisch zu untersuchen, wird man den Ursachen, die m it 
den Schlagw orten: Kornzusam m ensetzung, A n teil an feins.ten 
kolloiden Aggregaten, K apillardruck, m olekular und mechanisch 
gebundener W assergehalt, Schw ellfahigkeit gefaBt sind, nicht 
nahe kom m en. E s sind hier eine M enge vo n  Fragen zu stellen 
und zu losen, gegenuber denen die chem ische U ntersuchung, 
wenn sie auch sehr w ichtig  ist, ein K inderspiel bedeutet. E s sei 
hier nur die F rage nach den G leitflachen gestellt: W as ist eine 
G leitflache ? Ist sie eine Trennungsflache zwischen B odenarten 
verschiedener Konsistenz oder von  langer H and in der N atur 
vorhan den? H aben w ir es m it ebem aligen R utschungen zu 
tun oder m it Film en, die bei der allgem einen D urchknetun g 
durch das Tnlandeis, durch Adsorption von  W asserlagen, Gasen 
oder gelosten Substanzen ubriggeblieben sind und die Homo- 
genitat der B odenarten stóren ? Sind R utschflachen Scher- 
fiachen m it einer gewissen und welcher Scherfestigkeit ? W er 
schm iert die Gleitflachen ? Zukom m endes oder plotzlich aus- 
tretendes Porenwasser ? B esteh t eine A b hangigkeit zwischen 
Schm ierm ittel und den geschm ierten Korpern ? T r itt  bei einer 
G leitung zweier K orper eine chem ische oder rein physikalische 
Yeranderung der Gleitzone ein oder keins von beiden ?7 Ich  S te lle  
m it A bsicht diese Fragen, um  zu zeigen, wie ganz anders die 
Problem e hier aussehen, als bei der reinen E rd b au statik  und wie 
wenig wir eigentlich von  den Ereignissen in der N atu r wissen. 
A ber ist es doch zweifellos unsere A ufgabe, in diese Dinge 
einzudringen und unbeabsichtigte Bodenbewegungen zu ver- 
hindern! E rst wenn das gelungen ist, werden w ir w irtschaftlich  
bauen.

Sehr um fangreiche und teuere N acharbeiten erforderte . 
der B au  der L okalbahn  Tolz-Lenggries i. B ayern  nach M it
teilungen vo n  R eichsbahndirektor H ans Friedrich in M unchen.8 
Am  GeiBbacher H an g kam  der nach erfolgter Sprengung vom  
L óffelbagger geloste und in einen 16 m hohen D am m  eingebaute 
steinharte graue und blaue L ette n  verschiedentlich ins Rutschen. 
E in in der A b h an d lu n g gezeigtes B ild  w eist deutlich den nach 
rechts abgeflossenen E rdfladen auf. M an yersuchte, den bereits 
einm al abgerutschten B oden nach einer griindlichen E nt- 
wasserung noch einm al fu r den D am m  zu verwenden, aber er 
hatte sich nicht regeneriert, h ielt nicht und rutschte nochm al ab. 
D er D am m  hielt erst stand, nachdem  m an sandiges M ateriał 
ver\vandte. Dieses sandige M ateriał geriet an anderer Stelle 
wider E rw arten  auch in B ew egung und man stellte  nachtraglicb 
fest, daB man ihn auf seine wasserfiihrende Schicht geb au t hatte. 
Die Abwehrm aBregeln zusam m en m it den W iderherstellungs- 
arbeiten verursachten  naturlich groBe K osten , und man fragt 
sich unw illkurlich, ist es notig, daB jeder B aubeam te seine 
eigenen sehr kostbaren privaten  E rfahrungen m acht, sta tt daB

6 S iehe ,,D ie  R u tsch u n g  a u f der E isen b ah n streck e  A n n aberg—  
D t. K raw a rn  v o n  R eich sb ah n rat B ack ofen , Verkeh.rsteclm ische W oche
1927 N r. 39 und L ie ffe rs  m it dem selben T h em a im  „O rga n  fu r  d ie  F o rt
sch ritte  des E isenb ah n w esens" 1922, H e ft  7.

'• S iehe „G le itfla c h e n  bei R u tsch u n gen  im  T o n "  v o n  R eiclis- 
b a h n ra t B ack o fen . Z e n tra lb la tt der B au ve rw a ltu n g  1927 N r. 31 u. 32, 

“ „D ie  L o k alb ah n  T ó lz — L en ggries" v o n  R eich sb ah n d irekto r 
H ans F riedrich  in M iinchen, D er B ah n b au  1927 N r. 9
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sie sozusagen zentralisiert und fu r den B aubetrieb  von  ganz 
D eutschland nutzbar gem acht werden ?

Besonders interessant sind die M assenverschiebungen am 
M ittellan dkan al.8 A m  H auptkan al bei Scliw icheldt betrugen 
sie vom  i . Januar 1924 bis 28. Februar 1927 288 000 cbm, am 
Zw eigkanal nach H ildesheim  erw eiterten sie sich bis E nde 1927 
au f 35 000 cbm . U m  daś aus dem  G elande eindringende Drain- 
wasser von der Boscliung fernzuhalten, stellte  man langs der 
oberen Boschungslinie tiefe Sicker her, die, auf gewachsenem  
Boden laufend, das W asser sam m eln und an geeigneten Stellen 
dem K an a ł zufuhren sollten, ein Zweck, den sie zum  T eil ta t- 
sachlich erfiillten. A n  vielen Stellen brach trotz dieser V o r -  
s i c h t s n ia B r e g e l  d ie  K a n a lw a n d u n g  d u r c h  u n d  r iB  
die Sicker m it sich in die Tiefe. A n fanglich  m achte man d ie  
durchfeuclitete d iluviale R inne und die m it W asser angefiillten 
K liifte  der schiefrigen und nicht druekhaften unteren Kreide, 
dereń W asserbahnen man n icht iiberall hin folgen konne, fiir die 
Rutschungen verantw ortlich, wahrend man spater die Ursache 
der Bew egungen einerseits in der Zerm iirbung des Tones, ?.n- 
dererseits in der unzureichenden Schubfestigkeit des Bodens 
erbliclcte. (Siehe in dem genannten A u fsatz von D r.-Ing. 
G ótzke dic U ntersuchungen der Geol. L an d esan stalt Berlin.) 
D ie U ntersuchungen der Bodenproben ergab fiir kalkarm e 
und kalkreiche Boden das erstaim liche E rgebnis, daB ent- 
gegen der bisherigen A nschauung der K a lk g eh a lt bei R ut- 
schungen nicht ausschlaggebend ist. Die R utschungen am  
M ittellandkanal zeigen deutlich, daB Versuche auf der B austelle 
auBerordentlich w ichtig sind und bei H erstellung des K anal- 
damm es bei M agdeburg und des Staudam m cs bei O ttm achau 
ganz besondere B edeutun g erfahren werden. —  Gerade- 
zu klassisch in seiner Ersclieinung ist der D am m rutsch bei 
R iihlow  in M ecklenburg. N ach 60 Jahren rutschte am  21. bis 
22. N ovem ber 1926 die eine H alfte  des Damrnes in ein M oor 
und legte die Gleise frei. N ur dem  U m stand, daB der Bahn- 
(varter zu gew ohnter Zeit um  147 U hr fiir seine K aninchen an 
der B oscliung F u tte r  suchen w ollte, die B óschung aber nicht 
mehr vorfand, ist die V erhinderung eines groBeren Eisenbahn- 
ungliickes zu verdanken. —  N ich t weniger lelirrcich ist der 
Dam m bruch bei B u b litz  in Pom m ern. D er Eisenbahndam m  
stand auch hier schon iiber 30 Jahre. l in  Jahre 1927, am  18. Ja
nuar, m uBte er kurz hinter der letzten  Achse eines Personen- 
znges in sich zusam m enstiirzen!10 Beides Beispiele fiir srhJeehtes 
Bauen.

Andererseits h at man auch schon hervorragende E rfolge im 
E rdbau durch Anw endung neuzeitlicher U ntersuchungs- und 
B aum ethoden zu verzeichnen, so z. B . beim  T ieton-D am m  im 
Staate  W ashington, bei der Fundierung der L idingóbriicke bei 
Stockholm  und bei der K g l. Scliwedischen Staatseisenbahn.

Nach einer R eihe von  MiBerfolgen beim  Talsperrenbau in 
Am erika baute man den Tietondam m  zum  Stau des Tieton- 
flusses naćh den Erfahrungen, die man inzwischen gesam m elt 
h atte. D ic  E rfahrungen konzentrierten sich in der Spiilkunst, 
die gróberen und feineren B estandteile des Bodens derartig zu 
gruppieren, daB keine Innenspannungen entstanden, die die 
auBere Htille sprengen konnten. D ies Ziel -wurde erreicht und 
der E rfolg  m it Goldbeckzellen nachgcwiesen. D ieses B ei
spiel zeigt, daB der W eg iiber das Laboratorium , w o die zu- 
lassigen Bodenteilchen errechnet und ausprobiert wurden, der 
richtige ist und eine w irksam e W affe  gegen diejenigen bedeutet, 
die da sagen, es sei unm óglich „th eo retisch " zu bauen! D er 
Tietondam m  h at eine Hóhe von 97,7 m und eine B re ite  von  
12,2 m in der D am m krone.11

Der B au der Lidingóbriicke bei Stockholm  w urde nur durch 
eingehende bodenkundliche Untersuchungen m óglich. E ine a lte

a S ich e Z e n tra lb la tt der B a u v e n v a ltu n g  N r. 34, 1927, A u fsa tz  
von  D r.-In g. G o tzk c  'uber „N eu e re  E rfah ru n gen  bei E rd a rb eiten " .

10 Z e n tra lb la tt der B au verw a ltu n g  1927, Nr. S, R eich sb ah n rat 
B a c k o f e n ,  D rei B eisp iele  von R u tsch u n gen  an Eisenbahnd&m m en.

11 Siehe ,,D ic  B a u te ch n ik "  1927, H e ft 6, „N eu e re  amierika-
nische E rfah ru n gen  im  B au  von  T alsp crrend am m en  n ach  dem
S p tilverfa h ren '' v o n  G reiff.

FloBbriicke verband das auf dem Festland liegende Stockholm  
m it der Insel Lidingó und sollte durch eine m assive B rucke er
setzt werden. D er kleine V arta n  —  so heiBt die Meeresenge —  ■ 
ist etw a 750 m b reit und 18— 20 m tief. D er tragfahige B a u 
grund liegt jedoch bis 60 m un ter Meeresspiegel. Die m it der 
Ausfiihrung betraute danische Firm a konnte ihren E n tw urf 
nicht durchfiihren. Sie h a tte  die B rucke in gleichm aBige Ab- 
stande von 14,5 m eingeteilt, jedoch leider keine R iicksicht auf 
den tragfahigen  Baugrund genommen, so daB sie die A rbeiten  an 
O rt und Stelle abbrechen muBte. E rst die eingehenden geo- 
teclinischen Untersuchungen, an denen u. a. Professor Fellenius 
und Zivilingenieur John Olsson b eteiligt waren, gaben ein ge- 
naues B ild von dem in so betrachtlicher T iefe liegendem  B a u 
grund. A u f Grund dieser bodenkundlichen A rb eit konnte erst 
ein richtiges P rojekt gem acht werden, das sich je tz t  dem Be- 
schauer ais Ergebnis deutscher B riickenbaukunst p rasen tiert.12

Ich h atte  eingangs bereits von  der geotecbnischen Kom - 
mission der Schwed. Staatseisenbahnen in Stockholm  ge- 
sprochen. Ihr A rbeitsgebiet erfaBt die gesam ten Staatseisen
bahnen m it einer L ange von' 5— 6000 km . Von 1914— 1922 sind

Abb. 1. E isen b ah n u n gliick  b e i G eta (V ita  Sikudden) 
in  Scliw eden am  1. O k tob er 1918 (Fliegeraufnahm e).

1000 Stellen  untersucht und 30 000 Proben eingebracht worden, 
die nach einem fiir den schwedischen marinen Ton passendem  
V erfahren behandelt wurden. Ich  h atte  im  F riih jahr 1927 Ge- 
legenheit, die G astfreundschaft genannter Kom m ission in 
Anspruch zu nehmen und mich von der fruchtbaren A rb eit der 
dort tatigen  Herren zu iiberzeugen. E s ist bcdauerlich, daB die 
in schwedischer Sprache abgefaBten A rbeiten  noch nicht ins 
D eutsche iibertragen sind. Ich  verw eise au f einige Ausziige, 
die Professor P ollack  im  Z en tralb latt der B au verw altu n g N r. 38
S. 487, 1927 gebracht h a t.13 Im  wesentlichen wird in Schweden 
die Probe m it einem besonders konstruierten Bohrer, der die 
P robe nicht zerstórt, entnom m en und darauf nach Feinheit, 
W assergehalt und F estigkeit untersucht, so daB man ein ein- 
wandfreies B ild  vom  U ntergrund erhalt, —  eine H auptvor- 
bedingung fiir w irtsch aftliches B auen. —  Im  AnschluB hieran 
bringe ich drei Photographien eines Eisenbahnungliickes, die

12 Siehe au ch  „ B a u  der L id in gób riick e  bei S to c k h o lm " von 
D r.-In g . Schaper, „D ie  B a u te ch n ik "  .1924/25.

13 U nd Z e itsch rift  ftir p ra k t. G eologie 1925, A b b . 7 b is 11 , S . 110  
bis 113 .
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die A rbeiten der schwedischen geoteclinischen Kom m ission be- 
schleunigten und ihre N otw endigkeit auch Zweiflern gegeniiber 
befestigen.14 Am  i .  O ktober 1918 fand es bei Goto (V ita Sikudden) 
s ta tt ;  41 Menschenleben fanden hier den Tod, 25 000 cbm  Ton- 
massen wichen nach dem See aus, 1,5 Mili. K ronen Schaden ent- 
standen fiir die E isenbahnverw altung. D as B ild  1 zeigt den

Abb. 2. Eiscnbahnungliick bei Gcta. Blick von Osten.

achter beschaftigt und 4 %  M onate iiber den G leitw iderstand 
d i s k u t i e r t ,  a n statt einige B ohrlócher zu machen und den W ert 
durch Yersuch e beizubringen. B ei einem M illionenobjekt hat 
man nicht einm al einige tausend M ark fiir solche Versuche 
iibrig, cin Beispiel, das sich im m er wiederholen wird, solange man 
geflissen tlictr diesen doch wahrlich ausschlaggebenden Dingen 

aus dem W ege geht i —  In den Ausschreibungs- 
bedingungen w ar auBerdem gesagt: „D en  Be- 
werbern ist anheim gestellt, w eitere Bodenunter- 
suchungen selbst anzustellen." H ierzu bem erkt 
Professor Gehler im  „B auingen ieur" 1927 S. 683: 
„D ieser Hinweis ist w ohl nicht ernst zu nehmen. 
Man Stelle sich das B ild  vor, wenn die Yerfasser 
von 40 E ntw iirfen  sam tlich vor dem Angebots- 
term in auf eigene F au st Probebohrungen im 
Rhein und an den U fern sowie H erstellung 
von  Schiirflochern und G leitversuche vornehm en 
w ollten ." Und Professor M olier sagt S. 702 des 
Bauingenieurs 1927; „G en au  so wie die Bau- 
leitung verp flich tet ist, bei der Bauausfuhrung 
die F estigk eit der gelieferten B aum aterialien 
nachzupriifen, genau so liegt fiir sie die Ver- 
pflichtung vor, den B augrund auf seine E igen 
schaften  zu priifen. D as ist eine berufliche und 
dienstliche A ufgabe der B au leitu n g ." D er F ali 
der Kolner R heinbriicke zeigt es ganz deutlich 
und grotesk, daB man sich bis zur E rbauung der 
nachsten R heinbriicke iiber die aufgewiihlten 
Problem e K la rh eit geschaffen haben muB, und 
diese sind nicht ganz einfach. E s handelt sich 
namlich um  rerschiedene Gleitwiderstande, je

Yorgang aus der L u ftpersp ektive. Man sieht den Eisen- 
bahndam m  von links nach rechts verlaufen. In der M itte 
ist er unterbrochen, ein groBer Fladen breitet sich nach 
oben, nach dcm  W asser aus. D er Speisewagen han gt 
die B oschung lierunter, die anderen W agen sam t Lo- 
kom otive bilden einen Splitterhaufen. D ie B ilder 2 und 
3 geben das U ngliick von zw ei yerschiedęnen Seiten wieder.
D er bergseitige U ntergrund des Eisenbahndam m es besteht 
aus Felsen, dariiber lag Ton. B ei W iederherstellung der 
Strecke, w urde der Ton durch K ies ersetzt. D ic  Schub- 
festigkeit w urde m it 1,4 t/m2 gefunden, eine fiir die Kon- 
sistenz des dortigen Tones zu geringe Zahl. W are die 
geotechnische Kom m ission m it ihren im Jahre 1914 be- 
gonnenen A rbeiten  im  Jahre 1918 schon bis zu der Un- 
gliicksstelle gekom m en, so ware zweifellos dies Ungliick 
verm ieden worden. —  Ihre Arbeiten haben sich, ganz 
abgesehen von der wissenschaftlich-praktischen Ausbeute, 
an verschiedenen Stellen b ezahlt gem acht. E ine boden- 
kundliche U ntersuchung ergab au f einer Strecke, daB 
man nicht notig habe, sie zu verlegcn. Dadurch ersparte 
man etw a 1,5 Mili. Kronen.

Diese Beispiele und Gegenbeispiele zeigen wohl zur 
Geniigc, wie w ichtig es ist, den B augrund vorher physi- 
kalisch, chem isch, kolloidchem isch, petrographisch und 
geologisch zu untersuchen, bevor man au f ihm  baut. Die 
Untersucliungen kosten im V erhaltnis zum N utzen 
ganz verschwindend wenig. W ie wenig R iicksicht 
man aber noch heute auf den Baugrund nim m t und 
frei darauf losprojektiert, zeigt der F a li der Kolner Rhein- 
briicke, der allen Lesęrn des „B auingen ieurs" und der „B a u - 
tech n ik" bekan nt ist. D a schreibt man eine M illionenbriicke 
aus, fesselt eine Menge Firm en an die gew altigen kostspieligen 
E ntw urfsarbeiten  und muB am  SchluB feststellen, daB der B a u 
grund ja  gar nicht fiir die gew ahlteG riin dungsart festgestellt ist! 
A ber diese wird nicht etw a au f dem W ege des Versuches an O rt 
un d  Stelle bestim m t, sondern indem man wiederum  14 Gut-

14 D ie P h otos sind dem  V erfasser von  H errn  Olsson, Stock- 
holm , freu n d lich st tiberlassen w orden.

Abb. 3. Eisenbalmungluck bei Geti. Blick von Westen.

nach der K ornung der B odenart, ihrer Durchnassung, der hydro- 
dynam ischen Verhaltnisse und der Geschwindigkeit, m it der 
das G leiten vor sich geht. F iir jeden einzelnen F a li werden sich 
verschiedene W erte ergeben. A ber eine genaue B odenunter
suchung ist nicht nur vom  Stan dpun kt des reellen Ingenieurs 
erforderlićh, sondern liegt noch m ehr im  Interesse der V ertrag- 
schlieBenden. D ie V ertragsunterlagen sind bekanntlich, w as die 
Bodenarten anb etrifft, im  allgem einen ganz unklar. A us den 
U nklarheiten entstehen die m eisten Streitigkeiten  und Scbieds- 
gerichte. D ie Bauherren lassen w ohl A ngebote zu, die sich 
au f ihre Bohrungen und Schiirfe stiitzen, legen die Bau- 
unternehm ungen auch auf die Preise fest, iiberlassen aber
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die V eran tw ortung fiir die R ich tigkeit der B odenaufschlusse 
dem  B auausfiihrenden ! V i elfach erscheinen ganz andere 
Bodenarten, ais angenommen, die Forderkosten waclisen, der 
U nternehm er kom m t nicht aus, der B auherr lehnt die Ver- 
antw ortun g ab und der schonste S treit ist perfekt. U nd wenn 
U nklarheiten  bestehen, dann muS m eist derjenige klein bei- 
geben, der sie geschaffen h at. E s liegt im  beiderseitigen Inter- 
esse, daB

1. geniigend A ufschlusśe vo r V ergebung der A rbeiten ge
schaffen und

2. diese Aufschlusse ziffernm aBig, bodeJiphysikalisch fest
gelegt w erden;

3. bei schwierigen unzuverlassigen B odenarten die Unter- 
suchung jedem  B au fo rtsch ritt folgt, dam it N achforde- 
rungen sich innerhalb w ahrheitsgetreuer Grenzen be- 
wegen.

Zw ar wird in den „Technischen V orschriften  fiir B au- 
leistungen'' der Yersuch gem acht, die B odenarten nach ihrer 
L ósoarkeit zu beschreiben und dam it verschieden zu bewerten, 
aber auch dieser Versuch muB ais ungeniigend und ftir die rei- 
bungslose Zusam m enarbeit der YertragschlieCenden ais nicht 
ausreichend angesehen werden! E s steht fest: D er allein baut 
w irtschaftlich, der nicht nach alter G ewohnheit den Boden ais 
eine leblose Masse ansieht, sondern ihn kennt u n d  d a n n  m it  
ih m  b a u t !  E s  ist auch P flich t des Staates, die studierende 
Jugend m it den Problem en der bautechnischcn B odenkunde 
bekanntzum achen und L ehrstuhle hierfiir einzurichten. Vor- 
erst muB aber Forschern Gelegenheit gegeben werden, die W issen- 
schaft hiervon zu s c h a f f e n .  Ais bestes M ittel hierzu erscheint 
mir die Griindung eines In stitu tes fiir bautechnische B oden
kunde m it folgenden A ufgaben:

I. Z w e c k  d e s  I n s t i t u t e s .
D as In stitu t fiir bautechnische Bodenforschung -hat den 

Zweck; die physikalischen Eigenschaften  von Boden ais G rund
lage zu einer E rdbaum echanik festzulegen. D ie praktisch 
wissenschaftliche A ufgabe, theoretische Grundlagen fiir Beob- 
achtungsergebnisse zu schaffen, setzt das In stitu t in die Lage, 
unparteiische, dem Stand der Forschung entsprechende U nter
lagen bodentechnischer A rt im Verkehr zwischen Bauherren und 
Unternehm ern v o r  und wahrend eines Baues, sowie G utachten  
fiir V ertrage und Schiedsgerichte zu liefern.

II . A r b e i t s p r o g r a m m  d e s  I n s t i t u t e s .

A . A r b e i t e n  im  F e ld e .
x. Allgem eine B eratun g bei V orarbeiten  fiir K anale, Eisen- 

bahnen, Griindungen jeder A rt, Tunnels und F u tter- sowie 
Stiitzm auern in nicht ganz zuverlassigen B oden (wie Glazial- 
ton, FlieCboden, schiefrigem  rutschsiichtigen Gestein, K lai- 
boden, Moor usw.). Allgem eine B eurteilung der V erw endbarkeit 
von B oden nach geologischen G esichtspunkten (Entstehungs- 
art, A lter des Gesteins usw.). H eranziehung bereits ausgefiihrter 
B auten  im selben Gelande in erdbautechnischer B eziehung.

2. Spezielle B eratu n g in der B eurteilung natiirlicher A uf- 
scliliisse. R ichtige A nlage in bezug auf Zahl, L age und Tiefe 
von  Bohrlochern und Schiirfschachten. Sorgsam e B eachtung 
derselbenwahrend ihrerH erstellung (auf W asserandrang, Sohlen- 
quellung und Bodenauftrieb). A usw ahl der zweckm aBigsten 
Bohrm ethode, E inheitliche Bezeichnung, sorgsaińe Aufbew ah- 
rung und evtl. lu ftdich ter AbschluB der Bodenproben. A uf- 
schreibungen charakteristischer, das spatere B auvorhaben  be- 
einflussender Ereignisse, (wie artesischer A uftrieb , A uffindung 
von Gleitflachen, Versacken von  P fahlen nach vorherigem  
F estsitzen  usw.).

3. Anstellen von  Probebelastungen, Festigkeitsversuchen 
im gewachsenen Boden m it einheitliclien A pparaten  und nach 
einheitlichen M ethoden.

4. Beobachtung, in w elcher W eise die A rbeitsm ethode (von 
H and, m it M aschinen, Sprengen, Ram m en, Einschlam m en usw.) 
a u f die F estigkeit der Boden einwirkt.

B . A r b e i t e n  im  L a b o r a t o r iu m .  B e s t im m u n g  d e r  
B o d e n p r o b e n .

1. B o d e n p h y s i k a l i s c h .  Genaue Bestim m ung der B oden 
nach spez. Gewicht, W assergehalt, D urchlassigkeit, Poren- 
ziffer, D ich tigkeit, E lastizitat, Schwellneigung (Druckporen- 
zifferdiagram m ), Konsistenzform  der natiirlichen Lagerung usw.

2. C h e m is c h  u n d  k o l lo id c h e m is c h .  Schlam m ana- 
lysen nach den besten und schnellsten M ethoden. Aufstellen 
der V erteilungskurven.

3. G e o lo g is c h -  p e t r o g r a p h is c b .
4. S t a t i s c h .  D ie K enntnis des B austoffes gibt die Móg- 

lichkeit, m it der r i c h t i g e n  S ta tik  einer B oden art zu beginnen. 
Sie bezieht sich auf die richtige Boschungsneigung, die sicherste 
und sparsam ste Dim ensionierung von  M auern und Tunnels, 
auf die richtige B eurteilung der G riindungsart (ob Pfahl- 
Caissongriindung oder Grundwasserabsenkung; au f die zweck- 
maGigste Zusam m ensetzung einer Talsperre aus verschiedenen 
B odenarten usw.).

5. K l a s s i f i z i e r u  n g  der Boden nach praktischen und 
physikalischen G esichtspunkten.

C. T e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t e n .
1. Ausbau und Ńorm alisieriing der Untersuchungśm ethoden 

im Felde und Laboratorium  in technischer B eziehung (Bohr- 
apparate, Festigkeitsapparate, Schlam m apparate).

2. A ufstellen von Tabellen und N orm alfragebógen ftir A u f
schlusse, Beobachtungen wahrend der A ufschliisse und des B aues 
fiir einheitliche D arstellung der Fehlbauten.

3. K lassifizierung der Fehlbauten nach Ursachen.
4. B earbeitun g der in- und auslandischen L iteratu r in 

bodentechnischer H insicht.
5. Zusam m enstellung der geologischen, chem ischen, kol- 

loidalen, physikalischen und statischen G esichtspunkte zu G u t
achten und A n fertigun g vo n  Entw tirfen.

6. H erausgabe einer Z eitschrift des In stitu ts  fiir b au
technische Bodenforschung. Yeroffen tlichun g der Forschungen 
des In- und Auślandes.

E s ist sehr erfreulich, daB die N otw endigkeit eines solclien 
In stitutes, das dem ganzen R eich dienen und durch seine Ver- 
w altung schon nach auBen ais R eichseinrichtung auftreten  soli, 
von manchen Kreisen ais unbedingt notwendig erkannt worden 
ist. E s ist nun auch zu hoffen, daB diesem geplanten In stitu t 
reichlich A uftriige au f Bodenuntersuchungen zuflieBen und alle 
Baukollegen das, w as au f diesem Gebiete bereits geleistet, aber 
in der in- und auslandischen L iteratu r verstreut ist, weiter- 
tragen und diese K enntnisse vertiefen.

N a c h s c h r i f t .  N ach  diesem  V o rtra g  w urde am  26. A pril
1927 die ,,Studicnkom m ission ftir bautechnische B od en ku n d e", 
je tz t :  D eutscher AusschuB fiir bautechnische B odenforschung 
(BaugrundausschuB), gegriindet. Ih r gehoren Y'ertreter der 
W issenschaft, der P raxis, des U n ternehm ertum s und der 
Behorden an. Ih r P rogram m  ist auszugsw eise im „Z en tral- 
b la tt  der B a u v erw a ltu n g “  1928, S. 28/29, a b g ed ru ckt; siehe 
auch dieselbe Z eitschrift 1927, S. 213. W eiter zu nennen 
ist die G riindung eines In stitu tes  fiir bautechnische B od en 
forschung durch die H au p tverw a ltu n g  der D eutschen R eichs- 
bahn-G esellschaft, das R eichsverkehrsm inisterium  und K ultus- 
m inisterium  E nde 1927. A is „ G . m. b. H ."  ist es ortlich  
an die Technische H ochschule C h arlottenburg angegliedert. 
U n ter der L eitu n g  einiger Professoren genannter H ochschule 
und unter der G eschaftsfiihrung eines A kadem ikers beab- 
sich tigt es, m it vorhandenen A p paraten  und Pressen den 
Boden zu untersuchen. • E s  h o fft, in A rbeitsftihlung m it 
dem  „B au gru n d au ssch u B " zu kom m en. Daneben besteht 
noch ein d r i t t e s  In stitu t von  D r.-ln g . K re y , dem L eiter 
der „PreuB isch en  V ersu ch śan sta lt fiir W asserbau und Schiff- 
fa h rt" , das sich nach einer P ressen otiz vom  17. II . 1928 
neuerdings besonders au f die E rdbaum echanik  eingestellt 
hat, w obei hervorgehoben sei, daB „d ie  erforderlichen A p pa- 
rate  erst von  der V ersuchsan stalt e n t w o r f e n  und lco n - 
s t r u i e r t  w erden m uBten, da es sich hier um ganzliches 
N euland h a n d e lt".
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E R G E B N IS  D E S  W E T T B E W E R B E S  FU R EINE Z W E I T E  M O S E L B R U C K E  K O B L E N Z .

Yon Professor Dr.-Ing. Gaber, Karlsruhe.

Der H auptverkehr des Rheintales vollzieht sich am  Unter- 
rhein auf dem linken Strom ufer und kreuzt daher bei Koblenz 
die Mosel au f der 6oo Jahre alten Balduin-Briicke, einem ehr- 
wiirdigen, schonen, gewolbten, steinernen B auw erk m it der 
iiblichen engen Pfeilerstellung. D ie  Zufahrten zur B riicke sind 
in der alten Festungsstadt Koblenz schmal und geniigen dem 
groBen Auto- und FuBgangerverkehr nicht mehr. , Aus diesen 
zwingenden Griinden h at die Stadt Koblenz fiir den Bau einer 
neuen strom auf gelegenen StraBenbriicke einen W ettbewerb 
veranstaltet. A cht angesehene Eisenbau- und sechs ebensolche 
Tief- und Betonbaufirm en wurden im engeren W ettbew erb zur 
A bgabe von Planen und Angebot gegen die recht bescheidene 
Vergiituiig von 2000 RM. eingeladen.

D ie Briickenachsc war im  GrundriB genau festgelegt. Durch 
dic Porderung der Strom bauverw altung stand auch die Lage 
des linken W iderlagers und des benachbarten Strompfeilers m it 
mindestens 107 111 Lichtabstand fest. Zwei Strompfeiler waren 
nur zugelassen. Fester Tonschiefer war in erreichbarer Tiefe durch 
liohrungen festgestellt worden. V erlangt w ar ein fertiger E ntw urf 
fiir den ersten Ausbau von 12 m B reite der FalirstraBe und je 
3 111 breiten Gehwegen. D er E ntw urf sollte aber den organischen 
Ausbau zu einer Briicke m it 18 m breiter FahrstraBe und je 3 m 
breiten Gehwegen gestatten. D ie Kostenberechnung w ar fiir 
den ersten Ausbau verlangt.

D as Preisgericht zur Beurteilung der Entwiirfe bestand aus 
dem Oberbiirgermeister und dem technischen Beigeordneten sowie 
sechs Stadtyerordneten der S tad t Koblenz, aus vier technischen 
Sachverstandigen, W oltm ann und Piehl aus Koln, Kaiser-Darm- 
stadt und dem Unterzeiclmeten, ferner aus den beiden Archi- 
tekten  B onn atz-Stuttgart und M oritz-Koln.

Es sollte zwar einen E n t w u r f  fiir dic Ausfuhrung empfehlen, 
die Stadt w ollte sich aber fiir die Auftragserteilung freie Hand 
yorbehalten, wrobei den Preistr.agern ein gewisses Yorrecht ein- 
geraum t wurde. D ie Ausschreibungsbedingungen lieBen fiir die 
Uberbauten sowohl Gewólbe ais auch eiserne Tragwerke zu.

; 'Die aufgeforderten  E isenbaufirm en lelmten eine Beteiligung am 
W ettbew erb ab, da die S tadt sich auf eine Zuschlagserteilung fiir 
den Preistrager nicht verpflichten konnte.

Zu dem vorgeschriebenen Term ine waren 13 H auptentwiirfe 
und Angebote, erganzt durcli einige Varianten, eingegangen.
12 H auptentw iirfe sahen drei m ehr ais 100 m w eit gespannte 
Beton- oder Eisenbetonbogen ais eigentliche Strom briicke vor, 
wahrend ein einziger E ntw urf eisernen Uberbau verwendete.

Das Preisgericht fiillte am 28. Januar d. J. nach eingehender 
W tirdigung des vorgelegten M aterials seinen Spruch. Die A n 
gebote fiir den ersten Ausbau bewegten sich zwischen 3,088 und 
6,65 Millionen Mark, wiesen also eine groBe Spanne auf, die sich 
aber gróBtentcils durch die verschiedenartigen Vorkehrungen fiir 
den zw eiten  Ausbau erklart.

Das Preisgericht empfalil fiir den Fali, daB nach den Aus- 
schreibungsgrundlagen und an der vorgesehenen Stelle eine ge- 
w ólbte Briicke erbaut werden solle, die Ausarbeitung des baureifen 
E ntw urfes der Fa. Grim & Biifiriger A .-G . (M itarbeiter A rchitekt 
A bel, Koln) nach MaBgabe ihres Entwurfs zu iibertragen, der

massive Dreigelenkbogen m it schlaffer Arm ierung fiir die eigent
liche Strom brucke vorsah. Angebotene Gesamtkosten fiir den 
ersten Ausbau: 3,7 Millionen Mark.

In der Beurteilung folgte an zweiter Stelle der E ntw urf des 
Herrn Professor Spangenberg, Miinchen in Ycrbinclung m it der 
Bauunternehm ung H . Butzer, D ortm und, der fiir eine Kosten- 
summe von 4,33 Millionen M ark fiir die Strom brucke drei Eisen- 
beton-Ringbogen m it Kastenquerschnitten von 50 cm  W andstarkc 
vorsah.

An dritter Stelle stand der E ntw urf von Ph. Holzm ann & Cie. 
m it der hohen Kostensum m e von 6,55 Millionen, aber dadurch 
bemerkenswert, daB unter Ausnutzung des felsigen Untergrundes 
die drei massiven Betonbogen der Strom brucke nur wahrend 
des Baues drei Gelenke haben, im endgiiltigen Zustand aber nach 
VergieBen der Kam pfergelenke fiir den Yerkehr ais Eingelenk- 
bogen wirken sollen.

A n  die vierte Stelle wurde der E ntw urf von D yckerhoff & 
W idm ann A .-G . gesetzt, welcher im ersten Ausbau 4,2 Millionen M. 
forderte und die Bogen in eine groBe Reihe von diinnen Bogen- 
rippen aufloste.

M it R iicksicht auf seinen guten stadtebaulichen Gedanken 
wurde der einzige Eisenbruckenentwurf der Firm a Honnef, 
Dinglingen-Lahr in Verbindung m it zwei Koblenzer Architekten 
zum A n kauf enmpfohlen. Dieser E ntw urf verwendet eine grofie 
Reihe von einstegigen, vo llw andigen H aupttragem  unter der F ah r
bahn und den Gehwegen, welche jeweils durch starkę Querver- 
bande zum  einheitlichen Tragen gezwungen werden. E r  gestattet 
im Gegensatz zu samtlichen angebotenen Gewólbebriicken, die 
Fahrbahn verhaltnismaBig tief liegen zu lassen.

Das Preisgericht empfahl ferner der Stadtgem einde Koblenz 
eine eingereichte V ariante der Tiefbauuntem ehm ung Jager in 
Trier zum A n kauf. Diese Variante entsprang offenbar aus einer 
besonderen Ortskenntnis. W enige 100 m  oberhalb der neuen 
Briickenachse ist eine Stauanlage m it W alzenwehr, K rafthaus 
und Schleuse auf den U fem  geplant. D er E ntw urf schlagt nun vor, 
diese Stauanlage so w eit strom ab zu schieben, daB die W ehrbriicke 
m it der StraBenbriicke zu einem einzigen B auw erk vereinigt 
werden kann. Dadurch kann der Abstand der Strompfeiler von 
iiber 100 m auf etw a 40 m eingeschrankt und ein B auw erk m it 
eisernem oder massivem Tragw erk geschaffen werden, dessen 
Fahrbahn nicht in der besonders von den Architekten bcanstan- 
deten so groBen Hohe den Strom  iiberąueren muB, wie es bei 
samtlichen massiven Bogenbriicken der Fali ist.

Alle eingereichten M assivbriickęn stellen beachtenswerte 
Leistungen dar und geben ein anschauliches Bild, auf welch 
mannigfaltige A rt die Aufgabe gelost werden kann. Fiir die drei 
Bogen der Strom brucke sind alle moglichen Lósungen vom  gar 
nicht oder gering arm ierten Stam pfbetongewolbe bis zum  feinst- 
gegliederten, diinn-w andigenEisenbeton-R ippenbogen vcrtreten .

Ich glaube und hoffe, daB b ei ahnlichen A ufgaben  und 
felsigem  U ntergrunde k iin ftig  der von H olzm ann vorgeschlagene 
E ingelenkbogen m it G cw olbeausriistung durch P ręt sen im 
B ogenscheitel haufiger vorgeschlagen  und ausgefiihrt werden 
w ird .
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U B E R  B E T O N S C H U T Z .

V ortrag, gelialten au f der 3. S itzu n g des Ausschusses fiir B auw esen der V ereinigten  Staldw erke in D uisburg-M eiderich
am  16. D ezem ber 1927.

Von Direktor Dr. Richard Griln, Dusseldorf.

(Fortsetzung yo n  Seite 313.)

Die lange Jahre beliebte und friiher auch von mir em pfohlene 
K linkęryerblendung verm ag nach meinen neueren Erfahrungen 
den B eton nur sehr wenig oder gar n icht zu schiitzen. A bb. 24 
zeigt durch M eerwassereinwirkung in W ilhelm shaven unter 
Klinkerverblendung, welche oben zu sehen ist, auf 1 m  Tiefe 
zerstorten B eton kurz vo r der W iederherstellung. Tatsachlich
haben auch die H ollander offenbar ahnliche Erfahrungen ge-

niacht, denn beim 
B au  der groBen 
Schleuse von Ym u- 
iden wurde Klinker- 
verblendung iiber- 
liau p t nicht vor- 
gesehen. K lin  ker-
verblendung verm ag 
den B eton nur dann

ff 
ff

Abb. 24.

zu dichten, wenn der K linker in A sp halt verlegt wird. 
Das lange Liegenlassen des Betons an der L u ft ist von 
groBem V orteil. Man kann die diesbeziigliche L agerdauer 
etwas abkurzen durch Verw endung von Fluaten, m it welchen 
der B eton angestrichen w ird. Diese F lu ate binden dann den 
iiberschiissigen K a lk . A b b . 25 zeigt die W irkun g der ver- 
schiedenen F luat-A rten  auf undichten B eton. D er K urven- 
verlauf zeigt eine verhaltnism aBig beschrankte Besserung.

Eines der w ichtigsten modernen M ittel ist der Anstrieh 
des B etons m it bitum enhaltigen Losungen, wobei das Bitum en 
auf dem  Beton zuriickbleibt und diesen vor der Einw irkung 
des Sulfates schiitzt. D er S ch ulz ist nur dann vollkom m en, 
wenn das Bitum en eine dichte^H aut zuriicklafit.

Ich habe, um die einzelnen Sch utzm ittel zu priifen, ein 
Yerfahren ausgearbeitet, welches von jedem  Bauingenieur 
selbst durchgefuhrt werden kann (Tonindustrie-Zeitung Nr. 70/

27: Ober die P riifung und ein 
Priifverfahren von B etonschutz- 
anstriclien), von dem  ich die 
H auptsachen kurz wiedergebe.

Dic D rahtnetzprobe soli 
zeigen, ob der B eton von der 
B itum enhaut dicht iiberzogen 
wird. D er bitum enhaltige An- 
strich wird einfach auf einD raht- 
netz aufgestrichen und dieses 
dann in [der D urchsicht b e
trach tet. A b b . 26 und 27 zeigen 
das Aussehen eines schlechten 
und eines guten Anstriches 
im D iapositiv, das dadurch her
gestellt wurde, daB das D raht- 

fy  netz auf eine P hotoplatte ge-
legt und belichtet wurde. Die 

A bb . 25.

A bb. 26. A bb. 27. A bb. 28. A bb. 29.
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schlechte Probe beweist, daB der A nstrich nicht im stande ist, 
Lócher und Poren im B eton zu iiberziehen, sondern nach unten 
ablauft. D as D rahtn etz w urde nam lich nach dem Anstreichen 
aufrecht gestellt, da die meisten zu schiitzenden W andę senk
recht stehen.

D ie E la stiz ita t soli durch die R itzprobe gepriift werden. 
Diese P riifung fiihre ich so aus, daB ich eine m it 300 g  be- 
lastete senkrechte Stalilnadel (Grammophonnadel) in den 
V icatschen  Ab- 
b in deapp arat einge- 
schraubt) iiber einen 
fiinf Tage alten  A n 
strich, der sich auf 
einer G lasplatte be- 
findet, ziehe. Der 
so entstandene RiB 
w urde unter Yer- 
groBerung photo- 
graphiert. A b b . 28 
zeigt eine schlcchte,
A b b . 29 eine gute 
R itzprobe. B ei der 

schlechten Ritzprobe 
wurde der A nstrich  
durch die N adel wie 
m it einem  P flu g  auf- 
gerissen, er w ar also 
nicht zah genug.

Die. W  iderstands 
fah igkeit der A11- 
striche in che- 
m ischer Beziehung
priife ich durch E inlagerung von M órtelkorpern (Normen- 
groBe), die m it dem A nstrich versehen sind, in ver- 
diinnte Saure wahrend weniger T age. E s soli dadurch nicht 
gepriift werden, ob der Anstrich dauernd saurebestandig ist. 
Eine dauernde B estandigkeit gegen Saure kann m an von  einem 
Anstrich im allgemeinen nicht verlangen. Die Probe soli 
lediglich eine abgektirzte Priifung der chem ischen W iderstands- 
fahigkeit des Anstriches gegen starkę Salze oder gegen sehr 
schwache Sauren, wie sie in der N atur vorkom m en, darstellen.

E ine G cgeniiberstellung der Saureproben m it den R itz- 
proben und D rahtnetzproben ist in A b b . 30 wiedergegeben.

Abb. 31.

A bb. 33. Abb. 34. A bb. 35.
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E s geht aus dieser A bbildung z. B . hervor, daS der A n strich  B, 
der eine gute D rahtnetz- und R itzp robe zeigt, auch eine gute 
Saureprobe gibt, also tatsachlich  einen Schutz des B etons 
gegen dic stark  ubcrtriebene W irkun g der Saure d arstellt. 
D er A nstrich  A  dagegen m it seiner schlechten D rahtn etz- und 
R itzprobe versagt auch bei der Saureprobe vollkom m en. Die 
Zuverlassigkeit der D rahtnetz- und R itzprobe ist dam it be- 
wiesen.

Die hier geschilderten Versuche wurden vorgenom m en m it 
verhaltnism aBig jungen Anstrichen. Im  L aboratorium  ist es 
naturlich nicht moglich, auf ein A ltern  der Anstriche zu w arten. 
A us diesem Grunde muB eine kiinstliche A lterun g herbei- 
gefiihrt werden. Diese erreicht man durch B estrahlung m it

ultraviolettem  L icht, durch die 
Analysen- Q uarzlam pe, die ich 
bereits in meinem A ufsatz „D a s 
optische V erhalten  der Stoffe 
des System s K alk-K ieselsaure- 
Tonerde im  kurzwelligen L ich t"  
(Zement 1926/37) beschricben 
habe und ferner durch einen 
Ozonstrom , , der bei einer 
Spannung von  7000 Y o lt  durch 
stille E ntladung hergestellt wird 
(Abb. 32). Diese beiden Y e r
fahren fiihren zu einer kiinst- 
lichen A lterun g der Anstriche, 
w orauf diese dann m it R itz 
probe usw. w ieder gepriift 
werden.

Zum  SchluB sei noch vor- 
gefiihrt, w ie ein Pfeiler, der in 

Abb. 36. einer chem ischen F ab rik  einen
Saureturm  tru g und der durch 

lierabrinnende Saure stark  gefahrdet war, wiederhergestellt 
w urde. Zunachst zeigt A b b . 33 den vó llig  zerstorten Pfeiler 
aus Ziegelm auerwerk und A b b . 34 denselben Pfeiler nach E n t
fernung der zerstorten Schicht. D ie letzte  A bbildun g beweist, 
wie tie f hinein der Pfeiler schon geschadigt w urde. A b b . 35 
zeigt die Um m antelung m it B ew ehrungs-E isen und schlieBlich 
A b b . 36 den fertig wiederhergestellten Pfeiler, versehen m it 
einem Schutzanstrich und um geben m it einer P acklage von 
K alkstein, um herabtraufelnde Saure m oglichst schnell zu 
neutralisieren.

W enn auch, wie ich in meinen Ausfiihrungen zeigte, im 
B eton ein B aum aterial vorliegt, welches durch bestim m te 
aggressive E inw irkungen zerstort werden kann, so geben uns 
doch die E rfahrungen der letzten  Jahre, von  welchen ich so- 
eben kurz zusam m enfassend berichtet habe, w irksam e M ittel 
in die H and,. diesen B eton unter A usw ahl der richtigen Roh- 
stoffe in entsprechender W eise herzustellen, zu schutzen und 
ihm  auf diese W eise die Stellung ais modernen B au stoff zu 
erhalten, welche er sich in den letzten  zw ei Jahrzchnten er- 
worben h a t.

E r la u te r u n g e n  zu den A b b ild u n g e n .
Abb. 1. Kristallbildung, hervorgerufen durch sehr scliwacli 

sulfathaltiges Wasser von nur 100 mg/l SO3 in Schleusenbeton (15-ja.l1- 
rige Einwirkung).

Abb. 2. Chemische Zusammensetzung der verscliiedenen 
Zemente und Puzzolanarten.

Abb. 3. Zerstorung eines etwa 12 Std. alten Betons durch 
frulic t)berflutung mit einem schwach aggressiven Wasser.

Abb. 4. Durch ammonsulfathaltiges Wasser zerstorter Zement- 
beton.

Abb. 5. Durch ammonsulfathaltiges Wasser zerstorter Zement- 
beton.

Abb. 6, Kalkreicher Zementbeton, ausgelaugt durcli salzarmes 
kolilensaurehaltiges Wasser (der ausgeschiedene Kalk ist wie bei einer 
Tropfsteinhóhle deutlich sichtbar).

Abb. 7. Sulfatzerstorung an einer Abwasserrinne.
Abb. 8. Sulfatzerstorung an einem Abwasserkanal, durch 

Schwefelwasserstoff und Luft hcrvorgerufen.

Abb. 9. Wellenbrecherblock, durch Meerwasser beschadigt.
Abb. 10. Meerwąsserzcrstórung auf Helgoland, beginnend in 

den Arbeitsfugen von Stampfbeton.
Abb. 11. Durch Meerwassereinwirkung zerstorter Stampfbeton, 

die einzelnen Stampfschichten sind verschieden stark zerstort. Die 
Slampffugen sind durch st&rkere Zerstorung deutlich sichtbar.

Abb. 12. Ubersichtstabelle tiber SchutzmaBnahmen.
Abb. 13. Verhalten von Tonerdezement, Portlandzement und 

Hochofenzement in verscliiedenen Losungen nach zweijahriger Lage- 
rung (Losungen: Wasser, Schwefelsaure 1% , Salzsaure 1% , Brom- 
wasser, Essigsaure 10%, Milchs&ure 10%, Natriumsulfat 10%, Mag- 
nesiumchlorid 5%', Eisenchlorid 10%, Zucker 10%, Garfliissigkeit 
10 %  Zucker+ 0 ,2 %  Hefe, Leinól, Maschinenól, Phenol. Zemente:
1. Cf. Tonerde-Zement; 2. Aa. Tonerde-Zement; 6. Erz-Zement;
7. Ga. liochfester Portlandzement; 8. Wg. hochfester Portlandzement;
9. Wg. II hochfester Portlandzement; 10. K t. normaler Portland
zement; 3. Rn. normaler Hochofenzement; 4. Me. normaler Hoch
ofenzement; 5. Ha. normaler Hochofenzement.

Abb. 14. Vergleichsversuche zwischen TraB und Sandmelil. 
Linke Reihe: Zement und Trafi bzw. Sand an der Baustelle gemischt. 
Rechte Reihe: Zement und Trafi bzw. Sand zusammengemahlen. 
Oberer Teil der Tabelle: Zusatz von Trafi bzw. Sand zum Zement. 
Unterer Teil der Tabelle: Ersatz von Zement durch TraB bzw. Sand.

Abb. 15. Die Kórper der Versuche von Tabelle 14 in der 
gleichen Anordnung wie die Ivurven dieser Tabelle.

Abb. 16. Einwirkung des Ersatzes von Portlandzement durch 
Hochofenschlacke auf die Sulfatbestandigkeit (Huttenzement mit 
verschiedenem Klinkergehalt). (Schlacke: Rn. Analyse rechts unten).

Abb. 17. Einwirkung des Ersatzes von Portlandzement durch 
Hochofenschlacke auf dic Sulfatbestandigkeit (Huttenzement mit 
verschiedenem Klinkergehalt). (Schlacke: Mt. Analyse rechts unten).

Abb. 18. Gegenuberstellung von Tonerdezement (Ct. Fu.), Port
landzement (Ga. Kt.) und Hochofenzement (Ha. Rn. Me.) nach zwei- 
jahriger Magnesiumsulfatlagerung.

Abb. 19. Gegenuberstellung von Tonerdezement (Ct. Fu.), Port
landzement (Ga. Kt.) und Hochofenzement (Ha. Rn. Me.) nach zwei- 
jahriger Natriumsulfatlagerung.

Abb. 20. Gegenuberstellung von Tonerdezement (Ct. Fu.), Port
landzement (Ga. Kt.) und Hochofenzement (Ha. Rn. Mc.) nach zwei- 
jahriger Essigsaure-Lagerung.

Abb. 21. Unter Tangbewachsung zerstorter Beton auf Helgo
land (gesprengte Mole).

Abb. 22. Unter Tangbewachsung zerstorter Beton auf Helgo
land {zerstorter Wellenbrecherblock).

Abb. 23. Wellenbrecherblócke aus dichteihlHochofenzement- 
beton trotz Fehlens von Tangbewachsung gut erhalten.

Abb. 24. Trotz KIinkerverblendung durch Meerwasser auf 1 m 
Tiefe zerstorter Beton in Wilhelmshaven.

Abb. 25. Einwirkung verscliiedener Fluate auf die Bestandig- 
keit von Mortelkorpern, welche in Magnesiumsulfat, Milchsaure und 
Maschinenól gelagert waren.

Abb. 26. Schlechte Drahtnetzprobe. Der zu untersuchende 
Betonschutzanstrich ist vom Drahtnetz abgelaufen.

Abb. 27. Gute Drahtnetzprobe. Der auf das Drahtnetz aufge- 
stricliene Anstrich hat dasselbe abgedichtet.

Abb. 28. Schlechte Ritzprobe (stark vergróBert). Der auf eine 
Glasplatte aufgebrachte Schutzanstrich wurde durch das Ritzen mit 
einer Nadel schollenartig aufgebrochen.

Abb. 29. Gute Ritzprobe. Die Nadel hat den auf eine Glas
platte gebrachten und getrockneten Anstrich nur an den Stellen 
der Einwirkung zerstort.

Abb. 30. Gegenuberstellung von Drahtnetzprobe, Ritzprobe 
und Saureprobe. Die Ubereinstimmung des Aussehens der in ver- 
schiedenen Sauren gelagerten, mit den betreffenden Schutzanstrichen 
versehenen Mórtelkórper mit der Drahtnetz- und Ritzprobe zeigt die 
Zuverlassigkeit dieser beiden Proben. Die Anstriche mit einer guten 
Drahtnetz- und Ritzprobe haben sich auch auf Beton unter Saure- 
einfluB am besten bewahrt.

Abb. 31. Analysen-Quarzlampe zur kunstlichen Alterung von 
Schutzanstrichen.

Abb. 32. Ozonanlage zur Herstellung von Ozon aus Sauerstoff 
zur kunstlichen Alterung von Schutzanstrichen.

Abb. 33. Mauerwerkspfeiler, zerstort durch- Schwefelsaureein- 
wirkung.

Abb. 34. Derselbe Pfeiler nach Entfernung der beschadigteu 
Schicht.

Abb. 35. Mauerwerkspfeiler mit Bewehrungseisen umgeben, vor 
der Wiederherstellung.

Abb. 36. Der mit Hochofenzement wiederhergestelltc Pfeiler, 
nut Schutzanstrich versehen und mit einer Packung von kohlen- 
saurem Kalk umgeben, um Sauren zu neutralisieren.
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B O G E N  M IT F E S T  A N G E S C H L O S S E N E M  STE IFE N  Z U G B A N D E .

Von Prof. D r.-Ing . e . h .  J .  Melan:

E in steifer Bogen, dessen Schub durch ein gerades oder S y s t e m  I. B e l a s t u n g  d u r c h  e in e  a m  B o g e n  a n g r e i-
gesprengtes Zugband aufgenom m en wird, ist auBerlicli e in -  
fa c h  statisch  unbestim m t, wenn von dem  Biegungswiderstand 
des Zugbandes abgesehen werden kann. Ist letzteres aber 
n icht der Fali, so konnen zwei Anordnungen vorliegen. E nt- 
weder iibertragen sich die Lasten  durch H angestangen, die 
nicht an das Zugband angeschlossen sind, nur auf den Bogen —  
was bei B riicken der Anordnung der sogen. freischwebenden 
Fahrbahn entspricht — , dann h at das System  bei steifer 
V erbindung von B ogen und Zugband eine d r e i f a c h e  statische 
U nbestim m theit (System  I), oder es sind die H angestangen "durch dic* be°
auch m it dem  Zugbande fest aber gelenkig verbunden, dann jcannt:ell Cleichun 
treten zu der dreifachcn U nbestim m theit noch die n Hange- 
stangenkrafte, und das Tragw erk ist dann (3 +  n) fach statisch 
unbestim m t (System  II).

W ir beliandeln zunachst den ersten F ali und nehmen (2) 
dann fiir den zw eiten F a li das dreifach statisch  unbestim m tc 
T ragw erk ais G rundsystem  an.

f e n d e  L a s t  G  (Abb. 1).

W ir denken uns das Zugband durchschnitten und die 
Trennungsschnitte durch starre A rnie m it dem P u n kte O 
verbunden. D ie da- 
selbst ais E rsatz der 
im Trennungsschnitt 
wirkenden Spannun
gen anzubringenden 
K ra fte  H, V  und M 0

gen bestim m t:

r ---- 4—
1
1 yy\ s  1

G

V,
1

~*r~
_____ -Li

X-- - 1

Abb. 1.

/’ 1)1 y

H =

(3)

/ i i Z  :... .

<1x 4- / - f  < lx+  +  / " ? ” ’ <UJ  J„ J  J, 1' ,  J  f „  

j f - ' -

NL

Im  folgenden bezeichnet

F b und J,, — J * F lachę und lotrechte P rojektion  
desTragheitsm om entes desBogen- 
ąuerschnittes,

F z und Jz Flachę und Tragheitsm om ent 
des Zugbandąuerschnittes, 

f und f '  die Pfeilhóhe des Bogens bzw. 
des gesprengten Zugbandes, 

y — y '  —  t und t) =  y "  —  t die Ordinate eines Punktes der
Bogen- bzw . der Zugbandachse 
auf die Achse X X  bezogen, 

y '  und y "  diese Ordinaten, bezogen au f die 
W agerechte durch die Auflager.

D as Achsenkreuz X Y  legen wir durch den Schw erpunkt 

der m it -j- belasteten Bogen- und Zugbandelem ente, der einer- 

seits durch die lotrechte Sym m etrieachse, andererseits durch linken A uflager liegenden L a st G :

S , G = ^ G ;

(4).

M n  —  —  -

I■ - Ł d ,

f  d x . f  d-

J J„ Jz
N :i

G = - . y . C l

H ierin ist das B alkenm om ent der im A bstande £ vom

. _ oi \ * K + J x
d x

(5)

M H/f
— i _  -I- _  xj G =  G  fiir x  =  £ bis

-  ( ±  + x )  G =  m. G fur x  =  - bis £.

b estim m t w ird. B ei konstantem  Zugbandąuersehnitt und para- 
bolischer Sprengung ist

M it den so bestim m ten W erten von  H , V  und M 0 rechnet 
sich das M om ent in einem B ogenpunkte:

M , =  W  b

1 a t =

y '  , . 2  f ' Id x -\------
3 h  

1
i/d x

+
J ,

• H y  —  V x - f  M 0 — '/tg G 1 ,

worin

(6) /!■: 1 =  m : —  (a-: y  +  P: X +  Y ? •

D as M om ent in einem Zugbandąuersehnitt ist:

M2 =  —  H rj —  V  x  M„ =  vs G 1,

worin

(7) V: 1 — —  (û  T] +  x  -j- yi 1).

D ie E influBw erte a, p, y konnen durch R echnung oder in 
bekannter W eise durch Seilpolygone erhalten werden. Aus 
ihnen sind auch die EinfluBlinien fiir das M om ent M b in einem 

D ic Abszissen x  werden von der Y -A clise nach links B ogenąuerschnitt und fiir das M om ent M z in einem Zugband- 
positiv gęzahlt. querschnitt leicht abzuleiten.

K ann  auch fiir den Bogen J b konstant und seine Form  
parab olisch  angenommen werden, so ist

(ib)
3

fJ, + fJi 
J, + J„
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Sind die Tragheitsm om ente J b und Jz konstant und die 
Kriim m ungen von Bogen und Zugband parabolisch, so ist:

(S)

Zx :

N i :

f f
<»+«■J b

ł

N i

(9) P. =  (1— f ) ( l — af )- j  ■; ,
' '  7. • - b

( .0 )  r , * ± .  ł - t - O j f a .

Ist liberdies das Zugband gerade und werden die beiden 
letzten  Glieder in N t vernachlassigt, so ergibt sieli:

(8 a) 15

4 14( J , + 6 Jb)

D er B eiw ert a wird von dem Verhaltnis Jz : J b nur auBerst 
wenig beeinfluBt. D ie H o rizon talkraft H ist sonach bei kleinem

Verhaltnis <p —  ",2 und sogar bis J z =  Jb nar sehr w enig von 
-'ii

dem H orizontalschub desZw eigelenkbogens (J z == o) verschieden. 
A uch die Bogenm om ente werden bei n icht allzu groBer Stei- 
figkeit des Zugbandes nur w enig gegeniiber jenen des Zwei- 
gelenlcbogens gean dert,'[So ergeben sich fiir einen parabolischen 
Bogen m it f  =  i/g 1 bei geradem  Zugbande und konstantem  
Tragheitsm om ente die nachstehenden W erte der H orizon tal
k ra ft H  =  a G  und des M omentes M b =  G 1 im Scheitel- 
ąuerschnitt des Bogens.

D a in den praktischen Ausfiihrungen sowohl des Eisen- 
wie auch des Eisenbetonbaues Jz w ohl im m er betrachtlicli 
kleiner ais J b sein wird, so erscheint es hiernach ais zulassig, 
den Bogen ais Zw eigelenkbogen zu berechnen. D agegen konnen 
die auf das Zugband w irkenden Biegungsm om ente eine B e- 
riicksichtigung verlangen. Sie wachsen ungefahr m it dem  Ver-

haltnis J z : Jb +  Jz, wie 
die nachstehend be- 
reclineten W erte  des 
Einspannm om entes M a

=  v G 1 |fiir x  — fiir

den oben behandelten 
B ogen zeigen.

W ie aus den d a 
liach aufgetragenen 
EinfluBlinien (Abb. 2) 
ersichtlich ist, tr itt  der 
GroBtwert dieses M o
m entes bei einseitiger 
B elastung von ungefahr

f
v

J z : J b =  o,o5 0,10 ! 0,50 1,00

0 O 0 0 0
0,1 0,001 919 0,003 679 0,013 9°4 0,021 538
0,2 0,002 419 0,004 5 2°  0,017 230 0,026 288

°>3 0,001 957 0,003 731 0,013 59<> 0,020 250
0,4 0,000 945 0,001 790 0,006 154 0,008 570

° ó —  0,000 258 —  0,000512 ; -— 0,002404 —  0,004 462
o,6 —  0,001 341 ---0,002 576 —  0,009 846 —  0,015 430

°>7 —- 0,002 043 ---0,003 905 — 0 ,014404 —  0,021 750
0,8 —  0,002 153 —  0,004 i q 6 —  0,0x4 77 ° —  0,021 712

0,9 —  0,001 509 —  0,002867 — 0,010096 —  0,014 4^2
1,0 0 0 0 0

der lialben Spannw eite auf. F iir die halbseitige B elastung 
m it p fiir die Langeneinheit gelten m it groBer Annaherung 
die A usdriicke:

( n ) H  =  —7- 16

H iernach w ird :

J,fur 0,05

P l . -  
f  *

0,10

M ^ - 6 T P '

0,20 0,30

J,  

J * + J b

0,50 1,0

M„ o 0,00074 0,00142 0.00260 0,00361 0,00521 0,00781 p l2

W ird die D ehnung des Zugbandes und die Verkiirzung
des Bogens beriicksichtigt, so ist H  m it dem  F akto r

. . _T . P T i 45 Jb (  1 i 1 \~|
* - ■ . [_i + t  < * v k i7 ' s

zu verbessern und fiir das Einspannm om ent zu setzen :

(IIa) = (-  i k + *)p 12 j z+ X = kp 12'

F iir die standigc gleichform ig verteilte  B elastung g kann die
[ fr)2

H orizontalkraft m it -g- • *  angesetzt und das Einspann-

m om ent seiner K lein heit wegen vernachlassigt werden.
In  einem in der H auptsaclie aus senkrechten Blechen 

von der F lachę F z, der H ohe h und dem  W iderstandsm om ente

W  =  -g- F z h bestehenden Zugbandąuerschnitt wird sonach die 

groBte R andspannung bei halbseitigcr B elastung des T ra g e rs:

1 l  1 1 \ l2 « . 6 k  p 1-
-  -g (g +  2 p ) f  l*V" +  Fz h •

B ei V ollbelastung, fiir die das Einspannm om ent zu ver- 
nachl&ssigen ist, wird die Spannung des Zugbandes:

t . . 1- x
•T P f  F jT ’

1

a /'o

0,05 0,10 1,0 0 0,05 0,10
1

1,0

0 0 0

......................  i
0 0 0 0

! f - ? -. m  - • . v
0 0

0,1 0,4905 0,4884 0,4864 0,4551 ---0,011 312 —  0,011 255 —  o ,o n  206 —  0,010 425

0,2 0,9280 0,9267 0,9254 0,9051 —  0,016 000 —  0,015 9 7 ° —  0 ,0 15937 —  0,015 425

0,3 1,2705 1,2708 1,2714  1,2780 —  0,008 813 —  0,008 807 —  0,088 38 —  0,008 900

0,4 1,4880 1,4900 1,4919 1,5223 4- 0,014 000 0,013 948 4- 0,013 906 H- 0,013 142

°*5 1,5625 1,5651 1,5676 1,6071 - f  0,054 688 4- 0,054 621 +  0,054 562 +  °,°53  575
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d e m n a c h  d a s  Y e r h a lt n is  b e id e r  S p a n n u n g e n :

( g  +  j  p )  *  +  48 k  p  ~

355

(12
cr ( g + p) *

W u r d e  d e r  Z u g b a iu lą u e r s c h n it t  m it  a a is  z u la s s ig e r  S p a n n u n g  
b e s t im m t, so  b le ib t  zu  u n te r s u c h e n , o b  s ic h  d ie  S p a n n u n g  <rz 
n ic h t  g ró B e r h e r a u s s te l lt .  D ie s  w ir d  b e i  V e r h a ltn is s e n , w ie  sie  
p r a k t is c h c n  A u s fu h r u n g e n  z u g r u n d e  lie g e n , a lle r d in g s  n ic h t  
in  h o h e m  M a B e  d e r  F a l i  se in , im m e r h in  k a n n  s ic h  in fo lg e  
d e r  B ie g u n g s b e a n s p r u c h u n g  e in e  V e r s t a r k u n g  d e s  Z u g b a n d -  
ą u e r s c h n it te s  a is  n o tw e n ig  h e r a u s s te lle n .

B e is p ie l .  A is  T r a g e r  e in e r  B r i ic k e  s in d  Y o llw a n d b o g e n  
m it  Z u g b a n d  v o n  120  m  S p a n n w e ite , 15  m  P fe ilh ó h e  v e r w e n d e t . 
I n  d e r  m it t le r e n  P a r t ie  d e s  B o g e n s  is t  F b =  o , i8  m 2, 
J b =  0 ,10  m 4, f i ir  d a s  Z u g b a n d  is t  F z r o , n  m :, J = 0 ,0 0 5  m 4, 
h  =  0 ,75 m . D a s  E ig e n g e w ic h t  b e t r a g t  7 t ,  d ic  Y e r k e lir s la s t  

P  =  3.5  t/m .
E s  b e r e c h n e n  s ic h  h ie r m it :

* .= ;  w  ^ 9 8 3 :

k  =  (■—  -J- —T— 0 ,983) =  0,000 78 ;
\ 192 24 1.05 <

D a s  M o m e n t in  e in e m  B o g e n p u n k te  i s t :

M 'b=  —  H ' y — V ' x  +  m ;  =  Ą  G  1, 

in  e in e m  P u n k t e  d e s  Z u g b a n d e s :

M ' =  I g  —  H '  v  —  V '  x  +  M^ —  /  G  1 .

E s  is t :

{16) Ą  l — —  (a, y +  p's x  +  y; \)\

( 1 7 )  v,  1 -  m , —  (a '« ?; +  f)'s x  +  y '. !) .

B e i  k o n s ta n t e m  j b u n d  J z u n d  p a r a b o lis c h e r  K r iim m u n g  i s t :

(18)
/as —

1

j ;

(19)
4  =

j b

i

(20)
/ j b

7 ;

" lir  (*3 + £ 3 —  2 i “ ) —  ‘ t  f  (1 ’ f ) ]  N , ;

y ,  ■

I s t  iib e rd ie s  d a s  Z u g b a n d  g e r a d e  u n d  w e r d e n  d ie  b e id e n  
le tz t e n  G lie d e r  in  N t v e r n a c h la s s ig t ,  so  e r g ib t  s ic h :

(21) i i
T

« ( ! - * )

f J, + 6Jb

o 7. 

a .

8 ,75 • 0.983 +  48 ■ 0,000 78 ■ 3 ,5  T__ __ _____. ____  ___
10,5 • 0,983 =  1,0 9

D a s  Z u g b a n d  d ie s e s  B o g e n s  e r fa h r t  s o n a c h , o b w o h l es 
k e in e  u n g e w ó h n lic h e  S t e i f ig k e it  h a t ,  in fo lg e  d e r  B ie g u n g  b e i 
h a lb s e it ig e r  B e la s t u n g  e in e  u m  9 %  h ó h e re  R a n d s p a n n u n g  a is  
b e i  V o llb e la s tu n g .

S y s t e m  I I .  B o g e n  u n d  Z u g b a n d  d u r c h  H a n g e s t a n g e n  
v e r  b u n d e n .

U m  d ie s e s  S y s te m  b e r e c h n e n  zu  k ó n n e n , h a b e n  w ir  zu - 
n a c h s t  n o c h  d ie  W ir lc u n g  e in e r  im  G r u n d s y s t e m  I  a m  Z u g -

b a n d e  a n g re ife n d e n  
L a s t  z u  u n te r s u c h e n  
( A b b . 3). W ir  d e n - 
k e n  u n s  h ie r  d e n  
B o g e n  d u r c h s c h n it-  
te n  u n d  d u r c h  s ta r r e  
A r m c  m it  d e m  P u n k 
t e  O  v e r b u n d e n . 
D a n n  g i l t  f i ir  d ie  
d a s e lb s t  a n z u b r in -  

g e n d e n  K r a f t e  H ',  V ' ,  M „ ' a n a lo g  d e n  G le ic h u n g e n  (2), (3), (4):

/ y , M  ‘ *3

! ! ^
-« j— -an- ->!

Abb. 4.

W ir  b e tr a c h t e n  n u n  d a s  S y s te m  I I  (A b b . 4), b e i d e m  
B o g e n  u n d  Z u g b a n d  d u r c h  
n  H a n g e s ta n g e n  v e r b u n -  
d e n  s in d , d e re ń  S p a n n u n 
g e n  w ir  m it  X x, X 2, . .  . ,
X n b e z e ic h n e n . I h re  A b -  
s t a n d e  v o m  lin k e n  A u f -  
la g e r  se ie n  a 1( a 2, . . . ,  a n.
D ie  L a s te n  w e rd e n  a u t d a s  
Z u g b a n d  w ir k e n d , e n t-
w e d e r  in  d e n  A n s c h lu flp u n k te n  d e r  H a n g e s ta n g e n  o d e r  a u c h  
d a z w is c h e n  lie g e n d  a n g e n o m m e n .

I m  G r u n d s y s t e m  w ir d  d a s  M o m e n t in e in e m  P u n k t e  x :

d e r  d e r
B o g e n -  Z u g b a n d -  

a c h s e  a c h s e

f i ir  e in e  L a s t  im  A b s ta n d  $ v o n  A  //_ G  1 v,  G  1
*»

f i i r  d ie  K r a f t  X r a m  B o g e n  a n g re ife n d  fi.x X r 1 va X r 1

Z u g b a n d x ; i V. r X r 1

(13)

(14)

/
m n d x

H '  =  —-
Z .'
N r

i

/
9)1 X  ,
- t—  d  X

V '  =  -°-
N ,

r  9)i

—  ± 1 .
_  No

d x

(15)

w o r in  w ie  o b e n :

Za
' N i

u\ G ,

P'e G ,

G

E s  w ir d  s o n a c h  d ie  M o m e n te n s u m m e  f iir  e in e n  B o g e n -  
p u n k t :

(22) M b =  Ą  G  1 +  ( ,,ai -  J )  X ,  1 +  X 2 1

+  - ( / * . „ — X J  X n* 1

f iir  e in e n  P u n k t  d e s  Z u g b a n d e s :

(23) M z =  ń  G  1 +  ( , a - g ; |  X> 1 +  ( v - K J  1

• + • • • •  ( v —  v ) X  1 .
V :>n a ,,/  11

M it E in f i ih r u n g  d e r  a b k iir z e n d e n  B e z e ic h n u n g

| {(i —  / i ' ) l  —  m — (« — a ' ) y  —  (/? —  '/3' ) x —  ( y — y ' ) l  =  m
(24)

\ (v —  v')  1 = m  ■ (a —  a ' ) r j — {fi —  / ? ')x  —  (y —  y ' )  l =  n

• r . G  1 l ie fe r n  d ie  A b le itu n g e n  d e r  F o r m a n d e r u n g s a r b e it  b e i  B e r i ic k -  
s ic h t ig u n g  d e r  D e h n u n g  d e r  H a n g e s ta n g e n  v o m  Q u e r s c h n it te  F h - 
u n d  d e r  L a n g e  h

I - I G  =  m 5 G  f iir  x  —  £ b is F .
M b

Jb

d Mb 
d X - + J S

d M z . X
- a r  Fu

d a s  n a c h s te h e n d e  G le ic h u n g s s y s t e m  z u r  B e s t im m u n g  d e r  U n - 
b e k a n n te n  X :
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m a, nią.. , , / n a, n a

i,. dX J  -I. <lX
+  ■

m a, m a„: I n a, n a„
I---- d x - f  / . d x

Ą l n f v . l  na,
■ d x  +  I i tl x  

•'h J  -'z.

m a, m as / n „ n a,

j t  l , s ® “ i r dx
+ x 2

m a . I n i.
- 1 ' d x  - f  I -j - d x -j- "jf

+  x „

M it den H angestangenkraften X  rechnet sich die Hori- 
zon talkraft

(26)

H angestange gleich grol3. Dies liefert, wenn bei der Form ande- 
rung nur der EinfluO der B iegun g beriicksichtigt wird, die Be-

dingung -“ - =  , die in Yerbindung m it obiger Gleichung

I i  — a . G +  ( aih —  a;li) X , +  (a; i —  a.^) X ,  +  . . . (o —  a ) X n f(jr (];c Bogen- und Zugbandm om ente ergibt:

und es ergeben sich die M om ente nach den Gleichungen (22) 
und (23) aus

M b — /<= G +  ma, X j -f- maj X 2 -j- . . . m an X n ,

M z =  ń  G -f- n;lj X j  -f- ’' a„ X 2 +  . . . nan X „  .

Die A ufstellung der Gleichungen (25) und dereń Auf- 
losung erfordert allcrdings viel 
Rechenarbeit.

Sind Bogen und Zugband nicht 
fest, sondern gelenkig verbunden, so 
ist eine wesentlich einfachere ange- 
naherte Berechnung m oglich.

E s besteht dann fiir einen lot-
rechten Sch nitt (Abb. 5), w enn da-
selbst h  der A bstand zwischen Bogen- 
und Zugbandachse ist und das 

B alkenm om ent der B elastung bezcichnet, die B eziehung:

(27) 9R —  M b —  M z —  H h =  o .

B ei AuOcrachtlassung der D ehnung der H angestangen sind 
die Einsenkungen des Bogens und des Zugbandes an jeder

M fc =  • (9Ji —  H  li)

A us der A b leitun g der Form anderungsarbeit nach H folgt 
d a m it:

M h

/
[ J
J Jh+

d x

h-

i b + J ,

D er H orizontalschub entspricht sonach dcm  Schube eines 
Zwcigelenkbogens m it den Bogenordinaten h und dem Tragheits- 
m om ente J b +  Jz . V on  den H angestangen nehm en nur jene 
eine Spannung auf, die eine L ast tragen, und zw ar wird bei der

L a st G  diese H an gestan genkraft . ' !l . G .
■' D > ' Z

B ei fest angeschlossenem  Zugbande, das den Bogen in 
einen gewissen E inspannungszustand versetzt und dadurch 
die A u flagerkraft und das M om ent 931 andert, g ilt aber G l. (27) 
nicht, und es kann die obige N aherungsrechnung bei gróBercr 
S teifigkeit des Zugbandes zu erheblichen Fehlern fiihren.

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

Die Grabstatte von Douaumont.
A u f dem  im  N ordosten  v o n  V erd un  zw isch en  dem  F o r t  D ou au 

m on t und dem  B efestig u n gsw erk  T h iau m on t gelegenen B ergriicken  
ste h t ein  G rab m a l zu E h ren  der im  W eltk riege  im  Y erteid igu n gs- 
k am p fc  vo r den T oren  V erduns gefallenen 400 000 Franzosen, das sich iii 
se in ergan zen G roG ew eith in  s ich tb a r gegen d e n H o rizo n ta b h eb t (A bb. 1);

Abb. 1.

es w ird ja ls  das^gróCte B au w e rk  dieser A r t  bezcich n et, das a u f fran- 
zósischem  B od en  errich tet w urde. Seine Sch op fer sind der m it dem  
ersten GroBen P reis v o n  R o m  ausgezeichn ete A rc h ite k t Lćon  A zem a 
und die A rc h ite k te n  M . E d rei und J. H a rd y . D as B au w erk  s te llt  einen 
177  m  langen  G a n g  v o n  6,56 m  lich te r B re ite  dar, iiber den sich  ais 
D ach  ein  d u rchgeh en d es Spitzbogen gew olbe e rs tre e k t; in  der M itte  
w ird  dieser lange S clilaucli durch einen 46 m hohen T u rm  unterbrochen.

der eine K ró n u n g  in  G e s ta lt  einer B isch o fsm u tze  und a u f seinen 
v ier Seiten  das K re u z  tr a g t, beide ais auBere M erkm ale, die a u f d ie 
B estim m u n g dieses B au w erk es schlieBen lassen. Im  rechten  W in k el 
zu  der lan ggestreck ten  T o ten lia lle  sch lieB t sich  an  die in  der M itte  
u n ter dem  T u rm  gelegene V o rh alle  eine K a p elle  v o n  gle ich er H ohe 
w ie  der des L an gbau es an. D ie H a u p th a lle  is t  in einzelne G riifte  u nter- 
te ilt, d ie sich  an den  G an g a u f der R lick se ite  anschlieBen; eine jede 
n im m t zw ei G rab statten  auf, in  denen die U berreste  u n b ekan n ter 
G efallen er u n ter je  einem  aus ro t-u n d  grfin farb igem  G ran it gem eiBelten 
Sark o p h ag ruhen.

D er T urm , im  Innern  eine E isen b eton kon stru ktion  S ystem  
Vieren deel, ru h t a u f einer E isen b eton ra lim en kon stru ktion  m it sch rag 
stehenden  P fosten  zu r F re ih a ltu n g  der Y o rh a lle . D ie gesam te K o n 
stru k tio n  is t  innen und auBen m it Q u ad erm aucrw erk  v erk leid et. 
G egriin d et is t  der T u rm  a u f B eton p fah le , die durch die 6— 10 m  starkę 
T o n sch ic lit in den anstelienden K a lk stein  h in ein gebrach t w orden sind. 
E s m ag hier k u rz  erw a h n t w erden, daB der T u rm  in seiner ganzen H ólie 
n ach ts e lek trisch  b eleu ch tet wird.

D ie t)berd achu n g der H au p th alle  (A bb. 2) sow ie die der K a p elle  ist 
im  In n em  cin  aus behauenen Q uadern liergestelltes H albkreisgew olbe 
von  5,56 m lich ter W eite  und 0,30 m  S tark ę. N ach  auBen ze ig t dic 
H a lle  dem  B esch au er ein Spitzbogen gew olbe, dessen S tein verk leid u n g 
a u f einer E isen b eton k on stru k tio n  v o n  0,15 m  S tark ę  ru h t. D er S ch eitel 
des oberen E isenbetongew olbes lie g t e tw a  2 m  iiber dem  S te in g ew o lb e ; 
der au ftreten d e H o rizo n talsch u b  des oberen G ew olbes w ird  durch eine 
in der M itte  iiber dem  S teingew olbe angehobene Z u gstan ge in  Eisen- 
beton  aufgenom m en. D e r zw isch en  beiden  G ew ólben liegende R au m  
is t  —  d a  das u ntere G ew ólbe sich  iiber d ic  gan ze L a n ge  der H alle  er- 
stre ck t, v ó llig  zw ecklos. In fo lg e  des A bsch lusses dieses R aum es 
du rch  das untere G ew ólbe is t d ie Z u gan glich k eit zw ecks B eo b ach tu n g
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und evtt. U n terh altu n g auB erordentlich  ersch w ert; au ch  einem  L u ft- 
polster kan n  h ier kein Sinn abgew onnen w erden. N ach  dem  fran - 
zosischen B crich t, dem  das V orstehen de entnom m en i s t 1, h a t  hier 
d ie E isen b eton k on stru k tio n  led ig lich  den Zw eck, einen ubrigens auch 
a u f einfach ere W eise erreichbaren w asserdicliten  A bschluB  herzustellen. 
D iese A b sich t w ird auch  d o rt erkennbar, w o der A rc h itek t uber der

Abb. 2.

G ru ft eine treppen form igc Fassade angeordn et h a t und d ort, w ie iiber- 
all, dem  Q uaderm auerw erk liin sic litlic li seiner W asserd ich te  n ich t 
trau t. A u ch  d o rt muB der B eton  ais p ro bates H a u sm itte l fungieren, 
d a m it n ach  auBen hin  der E in d ru ck  eines reinen  m onum entalen 
S teinbau cs gew ah rt, bzw . lediglich  der W un sch  des A rcliitek ten  erfu llt 
b leibt.

W en n  nun in dem  bezeich n eten  fran zosischen  B e r ic lit  besonders 
die erkenn bare segensreiclie Zu sam m en arbeit v o n  B au in gen ieur und 
A rc h ite k t hervorgehoben w ird, so ist diese M einung von  der gegenseiti- 
gen B efru clitu n g  von  A rc h ite k t und B auingen ieur fiir  uns frem d und 
iin verstand lich . Z u n ach st ta u sch t der A rc h ite k t den B escliau er iiber 
die Form  und die H ohe der inneren W o lb u n g; daru ber lieBe sich  ręden. 
W enn aber du rch  die Q u ad erverkle idu n g glauben ge m a ch t w erden soli, 
daB ein bis a u f den B oden  h in u n tergefiilirtes S p itzbogengew olbe ohne 
S trebep feiler (an der V o rd erfron t) auskom m t, w ie  ih n  der L a ie  ohne 
K en n tn is der inneren m ath em atisch en  Zusam m enhange n ach  allen 
ber uhm  ten  V o rb ild ern  der G o tik  zu sehen und fu lilen  schon  gew ohn t 
ist, so is t  dies n ach  unserer A n sic lit keine B au k u n st mehr. D er A rc h ite k t 
soli w ah r sein in F orm  und M ateria ł und n ich t irrefuh ren  und, unseres 
E rach ten s auch  alles verm eiden, w as n u r den Schein der technischen 
U n w ah rh eit .erw eckt.

So ersch ein t uns ferner die g la tte  D u rch fu h ru n g der auBeren 
G ew olbeflache b is zum  FuB boden ohne jede  h orizon tale  U nterbrechu n g 
insofern au ch  n ich t m ateria lgerech t, ais v o n  einiger E n tfern u n g bei 
dem  B esch au er der E in d ru ck  e rw eckt w erden  kann, daB es sich  um  
einen g la tten  B eton rolibau  h an delt, bei dem  die Spuren der Scbalu ng 
s ich tb a r bleiben. S ollte  etw a, w ie  es der F a li zu sein sch ein t, dem  
ganzen B au w erk  gleiclisam  in E rin n eru n g an  die V erteid igu n gsk am p fe  
um die F o rts  v o r  V erd un  der C h a ra k ter eines B efestigun gsw erkes ver- 
liehen sein, so w iirde unseres E rach ten s eine m ateria lgerech te  L osun g 
der A u fg a b e  in der A n w end un g reinen B eton s das B au w erk  w ah r- 
sch ein lich  bedeu tend ein d ru cksvoller gesta ltet haben.

G an z ah n lich  v e r h a lt  es sich  m it der A rch itek tu r der Eingange 
bzw . der F en steroffn u n gen . D ie d o rt angeordneten  Saulen stiitzen  
einen B alk e n  a u f zw ei S tiitzen  in seiner M itte. D iesem  K o n stru k tio n s- 
gedan ken  ste h t die U n terte ilu n g des B alken s in einzelne Q uader du rch  
besonders hervo rtreten d e, sen krechte L inien  du rchaus entgegen.

D em  b eteiligten  Ingenieur w are  in  diesem  F alle  vorzu w erfen , 
daB er die vom  A rcliitek ten  vorgeschlagenen auBeren Form en  urteilslos 
angenom m en und ihnen m it H ilfe  des ihm  zur V erfiigu n g stehenden 
R u stzeu ges m it n ich t einm al eleganten  M itte ln  zur k on stru k tiven  
D u rch bild u n g verholfen  h a t. W o llte  der A rc h ite k t die zw eifellos fiir  die 
G esam tw irku n g im  Innern  unsclionen Zugstan gen  verm ieden wissen 
und v erlan gte  er d ah er ein diese H ilfsk o n stru k tio n  verdeckendes 
inneres G ew ólbe, so hatte der Ingenieur diesem  berech tigten  E m pfin den  
z. B . d u rch  die A n ordn un g einer leich ten  R ah m en kon stru ktio n  voll 
entsprechen konnen. D ie  dann in folge W eg fa ll des inneren G ew olbes 
gew onnene groBere H ohe des R aum es h a tte  angesich ts der auBer- 
orden tlichen  L a n ge  und der geringen B re ite  der H alle  du rch  eine aus- 
geglichen e R aum p rop ortion ierun g dem  Inneren ein feierliches G eprage 
verliehen. H in zu  w are  eine gan z auB erordentliclie K osten ersparn is 
gekom m en, die der F ertig ste llu n g  des schon m it te ilw eise am eri- 
kanischen M itte ln  errichteten  B auw erkes sich erlicli n u r forderlich  
gew esen w are.

1 L a  T ech n ią u e  des T ra v a u x  T927, N r. 12, S. 613 ff.

A n gesich ts der T atsaclie , daB bei uns leider n ur noch zu o ft  dem 
Ingenieur jedes ku n stlerisclie  E m p fin d en  m it dem  B em erken  abge- 
sprochen w ird, daB sich  K u n s t n ich t errechnen lieBe, m ag an diesem 
au ffa llen d en  B eisp iel der W eg  anged eu tet w erden, den A rc h ite k t und 
B au in gen ieur gem einsam  gehen sollten , m ag aber auch  dem  B a u 
ingenieur v o n  neuem  erin nerlich  sein, w ie w ich tig  es fiir ih n  ist, sich  
ais B au k iin stler in  seinem  F a ch  zu  betatigen .

E s so li die e igentlich e A rc h ite k tu r  der G ra b sta tte  von  D ouau- 
m ont hier keiner K r it ik  unterzogen w erden. Jedes V o lk  eh rt seine 
H elden a u f seine A rt . D r, E h n e r t .

Die Eisenbahn-Ńotbriicke zwischen Buchs und Schaan.
Infolge des R heinhochw assers am  25. und 26. S ep tem ber 1927 

h a t das L an d  L iech ten stein  b ek a n n tlich  d adu rch  schw eren Schaden 
e rlitten , daB der R h ein  bei d er B rticke im  Zuge der S trecke  B uchs- 
F e ld k irch  ausbrach, sich  ein  neues B e tt  su chte und dabei w eite  Lan d- 
strecken  iiberflu tete . U b er diese K a ta stro p h e  is t  in  der T agespresse, 
uber die dabei den Ingen ieur interessierenden fluB bautechnischen 
F ragen  iń der F ach lite ra tu r  M itte ilu n g gem ach t w orden.* Inzw ischen 
berich tete  die Schw eiz. B a iize itu n g  vo m  17. D ezem ber 1927 iiber den 
B au  einer Ń otb riicke  zw ischen B u ch s und Schaan, die im  A n schlu fi 
an  die bestehende B riick e  iiber den R h ein  iiber das U berschw cm m ungs- 
geb iet errich tet w orden ist.

D en A u ssch lag  fiir d ie E rric litu n g  einer Ń otb riicke  ga b  die U bcr- 
legung, daB dic Z u ruckfiihrun g des du rch  die D am m lu cke stróm enden 
R hein strom es und dic dabei erforderlichen M aBnahm en erst n ach  ein- 
gehenderen w asserbautechnisclien  U ntersuchungen durchzufiihren  
seien, um  die W iederholun g einer derartigen  K a ta stro p h e  n ach  Men- 
sch cn m óglichkeit fiir die Z u k u n ft auszuschlieBen, und ferner, daB jede 
V erz6gerung der W ied ereroffn un g des B ah n verkeh rs a u f der alten  
L in ie  vcrm ieden werden sollte.

Abb. 1.

D ie Ń otb riicke  in einer G esam tlange von 31,5 m se tzt sich aus 
v ier O ffnungen zu je 45 m, sechs O ffnungen zu je 20 m und einer 
O ffn un g zu 10 m  zusam m en, die du rch  eiserne T ragw erke iibcrbrtickt
w erden.

A bb. 2.

F tir d ie 45 m  w e it gespannten  B riicken  fan d  d ie  K riegsbriicke  
S ystem  R o th -W aagn er A n w end un g; dieses B riicken system , m it dem 
w ahren d des K rieges sehr gu te  E rfah run gen  gem ach t w orden sind, 
laB t seine V erw en du n g gleicherm aB en fiir  StraBen- und E isenbahn- 
briicken  zu und erm o glich t d ie  A u sfiih ru n g sow ohl vo llw an d iger, w ie  
ein- und m ehrstóckiger F achw erkbriicken  m it F eld w eiten  von  3 m ;

* Schw eiz. B aiize itu n g, 15. O k t. 1927.
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und zw ar bei ein-, zwei- und dreiw an diger A u sb ild u n g der H au p t- 
trager b is zu io o  m  Stiitzw eite. Im  gan zen  stellen  67 verschiedene 
S tab ty p en , 8 Sch rauben typ en, 17 verschiedene S tab ty p e n  fu r die 
H erstellung~ durchgehender Triiger, 21 verschiedene T y p e n  fiir zwei- 
und dreiw an dige G urtungen sow ie 48 S tab typ en  ftir Pfeilerbautcn^ zur

B un desbah nen  zur V erfiigu n g gestellten , 20 m  lan gen  eisernen V oll- 
w an d trager m aBgebend, die u rsprtin glich  von  den Sch w eiz. B . B . 
zu B eg in n  des W eltk rieges b esch afft w orden sin d  und zu den R ustnn gen  
fiir  den K rie g sfa ll g e za h lt w erden. D iese 1,20 111 hohen T ra ger setzen 
sieli aus einzeln en  b is zu 6,0 m  langen 1'rag erte ilen  zusam m en, die 
du rch  StoBlaschen, 
d u rch  Q u er-u n d W ind - 
verban d e m it genau 
passenden S p ezial- 
schrauben verbunden 
w urden. D ie Mon- 

der sechs B au - 
dieser A r t  von  je 

etw a  20 t  G cw ich t or- 
fo lgte  auf dem  
bestehenden T eile  des 
E isenbahndam m es bei 
Schaan, von  w o aus 
d a sT ra g w e rk  n ach  und 
nach v o n  e in er Loko- 
m o tiv e  vorgeschoben 
w u rd e ; auch  hier w u r
den iiber den P fe ilern  
n ach  erfo lg ter V erle- 
gu n g d er T ra ger die 
provisorischen Laschen 
e n tfe rn t.

B ereits  n ach  5 
W ochen  h a t d ie Probe- 
belastun g d u rch  einen 
aus einer elektrisch en  
L o k om otive  v o n  93 t  
G ew ich t und den  W a 
gen von  3,2 t  a u f den 
M eter bezogenem  G e
w ic h t bestehenden 
Z ug s ta ttg e fu n d e n ; 
hierbei w urden bei den R o tli - W aagnersclien  B riicken  38 m m  
e lastisch e und n ur 2 m m  bleibende D urch biegu n g gem essen.

D r. E .

Verwendung von Kalksandsteinen.
B e i V erw en du n g von  K a lk sa n d stein en  ais M auersteinen is t 

d a ra u f zu ach ten, daB diese den  B ed ingun gen  des N orm en blattes 
D IN  106 (K alksan dstein e) entsprechen. D as N o rm en b la tt is t  im  

B e u th -Y e rla g e  G. m. b. H ., B erlin  S W  19, B eu th str . 8, erschienen.

3.

Verftigung, von denen im  vorliegen den  F alle  n ur 20 yerschiedene 
S tab ty p e n 'v e rw e n d e t w orden sind. D a  die Stehbleclie der G urtungen 
und die Q u ertrager dop p elt und bei den ersteren die StdBe versetzt 
angeordn et sind , w ird  der F reivo rb au  und das Zusam m ensetzen 
w esentlicli erle ich tert. D er erste, sich  an d ic  bestehende R heinbrticke 
anschlieBende B a u te il w u rde zur groBeren H a lfte  a u f G erusten zu- 
sam m en gestellt und der R e st m it einem  zw eiarm igen, auf den kasten- 
form iĘen O bergurten  laufenden K ra n  frei v o rg eb au t.

O ber den P feilern  —  hólzern cn  Jochen —  w aren die G urtungen 
m it S p ezia llaschen  verbunden, d ie n ach beend igter M ontage beseitigt 
w urden, um  jedes T ra g w e rk  u nabh an gig  arbeiten  zu lassen. B e- 
m erkensw ert is t  die A n gąbe, daB eine O ffn iin g in  v ie r  T agen  m it den 
beschriebenen urid ans den A bb ildu n gen  n ah er ersich tlic lien  Eisen- 
kon struktionen  im  G ew ich t von  rd. 138 t  tiberspannt w urde.

F iir  die A n ord n un g der Sechs 20 m w eiten  O ffn un gen  w aren 
d ie  den Osterreichischen B undesbahnen von den Schw eizerischen

W I R T S C H A F T L I C H E  M I T T E I L U N G E N

Die Gebiihrenordnungen technischer Berufsverbande sind 
fiir die Gerichtsbehórden nicht maBgebend.

D e r  § 1 6  d e s  G e s e t z e s  i ib e r  d i c  G e b i ih r e n  d e r  Z e u g e n  u n d  
S a c h v e r s t a n d i g e n  ( G e b O .  f. Z .  u. S.)  v o m  2 1 .  D e z e m b e r  19 2 5  
( R G B 1. 19 2 5  I .  S .  4 7 1 ) ,  d e m z u f o l g e  b e s t e h e n d e  T a x v o r -  
s c h r i f t e n  f i ir  g e w is s e  A r t e n  v o n  S a c l w e r s t a n d i g e n  a u s s c h l i e B 
l ic h  z u r  A n w e n d u n g  k o m m e n ,  h a t  v i e l f a c h  z u  d e r  A n n a h m e  
g e f i i h r t ,  d a B  G e b i i h r e n o r d n u n g e n  v o n  B e r u f s v e r b a n d e n ,  w e l c h e  
d i e  B e s t a t i g u n g  i h r e r  F a c h m i n i s t e r ,  z.  B .  d e s  R e i c h s -  
f i n a n z m i n i s t e r s  ( R e i c h 's b a u v e r w & ltu n g ) ,  e r h a l t e n  h a t t e n ,  
a u c h  f i i r  d i c  G e r i c h t e  b e i  d e r  F e ś t ś t e l l u n g  d e r  S a c h -  
y e r ś t a n d i g e n - G e b u h r e n  m a B g e b e n d  s e i e n .

D e m g e g e n i i b e r  i s t  s c h o n  d u r c h  R e i c h s g e r i c h t s u r t e i l  v o m
8. N o y e m b e r  19 0 1  ( B u r o - B l a t t  f i i r  g e r i c h t l i c h e  B e a m t e ,  1904,
S. 54) f e s t g e s t e l l t ,  d a B  a i s  b e ś o n d e r e  T a x v o r s c h r i f t e n  
f i ir  S a c ,h v e r s ta n d i g e  im  S i n n e  d e s  § 1 6  G e b O .  f .  Z .  u. S .  (n. F .)  
n u r  s o l c h e  o b r i g k e i t l i c h e r  I S T a tu r ,  f i i ć h t  a u c h  d i e  
v o n  p r i v a t e n  Y e r b a n d e n  a u f g e s t e l l t e n  G e b i i h r e n -  
t a x e n  z u  v e r s t e h e n  s in d .  N i c h t  a is  b e ś o n d e r e  T a x v o r s c h r i f t e n  
i m  S i n n e  d e s  § 1 6  g i l t  d ie  G e b i i h r e n o r d n u n g  f i i r  A r c h i -  
t e k t e n  u n d  I n g e n i e u r e  v o n  1 9 0 1 ,  w o r a u f  a u s d r i i c k l i c h  
v o m  O b e r l a n d e s g e r i c h t  H a m b u r g  h i n g e w i e s e n  w i r d  ( O L G .  
H a m b u r g ,  I V .  C S .  v o m  27.  4. 03, u n d  I I I .  C S .  v o m  22. 12 .  04, 
O L G - R e c h t s p r .  7, 232 u n d  i i ,  149).

E i n e  k i i r z l i c h  v o n  e i n e m  p r e u B i s c h e n  O b e r l a n d e s g e r i c h t  
g e t r o f f e n c ,  n o c h  n i c h t  v e r o f f e n t l i c h t e  E n t s c h e i d u n g  s t e h t  a u f  
d e m  g le ic h e n  S t a n d p u n k t :  I n  e in e r  B e s c h w e r d e s c h r i f t  e ines  
G u t a c h t e r s  w a r  d ie  m i n i s t e r i e l l  g e n e h m i g t e  G e b i i h r e n -  
o r d n u n g  e i n e s  B e r u f s v e r b a n d e s  z u m  Y e r g l e i c h  h e r a n -

g e z o g e n .  D i e s e r  V e r g l e i c h  w u r d e  a b e r  in  d e r  B e g r i i n d u n g  
d e s  B e s c h l u s s e s  d e s  O b e r l a n d e s g e r i c h t s  a b g e w i e s e n  u n t e r  H i n -  
w e is  d a r a u f ,  d a B  , , j e n e  G e b i i h r e n o r d n u n g  n i c h t  a i s  
M a B s t a b  f i i r  d i e  B e m e s s u n g  v o n  S a c h v e r s t a n d i g e n -  
g e b i i h r e n  a n e r k a n n t  i s t " .  G e b i i h r e n o r d n u n g e n  t e c h 
n is c h e r  B e r u f s v e r b a n d e ,  a ls o  p r i v a t e r  I n t e r e s s e n t e n g r u p p e n ,  
k o n n e n  e in e  S o n d e r s t e l l u n g  im  S i n n e  d e s  § 16  n i c h t  e r h a l t e n .  
D i e  G e r i c h t e  h a b e n  d a h e r  in  a l le n  F a l l e n ,  in  d e n e n  k e in e  
o b r i g k e i t l i c h e  G e b i i h r e n o r d n u n g  b e s t e h t ,  n a c h  § 4 d e r  G e b O .  
f. Z .  u .  S .  n a c h  f r e i e m  E r m e s s e n  i i b e r  d i e  F r a g e  d e r  
O b l i c h k e i t  e i n e r  S a c h v e r s t a n d i g e n g e b u h r  z u  e n t -  
s c h e i d e n .

D i c  G e b i i h r e n o r d n u n g  f i ir  A r c h i t e k t e n  u n d  I n g e n i e u r e  v o n  
19 0 1  h a t t e  s i c h  a l l m a l i l i c h  a u c h  in  d e r  R e c h t s p r e c l i u n g  a is  
„ i i b l i c h e r  P r e i s ”  d u r c h g e s e t z t .  D i e  i h r  v o r a n g e g a n g e n e  „ H a m 
b u r g e r  N o r m "  w u r d e  s c h o n  19 0 1  v o m  O L G .  K a r l s r u h e  
(I.  C S .  B e s c h l u B  v o m  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 ,  O L G - R e c h t s p r .  5, 
222),  s o w ie  1903 v o m  O L G  H a m b u r g  ( B e s c h lu B  v o m  27 .  4.
03 a .  a .  O.)  a is  „ i i b l i c h "  i m  S i n n e  d e s  § 4 G e b O .  f. Z. u. S . 
(a. F . )  a n e r k a n n t .

D a s  O L G .  H a m b u r g  h a t  in  d e m  o b e n  a n g e z o g e n e n  U r t e i l  
v o m  27 .  4. 03 d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  „ d a B  d e r  i ib l i c h e  P r e i s  f i i r  
I n g e n i e u r e  in  d e r  a n g e s e h e n e n  S t e l l u n g  d e s  S a c h v e r s t a n d i g e n  
s i c h  z u  b e m e s s e n  h a t  n a c h  d e r  „ H a m b u r g e r  N o r m " ,  w a s  w i e d e r -  
h o l t  v o m  O L G .  u n d  a u c h  v o m  R e i c h s g e r i c h t  a u s g e s p r o c h e n  sei.  
D a s s e l b e  O L G .  s a g t  in  e i n e m  B e s c h l u B  v o m  24. O k t o b e r  190 5 
(II .  C S . ,  O L G . - R e c h t s p r .  1 1 ,  3 4 5 ) :  „ E s  f r a g t  s i c h  . . .  b e i  A n 
w e n d u n g  d e s  § 4 in  j e d e m  E i n z e l f a l l e ,  w i e  h o c h  n a c h  d e n  v e r -  
k e h r s i i b l i c h e n  A n s c h a u u n g e n  d ie  Z e i t  d e s  S a c h v e r s t a n d i g e n  in
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Geld zu bew erten ist. F i ir  d ie  A r c h i t e k t e n  u n d  In -  
g e n ie u r c  s t c h e  d ie s  d u r c h  ih r e  v o n  d e n  G e r ic h t e n  
a n e r k a n n t e  G e b i ih r e n o r d n u n g  f e s t  . . . "  V om  O L G . in 
K i e ł  (BeschluB v. 30. 5. 1906, M. I I I  37/06) wird ausdriicklich 
festgestellt, daB die fragliche Gebiihrenordnung N o r m a l-  
s i i t z c  (nicht H óchstsatze) enthalte, also iibliche Satze im 
Sinne des § 4.

D urch die Veranderung der w irtschaftlichen V erhaltnisse 
in K riegs- und In flationszeit wurden Neufassungen der Ge- 
biihrenordnungen der B erufsverbande erforderlich, die keine 
Zeit fanden, sich durchzusetzen. In dcm Reichstags-AusschuB 
zur B eratu n g des Abanderungsgesetzes zur GebO. f. Z. u. S. 
vom  10. 6. 1914 w urde als einstim m ige A n sicht festgestellt, 
daB die von den Interessentenverbanden aufgestellten  Tarife 
n ic h t  o h n e  w e i t e r e s  als die ublichen Preise zu gelten haben, 
ein g i i l t i g e r  P r e is  konne nur dann angenom m en werden, 
w e n n  er  n a c h  d e m  E r m e s s e n  d e r  f e s t s e t z e n d e n  
S t e l l e  im  f r e i e n  V e r k e h r  f i i r  d e r a r t i g e  L e is t u n g e n  
g e w a h r t  zu  w e r d e n  p f l e g t  (AusschBer. 11). Von den
Gerichten werden aber die erst nach Festigun g der W ahrung 
aufgestellten Gebiihrensatze bisher nicht als iiblich anerkannt. 
D er Yersuch des Ausschusses „G ebiihrenordnung fiir Arclii- 
tekten und Ingenieure" (AGO.), durch E ingaben bei den
Justizm inisterien des R ciches und der L an der au f Anw endung 
der Gebiihrenordnungen durch die G erichte als iiblichen Preis 
hinzuwirken, schlug fehl, da eine solche Beeinflussung der 
Gerichte als m it der G ericlitsverfassung in W iderspruch stehend 
angesehen wird.

D as Reichsfinanzm inisterium  lehnt seit 1925 ebenfalls 
die Anerkennung einer Gebiihrenordnung ab, da es n icht die 
A ufgabe einer Reichsbehórde ist, eine Gebiihrenordnung 
privater Kreise offiziell zu sanktionieren. Ebenso ist eine B e 
wegung im Gange, daB dic H andelskam m ern, die von  d ea
Gerichten haufig b efragt werden, iiberhaupt n icht mehr eine
generelle Zustim m ungserklarung zu irgendeiner privaten  Ge- 
buhrenordnung abgeben sollen.

In  der Begriindung zum  Abanderungsgesetz zur GebO. 
f. Z. u. S. vom  10. 6. 1914 heiBt es aber: ,,D er Sachverstandige 
erfiillt . . . n icht wie der Zeuge eine allgem cine B iirgerpflicht, 
s o n d e r n  er  h a n d e l t  a u c h  b e i  E r s t a t t u n g  d e s  ih m  
v o m  G e r i c h t  a u f g e t r a g e n e n  G u t a c h t e n s  in  A u s -  
l ib u n g  s e in e r  B e r u f s t a t i g k e i t .  D aher darf er grun dsatz
lich au f eine g l e ic h e  V ergiitun g Anspruch erheben, wie wenn 
die L eistun g a u B e r h a lb  e in e s  g e r i c h t l i c h e n  V e r -  
fa h r e n s  einem P rivaten  gem acht w iirde." D as O L G . H a m m  
(Beschl. v . 1. 6. 22, B B lfg B . 1923, 279) fiih rt dazu aus:
. . . „D ad u rch  allein, daB eine B erufsvereinigung fiir gewisse 
Leistungen einen bestim m ten Stundensatz als N orm  aufstellt, 
erhalt dieser noch nicht den C harakter einer „u blich en " Ver- 
giitung im Sinne des § 4  ZG ebO . E s  m uB  y i e lm e h r  n o c h  
h i n z u t r e t e n ,  d a B  a u c h  in  d e n  K r e i s e n ,  d ie  d e r 
a r t i g e  L e i s t u n g e n  in  A n s p r u c h  zu  n e h m e n  p f le g e n ,  
s ic h  d ie  O b e r z e u g u n g  y o n  d e r  A n g e m e s s e n h e it  
je n e r  S a t z e  g e b i l d e t  h a t  u n d  d a B  a u f  G r u n d  d ie s e r  
O b e r z e u g u n g  d ie  g e f o r d e r t  en  Y e r g i i t u n g e n  b e -  
w i l l i g t  w e r d e n ."

Die Gebiihrenordnung der A rchitekten  von  1926 und die 
der Ingenieure von 1927 werden also dann, wenn sie sich im 
freien V erkehr als „angem essen" durchgesetzt haben, das 
R echt fiir sich in Anspruch nehmen konnen, auch von den 
G erichten als „iiblicher P reis" anerkannt zu werden. Dr. Schli.

N eufassung der G ebiihrenordnung fur A bsch atzun g industrieller 
B etriebseinrichtungen. D ie m it dem  D a tu m  v o m  1. J a n u a r  19 2 8  
von  dem  AusschuB  fur die G ebiihrenordnungen der A rch itek ten  und 
Ingenieure (A G O .) bei Ju lius Sprin ger herausgegebene N eufassung 
u nterscheidet sich  von  der bisherigen dadurch, daB s ta t t  einer einzigen  
G ruppe nunm ehr d r e i  G r u p p e n  von  A n lagen  (geteilt n ach  der 
S cliw ierig k eit der A bsch atzun g) vorgesehen sind. D ie  w ich tigsten  
B etriebe, die diesen drei Gruppen zu g e te ilt sind, w erden in der Ge- 
biihrenordnung einzeln  au fgezah lt. Zu r G ruppe 1 gehoren z. B . die 
Ziegeleien, zu r G ruppe 2 H olzbearbeitu n gsfab rikcn  sow ie Zem ent- 
fabriken  und zur G ruppe 3 C h am ottefab riken  und M aschinenfabriken.

N a ch  einer A u sk u n ft des A G O . gehoren die B au u n tern eh m u n gen , 
d ic  einen P a rk  von  B a u m a s c l i i n e n  u n terhalten , zu r G r u p p e  3 
der G ebiihrenordnung. D iese E in grup p ieru n g w ird d a m it begriindet, 
dafl d ie S cliw ierig k eit der A b sch atzu n g  m it der V ersch ied en artigk eit 
der m aschinellen  E in rich tu n gen  und der A rbeitsbedingun gen , u nter 
denen die M aschinen v erw en d et w erden m ussen, w aclist.

D ic  G e b i ih r e n  sind w ie in  der bisherigen G ebiihrenordnung 
in  R eich sm ark  fiir  den N e u b e s c h a f f u n g s w e r t  zu r Z e it der A b 
sch atzu n g angegeben, und zw a r in  22 S tufen  v o n  50 000 RM  bis 
10 000 000 R M . S ie  entsprechen in der e infach sten  G ruppe (1) den 
bisherigen  G ebiihren und steigen  fiir d ie beiden schw ierigeren  G ruppen. 
D ie  iibrigen  B estim m un gen  entsprechen im  w esentlichen den bisherigen.

M it dieser N eufassun g w ird d ic  G ebiihrenordnung vom  10. N o- 
vem b er 1925 auBer K r a ft  gesetzt.

Briickenbau und W asserpolizei. Zu  der in H e ft 16 dieses Jahr- 
ganges v eroffen tlich ten  N o tiz  erh alten  w ir eine Z u sch rift des H errn  
R ech tsan w a lts D r. H a b i c h t ,  d ic  w ir nachstehend w ied erg eb en :

„D ie  B egriin du n g der in  H e ft  16 veró ffen tlich ten  E n tscheidu ng 
des O b erverw altu n gsgerich ts betr. d ic  D u rch fiih ru n g von  Z w an gs
m itte ln  seitens des O berprasidenten  ist so a llgem ein  gehalten , daC 
der S en at offen bar a u f der etw as m ehr ins einzelne gehenden, kurz 
vorh er crlasscncn E n tsch eid u n g vom  22. M ai 1924 fuB t, d ie  in E n t- 
scheidungen des O berverw altu n gsgerich ts, B d. 79, S. 234, ab ged ru ck t 
ist. H ier w u rde die A n sich t, daB gegen  V erfiigungen  des O berprasi
denten, d ie sich  led ig lich  m it der E estsetzun g und D urch fiih ru n g von 
Z w an gsm itte ln  befassen, n ur die B eschw erde zu lassig sei, folgender- 
maBen b egriin d et: N u r w enn a u f d ie n ach A b sa tz  1 des § 347 W .G . 
zulSssigen R e ch tsm itte l „ im  iibrigen " A bs. 2 anw en db ar sei, konne 
§ 129 L .Y .G . A n w end un g finden, w onach  bei g le ich ze itig er E in legu n g 
von  B eschw erde und K la g e  n ur der B eschw erde F o rtgn n g zu geben 
is t; —  daB aber § 129 L .V .G . auch  a u f die n ach  A bs. 1 zulassigen 
R e ch tsm itte l anzuw enden sei, miisse deshalb  angenom m en w erden. 
w eil es son st fiir den B ereich  des W assergesetzes an einer B estim m un g 
daru ber felilen  w iirde, w elchem  R ech tsm itte l bei g le ich zeitiger E in - 
legung von  B esch w erde und K la g e  F o rtga n g  zu geben sei.

D iese B ew eisfiih ru ng ersch ein t n ich t zw ingend. § 129 is t auch 
dann fu r den B ereich  des W assergesetzes anw en dbar, w enn m an 
§ 133 L .V .G ., der gegen die F estsetzu n g von  Z w an gsm itte ln  n ur die 
B eschw erde zu laB t, n ich t fiir  anw en dbar h a lt. D onn die letztere  
Y O rschrift steh t im  5. T ite l des L .V .G . u n ter „Z w an gsb efu gn isse", 
w ahrend § 129 im 4, T ite l  u nter „R e c h tsm itte l gegen p olizeiliche Ver- 
fiigu n gen " e n th a lten  ist. D a  nun Abb. 2 des § 347 W .G . bestim m t, 
daB sich  die „R e c h tsm itte l gegen w asserpolizeilichc V erfiigungen  des 
O b erp rasiden ten '' n ach  den a llgem einen V orsch riften  Uber d ic  A n - 
fech tu n g p olizeilich er Y erfiigu n gen  richten , ohne aber daru ber hinaus 
V o rsch riften  des L .V .G . fiir  anw en db ar zu  crk laren, so sind zw ar 
die V o rsch riften  des 4. T ite ls  L .V .G ., und d a m it § 129, im  B eie ich  
des W assergesetzes anzuw enden, n ich t aber die des 5. T ite ls, und d am it 
n ich t die V o rsch rift des § 133 L .V .G .

D ieses E rgebn is ersch ein t aus dem  in  m einem  frtiheren A u fsa tz  
angegebenen G runde auch  du rchaus b ill ig ."

D as Gesetz iiber den V erkehr m it unedlen M etallen vom  23. Ju li 
1926 (R G B 1. I , S. 415) is t du rch  G esetz vom  31. M arz 1928 (R G B 1. I. 
S. 149) bis zum  31. D ezem ber 1928 v erlan ge rt worden.

A uB erdem  w erden d u rch  dieses G esetz neben den schon im  § 1 
A bs. 5 des G esetzes v o n  1926 aufgefiih rten  M etallen  ferner E isen- 
und S tah lsch rott, E isenguG bruch und alle  anderen A rten  von  Eisen- 
und S tah lab fa llen  einschlieB lich  der verzin n tcn  und re rz in k ten  A b falle  
von  den B estim m un gen  des G esetzes ausgenom m en.

Rechtsprechung.
E inzahlungen bei einer B an k  zw ecks Sicherheitsleistung sind 

nicht durch § 66 A u fw .-G es. von  der A u fw ertu n g ausgenom m en.
(E n tscheidun g des R eich sgerich ts, 4. C ivilsen at, v o m  10. N o v. 1927 —
I V  118/27.) M c  B a n k  S. h a tte  fiir  V . v or dem  K riege  eine B iirgsch aft 
iibernom m en. V . h a tte  zu r Sichcrun g der B a n k  gegen d ie  Inanspruch- 
nahm e aus der B iirg sch a ft v o r  dem  K rieg e  bei dieser den G egen w ert 
von  4500 £ in deutschem  G elde e in gezah lt. D er B e tra g  so llte  als 
D ep ot bei der B a n k  S. bis zu r E rled igu n g  der B iirgsch aft stehen 
bleiben  und von  dieser m it 3 1/2%  v erz in st w erden. Inzw ischen w ar 
d ie  B iirgsclia ftsv erp flich tu n g  w eggefallen , so daB eine Inanspruch- 
nalim e der B a n k  S. n ich t m ehr in F rage  kom m t. V . v e r la n g t n un 
m ehr A u fw ertu n g  des h in terlegten  G eldes. D ie B a n k  b e ru ft sich 
a u f § 66 A u fw .-G es., w onach  A n spriich e gegen B an k cn  aus D arlehen 
oder G eld dep ot n ich t au fgew ertet w erden.

D as R eich sg erich t h a t m it den V orin stan zen  den A u fw ertu n gs
anspruch des V . als b erech tig t an erkan nt. N ach  den V ereinbarungen 
der P arteien  w a r das v o n  V . bei der B a n k  S. ein gezah lte  G eld n ich t 
n ur zeitw eise bei dieser u ntergebrach t, m it der V erp flich tu n g, den ein- 
gezah lten  B etra g  w ieder zu ru ckzu zah len. Y ie lm e h r erh ielt die B a n k  S. 
das G eld, um  sich  d araus D eck u n g zu  verschaffen , wenn sie aus der 
B iirg sch a ft in  A n sp ru ch  genom m en w urde. In  diesem  F a lle  brauchte 
sie n ich t zu ru ckzu zah len, sondern d u rfte ' das G eld  behalten . Ihre 
R lick za h lu n g sverp flich tu n g  erw uchs erst dadurch, daB ihre Ver- 
p flich tun gen  aus der B iirgsch aft in  W eg fa ll kam en. D ie B a n k  S. h atte  
d as G eld n ich t a ls D arleh n  oder D ep ot, sondern zu r Sicherstellung 
ihrer B efried igu n g fiir e tw a ige  ihr erw achsene F orderu ngen  erh alten
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E in  d erartiger S ich erun gsvertrag filiit n icht u n ter dic A usnahm e- 
bestim m ung des § 66 A u fw .-G es. V . kan n  d ah er die A u fw ertu n g  des 
von  ihm  bei der B a n k  S . ein gezah lten  G eldbetrages verlan gen .

B erechtigte Paten tverletzun g a u f Grund polizeilicher A nordnung, 
jedoch u nter V erpflichtung der E ntschadigung des Patentinhabers.
(E ntscheidung des R eich sgerich ts, I . C iv ilsen a t, vo m  3. M arz 1928 —  
I 242/27.) D urch  P olize ivero rd n u n g des O berbergam ts D . v o m  23. D e 
zem ber 1925 w a r fiir  a lle  Steinkohlen bergw erke bestim m t, daB alle 
G ruben oder F e ld erte ile , in  denen F lóze  m it gefah rlichem  K o h len stau b  
erschlossen oder a b g e b a u t w erden, n ach  n&herer V o isc h r ift  der Y e r
ordnung du rch  G esteinsstau b gegen E xp losionen  zu sichern sind. D ie 
G esellsch aft U . in  E . is t  Inhaberin  eines P aten ts, das die B ekam p fun g 
von  G rubenexplosionen b ezw eck t; d ic  A b b au stellen  eines F ló zte ils  
werden du rch  A n ord n un g gew isser V o rrich tun gen  u n ter V erw endung 
v o n  G esteinsstau b an  jedem  Z u gan g zu den A rb eitsste llen  einzeln  fiir 
sich e in gekap selt. D ie G esellschaft U . h a t d ie  R . A . G . in B . w egen V er- 
letzu n g dieses P a te n ts  du rch  A n w end un g des fiir  d ie  G esellsch aft U . 
p aten tierten  V erfahrcn s im  B etrieb e  ihrer Sch ach te  in B efo lgu n g der 
oben erw ahn ten  B ergp olizeiverordn un g gerich tlich  belan gt.

D as R eich sgerich t h a lt  fiir aussclilaggebend, ob  u n ter den ge- 
gebenen U m standen a u f G rund der B ergpolizeiverordn un g eine V er- 
letzu n g des P a te n ts  n otw en d ig w ar. G ab  es zu r B efo lgu n g der B erg- 
p olizeiverordn un g andere M itte l und W ege ais d ie der V crle tzu n g  des 
P a ten ts, so w a r die R . A . G . a u f diese B eh elfe  angew iesen. W a r jedoch 
/nr B efolgu n g der B ergp olizeiverordn un g kein  anderer W eg gan gbar 
ais der iiber die B en u tzu n g  des P a ten ts, so h a t die G esellschaft U . 
keincn A n spruch a u f U n terlassun g gegen die R . A . G.

D ie p olizeiliclie  W eisung, M aBnahm en anzuw enden, die in jsnes 
P a ten t eingreifen, d ien t dem  S ch utz von  L eb en  und G esundheit der im 
Bergbati tilt igen A rb eiter, geh ó rt also zu den Y orkehrun gen  ftir das a ll

gem eine W oh l. K o n n te  dic R . A . G . nur u n ter E in gre ifen  in  d as P a te n t  
der G esellsch aft U . d ie  V o rsch riften  der B ergp olizeiverord n u n g be- 
folgen, so h a t sie fiir  die B en u tzu n g  des P a te n ts  an d ie  G esellsch a ft l ' .  
angem essene L izen zgeb ilhren  zu zahlen.

Einstiindige A rbeitsunterbrechung w egen Strom m angels berechtigt 
den A rbeitgeber n ich t zu m  L ohnabzug. (E n tsch eid un g des R eich s- 
arbeitsgerich ts vo m  1. F e b ru a r 1928 —  R A G  50/27.) D ie  A rb eitso rd - 
n ung der F irm a  L . e n th ie lt in § 9 folgende B estim m u n g: „W en n
w egen A rb eitsm an gels oder B etrieb ssto ru n g einzeln e A rb eitssch ich ten  
ausfa llen  oder die tag lich e  A rb eitsze it v crk iirz t w ird, h a t der A rb eiter  
keinen A n sp ru ch  a u f Lohn  ftir d ie  ausfallen de Z e it ."  A m  16. J u li 1927 
v o rm itta gs von  a ch t bis neun U h r mu(3te  in folge Stom m angels im  B e 
triebe der F irm a  L . d ie  A rb e it u nterbroclien  w erden. D ie  F irm a  L . hat 
fiir die ausgefallene A rb eitsstu n d e ihren A rb eitern  Lohn abzfige gem ach t. 
D ie A rb eiter verlan gen  N ach zah lu n g der abgezogenen B etrage.

D as R e ich sarb eitsg erich t h a t m it den V o rin stan zen  der K la g e  
d er A rb eiter  stattgegeb en . § 9 der A rb eitso rdn u n g k an n  den L o h n 
a b zu g n ich t rech tfertigen . D enn es h a n d elt sich  w eder um  den A u sfa ll 
einer einzelnen A rb eitsscliich t noch um  eine V erktirzu ng der taglichen  
A rb eitsze it. A b e r au ch  aus a llgem einen rechtlieh en  G esich tsp un kten  
ist der L o h n abzu g u n g crech tfertig t. N a ch  dem  in der R ech tsp rech un g 
des R eich sgerich ts (Civilsachen 106.272. 113.89) verw erteten  G edanken 
der A rb eits- und B etrieb sgem ein sclia ft kann der A rb eitgeb er zur T ra- 
gu n g  des du rch  eine B etriebsh em m u n g entstclienden R isik os gem aB 
§ 242 B .G .B . dann fiir v e rp flic h te t e ra ch te t w erden, w en n  ih m  dies 
nach T reu  und G lau ben  zu gem u tet w erden kann. D ic  hier ein getreten c 
einstiin dige B etriebsu n terb rech un g is t jed och  n ich t so erh eb lich , dafi 
sic  w egen der dadu rch  hcrvorgeru fen en  M indereinnahm e die A rb eit- 
geberin  auG crstande setzen konnte, diese T.ohnzahlungen aus den B e- 
triebseinnahm en zu decken.

PATENTBERICHT.
Wegen der Yorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. iS .

A . B e k a n n t g e m a c l i t c  A n m e l d u n g e n .  
B ek an n tgem ach t im  P a te n tb la tt N r. 10 vom  S. M arz 1928.
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KI.

KI.

KI.

KI.

20 1,

20 1,

35

KI. 37 d,

KI.

KI.

KI.

KI.

37 e,

38 h.

3S h,

80 a,

80 b,

So b,

KI.

KI

KI. S o b , 

KI. S o b ,

G r. 1. H  114  090. H am bu rger H och b ah n -A k t.-G es., H ans 
B iisch er u. D ip l.-In g . E rn st K roebel, H am b u rg 1, S tein- 
straC e 110 . M echanisclies V ersch luB register fiir  elektrisch e 
S tcllw crk e. 28. X I . 27.
G r. 8. O 16 416. O rcnstein  &  K o p p el A k t.-G e s., B erlin  
S W  61, T em p elh ofer U fer 23/24. F ederzungenw eiche.
8. IV . 27.
G r. 33. S 75 533. S iem en s-Schu ckertw erke A k t.-G e s., 
B erlin  S W  61 , T em p elh ofer U fe r 23/24. E in rich tu n g  zur 
S ign aliib ertragu n g a u f F ah rzeu ge  du rch  m echanische Ein- 
w irk u n g  von  der S treck e  aus. 30. V I I .  26.
G r. 35. S 770 8 9. Siem ens &  H alske, A k t.-G e s., B erlin- 
Siem cn sstadt. E in rich tu n g  zu r se lb sttatigen  Zugbeein- 
flussung. 19. X I .  26.
G r. 3. N  25 254. N aam looze V en nn ootscliap  W erf G usto  
voorheen F irm a  A . F . Sm ulders, Schiedam , H o llan d ; V e r t r .: 
M ax  W agn er u. D r.-In g. G . B re itu n g, P a t.-A n w a lte , B erlin  
SWr 11 . W ip p k ran  m it w agereclitem  L astw eg. 23. X I . 25. 
H ollan d  21. IV . 25.
Gr. 6. B  126 582. L eop old  B arb ier, K a r l  Leh nin ger u. F ran z 
M uller, K a rlsb a d ; V e r t r . : G . L oub ier, F . H arm sen u. E . 
M eiCner, P a t.-A n w a lte , B erlin  S W  61. FuB bóden aus durch- 
leuchteten  P la tten . 27. V I I .  26. T schech oslow akisch e R e 
p u b lik  6. X I .  25,
Gr. 6. M 93 313. M asch in cn fab rik  A ugsburg-N tirn berg
A .-G ., N iirnberg. A rb eitsb iih n e. 12. II . 26.
G r. 2. R  69 390. Sem cr & C o., G . m . b. H ., B erlin  S W  4S, 
W ilh clm str. 28. V erfah ren  zum  E n tsa fte n  sow ie zu m  Im - 
pragn ieren  oder F arben  g e fa llte r B au m stam m e, 20. X I .  26. 
G r. 4. S ch  84 387. C arl S ch m ittu tz , B ad  K issin gen . Y o r- 
ric h tu n g  zum  Im p fen  von  H ólzern ; Zus. z. P a t. 397 773. 
3- X I .  27.
G r. 7. B  130 3 4 6. John  F au ld er B u rn , London, u. John 
S tu a rt  L an caster, W arw ick , E n g l,;  Y e r t r . : R ich ard  Linde, 
B erlin  W  66, M auerstr. 61. M ischm aschine m it dreh- und 
k ip p b arer M ischtrom m el, insbes. ftir M órtel u. dgl. 16. III .
27. G roB britann ien  28. I X . 26.
G r. 1. S  69 098. O tto  Sim on, B erlin -L a n k w itz , W ald m an n - 
straC e 1. V e rfah re n  zu r H erste llu n g weiBer, w asserab- 
w eisender Z u sa tzsto ffe  zu M órtclbildern. 3. I I I .  25.
G r. 5. I< 10 2 6 14 . W illy  K in berg , P r a g  I I ;  V e r t r . : H ugo 
D oederlein, B erlin  W  30, N ollen d orfstr. 10. V erfah ren  zur 
H erste llun g einer porósen S ch lacke. 25. I . 27.
G r. 5. S  74 414. S up ercim ar S . A . (Supercim ents A rti-  
ficiels), G en f, S ch w eiz; Y e r tr .:  D ip l.-In g . F . N eubauer, 
Pat.-Anw., B erlin  W  9. V erfah ren  zu r H erste llu n g eines 
sclin ell erh arten d en  S ch lacken zem en ts. 7. V . 26.
G r. iS . S ch  82 197. K u r t  S cken kel, S tre litz -A lt. V erfah ren  
zu r H erste llu n g poróser K u n stste in m assen ; Zus. z. A n m . 
Sch  81 764. 2S. III.. 27.

K I. So b, Gr. 19. R  67 646. D r.-In g . O tto  R ich ter, L ich tcn ste in - 
Callnbcrg. H erste llun g m it K iesclfluo rw asserstoffsau re  oder 
kieselfluB sauren Salzen  an gem ach ter K u n stste in m assen .
21. V . 26.

K I. Sr e, G r. 136. A  50 64S. A T G  A llgem eine T ran sp ortan lagen - 
G esellsch aft m. b. H „  L e ip zig -W . 32. E in rich tu n g  zum  E n t- 
leeren v o n  G roB raum bunkern. 16. I V . 27.

KI. S4 a, Gr. 3. V  20 541. J . M. V o itli, M asch in cn fabrik, H eidenheim  
a. d. B renz, W iirttb g . S ch iitzcn a n trieb  m it D ru ckfltissig- 
k eit. 9. I X . 25.

KI. S4 a, G r. 6. K  103 472. F ried rich  K o ster, H eide i. H olstein .
G erinne ftir S ch ó p fw erk e; Zus. z. P a t. 438 218. 17. I I I .  27.

KI. S4 c, G r. 1, S 6 6 3 10 . S iem ens-B auunion G . m. b. H . K om m .- 
G es., B erlin- Siem en sstadt. Sau gbrun n en  ftir G rundw asser- 
absen kun gen  n ach  P a t. 4 2 5 3 2 7 ; Zus. z. P a t . 4 2 5 3 2 7 . 17.
V I .  24.

K I. 84 d, G r. 4. L  61 562, L iib eck er M ascliinen bau-G esellsch aft, 
L iib eck , K a r ls tr . 62. S cliw im m sau gbagger. 31. X . 24.

K I. S5 b , G r. 1. P  50 246. P e rm u tit A k t.-G e s., B erlin  N W  6, L uisen- 
str. 30. V crfah re n  zu r B eliiftu n g , E n tsa u eru n g  und F iltra- 
tio n  von  W asser. 4. IV . 25.

B . E r t e i l t e  P a t e n t e .

B ek a n n tgem ach t im  P a te n tb la tt  N r. 10 vom  8. M arz 1928.

KI. 5 c, G r. 1, 457 767. Siem ens-B auunion G . m . b. H ., K o m m .-
Ges., B erlin  S W  i i ',  Sclióneberger S tr. 3/4. A bsenken  des
W asserstand s beim  S ch ach tab teu fen . 27 V I .  23. S 63 168. 

KI. 5 d, G r. 14. 457 677. D r. M a x  W em m cr, F ried rich str. 16, u.
P e te r L cycn d cck er, K astan ien allee  36, Essen. B ergeversatz- 
m ascliine m it u n g efah r h o rizo n ta l kreisender Schleuder- 
sclieibe. 15. I X . 26. W7 73 674.

KI. 20 g, G r. 8. 4 5 7 8 6 1. F ra n z  R aw ie, O sn abriick-Schin kel. Prell- 
bockan lage m it se itlich en  StoB drciecken. 2 4 .1. 26. R  66 512. 

K I. 20 i, G r. 3. 4 5 7 7 2 1 . T h e  W estin gh ou se  B ra k e  &  S a x b y  Signal 
C om pany, L im ited , L o n d o n ; V e r t r . : D r. A . L e v y  u. D r. F . 
H einem ann, P a t.-A n w a lte , B erlin  S W  11 . L ich tsig n a l. 
30. V I I I .  25. W  70 313. V . S t. A m e rik a  20. I I I .  25.

K I. 20 i, G r. 17. 4 5 77 3 6 . Siem ens &  H a lsk e  A k t.-G e s., B erlin -
Siem ensstadt. S elb stta tige  e lek trisch e  A b lau fan lage . 21.
I . 27. S 78 021.

KI. 37 a, G r. 2. 457 744. K a rl N ocker, B in gen  a. R h . F reitragen de 
D cck e. 1. V I . 26. N  25 947.

K I. 38 li, G r. 2. 457 697. I . G . F arb en in d u strie  A k t.-G e s., F ra n k fu rt
a. M. V erfah ren  zu m  K o n scrvieren  von H o lz . 11 . V I .  26. 
J 28 286. H o llan d  15. V I . 25.

K I. 65 b 2, G r. 3. 457 885. S cesch iffah rtsgese llsch aft „N e p tu n "  111.
b. H ., H am b u rg 5, G r. A llee 1. Zylin drischer, biegsam er, 
hohler D ru ck k ó rp er fu r  T iefsee-T au cligerate. 11 . X .  25. 
H  103 S45.

K I. S i e, G r. 133- 457 720. E d u a rd  S teiner, B a y re u th . L o ckerer
fu r B u n k erg u t. 1. I . 27. S t  42 032.
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M IT T E IL U N G E N  D E R  D E U T S C H E N  G E S E L L S C H A F T  FU R B A U IN G E N IE U R W E S E N .
Geschaftstelle: B E R L I N  N W 7, Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

Fernsprecher: Zentrum  15207. —  P ostscheckkon to: B erlin  Nr. 100329.

Die ordentl. Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft f. Bauingenieurwesen findet vom 9. bis 12. Juni in Essen statt.

Die neue Ełsenbahnhubbriicke iiber den Koningshaven in Rotterdam.

A m  F re ita g , dem  20. A p ril d. Js., abends 8 U hr, h ie lt H err Ir. 
J o o s t i n g ,  H o ofd in gen ieu r der N ederla  ndsche Spoorwegen aus 
U trech t, v o r  der O rtsgruppe B ran d en bu rg der D eutschen G esellschaft 
fiir B auingenieurw esen  im  Ingenieurhaus, B erlin , einen V o rtrag  iiber 
„D ie  neue E isenbah n hu bbriicke tiber den K o n in gsh ayęn  in  R o tte rd am ". 
D er 1. V orsitzen de der D . G . f. B .,  H err G eh eim rat d e  T h i e r r y ,  
hicB den V ortragen den  lierzlich st w illkom m en , ebenso den ais G ast 
erschienenen V ertreter des N iederlandischen G esandten in  B erlin , H errn 
Baron v a n  B r e u g e l  D o u g l a s ,  und g in g  in  einleitenden W orten  
a u f d ie  B ed eu tu n g v o n  B riicken an lagen  iiber den S ćh iffąh rtsw eg in 
Seehafen ein. D u rch  A n lage  v o n  festen  B riicken  is t  in  v ie lcn  H afen  
schon in  den A n fan gen  der E n tw ick lu n g  der Seeschiffah rt eine Grenze 
gezogen und der Seehafen in  seiner raum liche.n E n tw ick lu n g 
a u f das u nterhalb  der B ru ck e  gelegene G eb iet besch ran kt worden w ie 
in H am bu rg und London. In  ahn lich er W eise b ild e t in  R o tterd am  dic 
B ru ck e  tiber den K onin gshaven  d ie  Grenze zw ischen R h ein verkeh r 
und Sceverkehr.

D ie zw eigleisige E isenbah n briicke iiber den K o n in gsh aven  in 
R o tterd am  is t v o r  u ngefah r 50 ja lire n  im  Zuge der E isen b ah n lin ie  
erb a u t w orden, die den siidlichen T e il der N iederlan de und D eutschland 
m it dem  nórdlichen T e il des L an des verbin d et. D er m ittlere  T e il der 
B riicken an lage, der den eigen tlich en  S ćh iffąh rtsw eg iiberbriickt, be- 
stan d  aus einer zw eiarm igen F achw erkdreh briicke v o n  54 m  L an ge m it 
obenliegender F ah rb ah n  a u f einem  m ittleren  D rclip fe iler von  10 m  
D m r., so daB beim  A usschw enken der B ru ck e zw ei W ege v o n  je  
rd. 20 m  B re ite  fiir d ie S ch iffah rt freigegeben w urden. Zu beiden 
Seiten  der D rehbriicke befanden sich  noch je  eine feste F ach w erk 
brucke v o n  je  rd. So 111 Span n w eite  m it untenliegender F ah rbah n.

D ie D rehbriicke gen iigte  fiir  d ic  heu tigen  Verkehrsanforderungen 
n ich t mehr, d a  sow ohl die Zahl a is  auch  d ie  A bm essungen der unter 
Jer B ru ck e verkehrenden S ch iffe  so gew achsen w aren, daB z. B . der 
gróBere T e il der F luB sch iffe  n ich t m ehr unter der geschlossenen B rucke 
d u rch fah ren  konnte. D ie D urch fahrtsoffn un gen  waren fiir Seeschiffe 
zu sch m al. D er bedeutend gestiegenc E isen b ah n verk eh r iiber die 
B ru ck e  e r lit t  starkę V erzogeru n gcn . D iese U belstan de m uBten be- 
se it ig t w erden. D er B au  ein er H och briicke, unter der Schiffe  m it den 
groBten M asten n och  h a tte n  du rch fah ren  kónnen, schied v o n  vorn - 
herein aus, da  in  dem  engbebauten  S tad tgeb iet d ie erforderlichen 
A n fahrtsram p en  w irtsc h a ftlic h  n ich t m ehr herzustellen  waren. M an 
entschied sich  dafiir, an  S te lle  der D rehbriicke eine leistun gsfahigere 
H u bbru ck e zu bauen, dereń U n terk an te  ebenso h o ch liegt, w ie  die der 
bestehenden festen  Seiten offn ungen , w ahrend bei der D rehbriicke das 
un ter der F ah rb ah n  liegende T ra gw erk  d ie  D urch fahrtshólie  einengte. 
U n ter der geschlossenen H u bbrucke konnen 90 %  der gesam ten R h ein - 
sch iffah rt durchfahren.

D er E rsa tz  d er D rehbriicke du rch  die neue H u bbrucke m uBte 
ohne U n terbrecliu ng oder eine w escn tlich e  B eh in d cru n g des V erkehrs 
und ohne H ilfsb riick e  erfolgen. Z u n ach st w aren  fiir die F iihrun gs- 
tiirm e A u fla g e r  zu schaffen . D a  die H a u p ttra ger der festen B rucken  
zu sch w ach  w aren u nd die a lten  F lu B p feiler n ich t auch  noch m it dem  
G ew ich t der F iihrun gstiirm e b e la stet werden d u rften , konnte m an die 
Tiirm e n ich t e in facli a u f den O bergurten  der festen B rucken  aufbauen. 
D ah er ste llte  m an d ie  lo trech ten  V ord erstiele  der T urm e u nabhangig 
von  den festen  B rucken  in  K ip p lagern  auf die a lten  F luB p feiler und 
d ie  h interen  schragen Streben a u f neue B eton p feiler, d ie im  A bstand e 
v o n  15 m  h in ter den a lten  P feilern  auf je  zw ei E isenbetonsenkbrunnen 
gegrun det und tiber W asser d u rch  k ra ftige  E isenbeton balkenkon struk- 
tionen unterein ander und m it den a lten  P feilern  verbunden worden 
sind. U m  d ie  a lten  P feiler, iiber dereń T ra g k ra ft m an sich  im  U n- 
gewissen befan d, zu entlasten , erh ielten  d ie  festen B rucken  a u f den 
neuen P fe ilern  neue A u fla g e r; hierdurch  w urden die Spannw eiten  um 
je  15 m  verrin gert, so daB m an die H a u p ttra ger fiir  w esen tlic li hohere 
V erk eh rslasten  verstark en  konnte.

D ie G riindungsarbeiten  w urden du rch  d ie  H ollandische G esell
sch aft fiir  d ie  A usfiihru n g von  E isenbeton bauten  ausgefiih rt, w elche 
d ie  v ie r  Senkbrunnen a u f einem  freien P la tz c  am  W aalh aven  her- 
ste llte . Jed er Brunnen w a r 10 m  hoch  und h a tte  zw ei diinne. W an - 
dungen, eine auBere v o n  8 m  und eine innere von  5,50 m  D m r. M itte ls  
ein er 1,50 m  hohen Sch alu ng w urden d ie  B runnen in  6 W ochen  her
geste llt, du rch  Schw im m krane ins W asser gelassen, zur B au stelle  
gesch lep p t und d o rt d u rch  F iillen  des H ohlraum es zw ischen den 
beiden B runnenw andungen m it W asser abgesen kt. M it R iick sich t auf 
d ie  d ich t dabeiliegenden a lten  P fe iler m uBte m an beim  A bsenken 
sehr v o rs ich tig  zu W erk c gehen. D a  d ie  Senkbrunnen 4 m  tie fe r  a b 
gesen kt w urden  a is d ie  Spundw ande der a lten  P fe iler reichten, be- 
stan d die G efahr, daB infolge U nterdrucks in  den Senkbrunnen W asser 
n achstróm te und dabei d ie' Spundw ande u nterspiilte. A u ch  die V er- 
b in dun gsbalken  w u rden  ais H ohlkórper an Lan d hergestellt und,

sobald sich  die neuen P fe ile r  g e se tz t h atten , du rch  Schw im m krane 
in  an  den P fe ilern  vorgesehene A ussp aru n gen  ein gesetzt, arm iert und 
ausbetoniert..

D ie E isen k o n stru k tion  der H u b b ru ck e  b esteh t aus den beiden 
festen Tiirm en und einem  zw isch en  diesen  in  scn krech ter R ich tu n g  
bew eglichen zw eigleisigen  tlb erb a u  v o n  54 m  Span n w eite  und 530 t  
G ew ich t. D as S ystem  der H a u p ttra g e r  des t)berb au es is t e in  Streben - 
fachw erk  m it gekriim m tem  O b ergu rt und zw ischengefiigten  H ange- 
standern zu r engeren S tiitzu n g  der F ah rb ah n . B eim  SchlieBen der 
B ru ck e legen  sich  back en fo rm ig  au sgebild cte  obere L agerh alften , die 
am  U berbau b e festig t sind, in  entsprechend geform tc unterc L a g e r
halften  a u f den a lten  F luB pfeilern , w odu rch  der U berb au  in  die rich- 
tig e  S te llu n g gezw ungeh w ird  und sich  d ic  Schienen a u f der B riick e  
genau ancinanderlegen. D er t)berb au  kann  in  ein er M inutę um  41 m 
gehoben w erden, so daB bei H och w asser d ic  D urch fahrtshólie  48 m 
betrag t. D iese is t also noch groBer a is d ie  lich te  H ohe der H ocli- 
briicken  tiber den K a iser-W ilh elm -K a n al, die 42 m  b etrag t. D ie  F iih - 
rungsturm e sind 60 m  hoch; ihre H a u p tsta n d cr und S trebestan der 
sowie d ie  H au p tstan d cr u n ter sich  ais auch d ie  Strebestan der u nter 
sich sind du rch  k ra ftige  F ach w erkkon stru ktion en  v crs te ift . B e i der 
B erechn u ng der H u btiirm e is t m it einer spateren  E rhóliun g der T iirm e 
um  12 m  gerechn et w orden, w odu rch  sich  d ic  D urch fahrtshólie  bei 
H och w asser a u f 60 m  erhohen w u rde.

D as G ew ich t des tJberbaues w ird  an seinen v ie r  E ck cn  durch 
H ebclvorrich tun gen  g leichm aB ig a u f je  12 S tah ld rah tseile  v o n  je 
40 m m  D urchm esser v e r te ilt ;  die Seile sind a u f den T iirm en  uber 
R ollen  gefiih rt und a m  anderen E n d e u n m itte lb a r d u rch  e in  groBes 
E isenb eton gegen gew ich t b e lastet. U m  d ie  M aterialspannungen durch 
B ieg u n g  a u f den R ollen  in m óglichst engen G renzen zu halten , w urden 
diinne S eile  gew ah lt. O ben a u f den v ie r  vorderen  E ck e n  der beiden 
T iirm e sind in  jeder E c k c  12 der G egen gcw ichtscile  iiber je  zwei 
S tah lgu B rad er von  3,60 m  D m r. und 7500 k g  G ew ich t gefiih rt, die 
m it 2 x 3  S eilrillen  versehen sind. Zur V crrin geru n g des R eibu n gs- 
w id erstan des wurden die A chsen  dieser R a d er in  S . K .  F .-P en del- 
rollenlagern  gelagert, die kleine M ontagefeliler se lb stta tig  ausgleichen 
und n ur e in m al im  Jahre gere in ig t und gesch m iert werden m iissen. 
A n  den v ie r  E ck en  des U bcrbau es befinden sich  auBerdem  noch Fiih- 
rungsrollen, die d ie  w agerechten  K ra fte , w ie  z. B . W in d k rafte , aus dem  
U berb au  a u f d ie  senkrechten  S tie le  der H u btiirm e iibertragen.

D ie  B ew egu n g der H u bbrucke w ird  v o n  einer M aschinenanlage 
aus bew irk t, d ic  in  einem  der T urm e iiber dem  P ro fil der Eisenbahn 
e in geb au t is t. Von der son st iib lichen  A n ord n un g der M aschinen
anlage a u f der M itte  des bew eglichen B rilck en teiles is t  m an abgegangen, 
w e il es u n w irtsch aftlich  erschien, eine L a s t von  w e it iiber 100 t  stan d ig  
m itbew egen zu m iissen und d ie  T urm e d ad u rch  zu bclasten . A u ch  
d ie G egen gew ichte w aren entsprechend sch w erer gew orden. Z u r B e 
w egu ng der B ru ck e dienen jc  v ie r  H u b- und Senkseile von  26 m m  D m r. 
D ie  Seile w ick eln  sich  getren n t a u f zw ei Seiltrom m eln  von  2 m D m r. 
a u f gem einsam er A chse, und zw a r sin d  d ie  H u bseile  im  entgegen- 
gesetzten  Sinne a u f d ie  Trom m eln  g e w ick e lt w ie  d ie  Senkseile, so daB 
sich z. B . beim  H ebcn  der B ru ck e  die H ubseile  a u fw ick eln , w ahrend 
sich  g le ich zeitig  die Senkseile abw ickeln . E in  D rehstrom m otor von  
225 P S , der seinen S tro m  u n m itte lb a r aus dem  stad tisch en  D reh- 
stro m n etz  von  5000 V  erh alt, b e ta t ig t  d u rch  einen Leonh ard-U m - 
form er einen G leich strom m otor v o n  200 P S , der m itte ls  Z ahn rad- 
v o rg eleged ie  Seiltrom m eln  a n tre ib t. A uB erdem ist a lsR e serve  ein G leich
strom m otor v o n  30 P S  vorhanden, der u n m itte lbar an das stad tisch e  
N e tz  von  440 V  angeschlossen is t  und die B riicke  in 8 M inuten zu heben 
verm ag. A is  S ich erheitsvorrichtun gen  sind L u ftdruckbrem sen , selbst
ta tig e  Brem sen, H ohenan zciger fur die S te llun g der B riicke  u . a. 111. vor- 
handen. U m  ein Schragstellen  der B ru ck e  beim  H eben und Senken zu 
verhin dern , sind Fuhrungsseile (Dm r. 26 mm) angeordnet. D ie  L ieferun g 
der gesam ten T ragseile  h atte  die deutsche F irm a  F elten  &  G uilleaum e, 
M iihlheim /R hein; A n triebs- und F iihrun gsseile  w urden te ils  durch 
dieselbe F irm a, teils durch eine englische F irm a  geliefert. A is  B ruch- 
fes tig k e it der D rah te  w urde 140— 160 kg/m m 2 v erlan gt.

D ie A u sfiih ru n g der gesam ten E iśen ko n stru ktion en  h atte  d ie  
G uteh offn un gshiitte  zu erte ilt bekom m en, die sie in  ihren  W erk sta tten  
in Sterkrade/R hld . herste llte , v o n  wro die E in ze ltc ile  der H u btiirm e m it 
der E ise n b a h n . zu r B au ste lle  g e sch afft w urden, w ahren d d ic  beiden 
H a u p ttra g e r des tlb erb au es a u f der W e r ft  der F irm a  in  W alsu m  a. R h . 
zu sam m en gebaut und a u f S ch uten  n ach  R o tterd am  geb rach t w urden. 
D ie drei unteren  F e ld c r  der T iirm e w urden m it H ilfe  v o n  Schwim m - 
kranen a u fgeste llt. F u r  die M ontage der hoheren F cld e r d ien te ein 
c lek trisch er T urm dreh kran. N achdem  die  T urm e sow ie d ie  d arau f 
befind lich en  Seilrollen  und die noch hohlen G egengew ichte fertig 
g e ste llt  w aren , w urden d ie  beiden H a u p ttra g e r naclieinander durch 
zw ei Schw im m krane von  den Schuten  abgehoben, zur B au stelle
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gcb rach t und d o rt a u f an  den H a u p ttra ge rn  der festen B rucke an- 
gebrachten  H ilfskon solen  ab gesetzt. D an n  w urden d ie  W in d verb an d e 
gesclilossen, d ie  H a u p ttra ger an den T ragseilen  b e festig t und d ic  liohlen 
G egengew ichte du rch  F lasch cn ziigc  so w eit lierabgezogen, daB die am  
anderen E n d e befind lich en  H a u p ttra ger in  d ie  H och stlage gehoben 
w urden. A n  den H a u p ttragern  w urde ein  A rb eitsg eru st au fgelian gt 
und d ie  B riicken fahrbahn  hergestellt. S ch lieB lich  w urden noch die 
G egengew ichte b is zu r G leichgew ich tslage  ausbeton iert.

In  der N a ch t vo m  31. O k tober auf den 1. N o vem b er 1927 konnte 
die  a lte  D rehbrucke du rch  drei Schw im m kran e v o n  ihrem  L a ge r ge 
hoben und w eggefahren w erden. D er K onigszap fen  w urde du rch  cin  
Seil, das an der herabgesenkten H u bbriicke b e festig t w ar, um schłungen

und durch H eben der B riicke herausgezogen. D ann konnte m an e n d 
lich  die neue H u bbriicke  b is  a u f ihre A u fla g e r  herablassen und den 
ersten Z u g tiber d ie  B ru ck e  fah ren  lassen.

Im  kom m enden Jahre soli d ie  gesam te B rucken an lage  noch 
um  1 m  gehoben werden. D ie  T iirm e werden dabei n ich t m itgehoben. 
D an n  werden 9 9 %  der R h ein scliiffe  u nter der geschlossenen B ru ck e  
durchfahren konnen. M it S ign algcb u n g-d au ert je tz t  d ie O ffn un g der 
B ru ck e n u r 1 /> M inuten. D ie G esam tkostcn  einsch lieB lich  K o sten  der 
G riindung betrugen  1 ,1  M illionen G ulden.

D er Y o rtragen d e zeigte  v ie le  L ich tb ild er, d ie  ein  sehr eindrucks- 
v o lle s  B ild  besonders von  der M ontage der B ru ck e gaben. A nschlieBend 
w urde noch im  F ilm  die neue B ru ck e  im  B etrieb e  vorgefu h rt.
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