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D ie  kurze B auzeit des G roß - K raftw erk es, 
d essen  G esam td ispositiou  w ir  im  P la n  A bb. 4, S. 2, 
noch e in n ia l w ied ergeb en , ist der „A  1 1 g . E l e k -  
t r i z i t ä t s  A.  G.  B e r l i  n" zu  verd an k en , der  
die G esam tb au le itu n g  ü bertragen  w o rd en  w ar. Es 
ist ih r gelu n gen , d iese  durch d ie V erw en d u n g  a ller  
m odern sten  B aum aschinen und durch d ie  V er
te ilu n g  cler A rb eiten  auf m eh rere U n tern eh m er  
v orb ild lich  und axif das zw eckm äßigste zu  o rg a n i
sieren . A ls  B e isp ie l sei d ie große M asch inenhalle  
von 25,63 m S p an n w eite , 145,8 m L änge und 25,20 m 
Iraufhöhe^ erw ä h n t, d eren  gesam te E isen k on 
stru k tion  in  21 Tagen zu sam m engesetzt und e r 
richtet w o rd en  is t  (Abb. 5, S. 2, u. Abb. 7, S. 4).

A u f G ru n d  cler g u ten  B odenbeschaffenheit des 
B a u g elä n d es  is t  e in e  G rün du ng cler G esam tanlage  
in  E isen b e to n  vorgen om m en  w orden . N ur die  
T u rb in en  h a b en  e in e  B eton p fah lun terkon struk tion . 
D er E rd a u sh u b  fü r G eb äu d e und K anäle um faßt 
etw a  115 0 0 0 cbm, fü r  d en  S tichkanal von  der Spree 
rund 100 000 cbm. D a s G esam tgew ich t der E isen 

k on stru k tion en  ste llt  sich auf e tw a  20 0 0 0 4, und  
es sin d  für ih re U n terb au ten  18 0 0 0 cbm B eton  im  
G u ß verfah ren  e in g e fü llt  w ord en . U ber 3000 A r
b eiter  h atten  B eschäftigung.

In der R eih en fo lg e , w ie  der E n erg ie -U m 
w an d lu n gsp rozeß  v on  der R o h k o h le  b is zum  hoch
g esp an n ten  S trom  sich en tw ick elt, so llen  d ie  e in 
ze ln en  A n la g en  u nd  B au lich k eiten  des G roß-K raft-  
w erk es  im  F o lg en d en  k u rz  b eh a n d elt w er d e n  (vgl. 
den  L agep lan  Aljb. 4, S. 2).

D a s gesam te sü döstliche K ra ftw erk sg e lä n d e  
b is zu dem  Stichkanal w ird  v o n  e in em  großen  
K o h len lagerp la tz  ein gen om m en . D ie  K o h len 
a n lie feru n g  er fo lg t je  nach B ed arf auf dem  Stich
k an a l m it 10001 - K äh n en  od er m it G roßraum 
g ü terzü g en  v o n  g le ich er F assu n g.

F ü r d ie  E n tlad u n g  der K oh le  sin d  zw e i L a g er
p latzbrücken  vorh an d en  (Abb. 4, m. uncl A bb. 9 
und 10, S. 5). D ie  m it der B ahn  a n g e lie fer te  K oh le

*) Vgl. hierzu den die Ges.-Anlage und den architektonischen Teil 
belr. Aufsatz im Hauptblatt Nr. 12, 1928. —
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ABB. 2
K O H L E N S T A U B -M A H L A N L A G E

'g

a Stidikanal n Umleitungssdinecke mit Klappe
b Kohlenlager o Verteilungsbunker der Mühlen

ft, Kohlenlagerbrücke (fahrbar) p Kohlenmühle
c Einwurftrichter mit Standbahn q Ventilator
d Förderbrücke r Zyklon
e Brediergebäude s Kohlenstaubtransportsdinecken
/ Drehsdieibe Kohlenstaubbunker
g Rohkohlenbunker So Kohlenstaubpumpe. Kesselhaus A
h Austragevorrichtung «3 Kohlenstaubpumpe, Kesselhaus B
i Magnetabsdineider t Filter

k Trockentrommel u Staubsammelkanal
l Antriebsmotor für Trockentrommel v Exhaustor

m Einwurfssdiurre w Entstaubungsschadit
m, Umleitungsschurre mit Klappe x Elektro-Entstaubungssdiadit

ABB. 3. S C H N IT T  D UR C H  DIE H A U P T 
M A S C H IN E N H A LLE  M IT V O R B A U TE N . 1 : 500

a Hauptmaschinenhalle 
ft Kondensatorraum 
c Pumpenraum
d Umspanner-Räume (hinter c)

e Siebraum 
/ Siebkammern 
g Einlaufkanal 
h Ölschaltergang

i Sammelsdiienenraum 
k Gleichstromautomaten 
/ Gleichstromsam mels di i en e n 

m Umformerraum

n Kabelra um 
o Vorwärmeanlagc 
p Auslaufkanal 
q Saugrohr 
r Kabelkanal

E r k l ä r u n g :  
a Kesselhäuser 
b Vorwärmeranlage 
c Turbinenhaus
d Anbau für Pumpen-, Sieb-, Umfor

mer-, Umspanner-, u. 6000-V-Anlage 
e 30000-V-Schalthaus 
/ Kohlenmahlanlage 
g Werkstatt und Lager 
h Wohlfahrts- und Bürogebäude 
i Bestehend. Kühlwasser-Einlaufkanal 
i'i Einlaufkanal f. d. Erweiterungsbau 
k Bestehend. Kühlwasser-Auslaufkanal 
l Stichkanal für Kohleneinfuhr 
m Kohlenlagerplatz-Brücken 
n Verbindungsbrücke für Kohlenstaub

leitung
o Verbindungsbrücke für Kabel 
p Schiittgruben für Bahntransport der 

Kohle 
q Anschlußgleise
r Straßenbrücke über den Stidikanal

A BB . 4. RD. 1 : 7500 G E S A M TP LA N
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A B B . 5

S C H N IT T  D U R C H  EIN

K E S S E L H A U S . 1 : 500

n Kesselaufhängung 
b Kohlenstaub-Kesselbunker,

je 65t Inhalt 
c Kohlenstaubzubringer 
d Warmluftrohr für Primärluft 
e Staubleitung zum Brenner 
f Kohlenstaubbrennkammer 
g Kühlrohre 
h Warmluftkammer 
t Luftvorwärmer 
k Abgaskanal 
l Abgasventilatoren 

m Schlackensammeltrichter

A B B . 6

Q U E R S C H N IT T  D U R C H  D AS  

30  O O O -V O LT-S C H A LTH A U S  

1 : 200
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R A H M E N K O N S T R . K O H L E N M A H L A N L A G E . A B B . 8ABB. 7. A U FG E S T. V O LLW A N D B IN D E R  DER M A S C H .-H A LLE

w ird  neb en  dem  B ah n gleis  in  se itlid ien  Schütt- 
grn b en  ab gelassen , w o  s ie  eb en fa lls  durch d ie  
G reifer der L agerp latzb rü ck en  erfaßt w erd en  
kann  (Abb. 4, p, und A bb. 10). D er  T ransport in  
die M ah lan lage er fo lg t über e in e  Standbahn  m it 
K übeln , d ie durch E insch ien en katzen  der F ö rd er
brücke geh ob en  uncl in  d ie  R oh k oh len silo s des 
A ufbereitun gsgeb äucles en tleert w erd en  (Abb. 2, 
S. 2, a, b, c, d, e).

D ie  M aße und L eistu n gen  der K oh len förd er
an lage geh en  aus nachstehender Z usam m enstellu ng  
hervor:

Stützweite jeder Lagerplatzbrücke...............119 m
Höhe jeder Lagerplatzbrücke........................16 „
Länge des wasserseitigen Auslegers............... 26 „
Länge des landseitigen Auslegers . . .  . . 19 „
Hubhöhe der Führerstandsgreiferkatze . . .  15 „
Leistung jeder Lagerplatzbrücke...................140 t/h
Selbstgreiferinhalt . ' .................................  5 cbm
Kübelgröße der S tandbahn .........................  9 M
Geschwindigkeit der S tan d b ah n ....................... 280 m/min
Leistung der V orbrecher..................................... 140 t/h
Hubgeschwindigkeit der Einschienenkatze . . 60 m/min
Fahrgeschwindigkeit............................................ 360 „
D urch K etten en tleeru n g  w ird  d ie  K oh le aus 

den S ilos über M agnetabscheider in  d ie  ro tieren 
den R öhrentrockner, d ie  m it A bzapfdam p f der 
V orw ärm etu rb in en  geh eizt w erd en , in  d ie K oh len 
m ah lan lage von  25 m B reite , 119 m L än ge und
58,20 m T raufh öhe b eförd ert (Abb. 4, f, A bb. 2, g, 
h, i, k, 1, m). D ie  K on stru ktion  und A u fste llu n g  
des B ind ers d ieses G ebäu des ist aus A bb. 8 ersicht
lich, das Ä uß ere aus A bb. 9 im  H au ptb latt N r. 1/2. 
In K oh len m ü h len  w ird  d ie  K ohle zu Staub zer
m ah len  (Abb. 2, n, o, p) und d ieser  aus den  M ühlen  
durch V en tila toren  ab gesau gt, in  W indsichtern  
nochm als k la ssier t und durch Staubschnecken zw ei  
K oh len stau b b u n k ern  zu gefü h rt (Abb. 2, q, r, s, si). 
D ie  K oh le ist ausreichend fe in  gem ah len , w en n  
etw a  85 v . H. der S tau bm en ge durch ein  S ieb m it 
4900 M aschen auf 1 cicm hindurchgehen .

A lle  M ah lap parate und L e itu n gen  steh en  
u n ter le ich tem  U nterdrück, uncl d ie  ih n en  en t
zogen e  L uft w ird  in  S tau b filtern  gerein ig t. Von  
jed em  B ren n stau b b u n k er kann der K oh len staub
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durch zw e i S tau bp um pen  uncl e in  S ystem  von  
R oh rle itu n gen  in  d ie  B u n k er der b e id en  K e sse l
h äu ser gep u m p t w erd en  (Abb. 2, t, s->, sa). A uf  
e in er  S ch alttafel im  K o h len stau b au fb ere itu n gs-  
geb äu d e sin d  a lle  n o tw en d ig en  A p p arate  u n ter
gebracht, von  der d ie  gesam te S ta u b v erte ilu n g  e r 
fo lgt.

D ie  L e istu n g en  u nd  M aße der M aschinen  der 
K oh len m ah lan lage sin d  in  der n ach fo lgen d en  Zu
sam m en ste llu n g  en th a lten :

6 Raymond-Pendelmühlen von je . . . 12 t/h Leistung
3 Dampfröhrentrockner von je . . .  24 t/h Leistung
(bei Trocknung der Kohle von rd. 10 v. H.
auf 2 v. H. Feuchtigkeitsgehalt)
4 Rohkohleji-Vorratsbunker von je . . 240 t Inhalt
2 Brennstaub-Vorratsbunker von je . . 160 t Inhalt
4 Staubförderpumpen von j e ................50 t/h Leistung
D ie  gesam te K oh len stau b an lage  ist so e in 

gerichtet, daß auch an d ere B ren n sto ffe , oh ne große  
U m änderungen, au fb ere ite t w erd en  k önn en .

In jed em  der b eid en  K esse lh ä u ser  v on  je  
41 ,35m B reite , 74 ,50m L änge, 5 0 ,55m T rauf- uncl 
7 0 m S ch orn stein höh e sin d  zw e im a l zw e i R eih en  
m it je  v ie r  K esseln , zw ö lf  S te ilro h r - uncl v ier  
G ru p p en roh rk esse l, in sgesam t 16 K essel, au f
g es te llt  w o rd en  (Abb. 4, a und 5). D a s Ä u ß ere  des 
K esselh au ses ze ig t A bb. 11, S. 7, e in e n  B lick  auf 
d ie  K esselh äu ser von  der G a le r ie  des B ü ro
geb äu des A bb. 8 im  H au p tb la tt N r. 1/2. D ie  
K essel h aben  fo lg en d e  A b m essu n g en  uncl L e i
stun gen  :

St eil rohrkessel G ruppenrohrkesse l  
Bauart  A E G  Dr. Münzin ger

Heizfläche (einschl. Kühlrohre)  . 1750 qm 1750 qm
U b e rh i tz e rh e iz f läd i e ......................... 930 „ (>40
Luftvorwärmerheizflüche . . . .  1860 „ 1860 ”
Speisewasservorwärmerheizfläche  ) 742 742 ”
B r e n n k a m m e r i n h a l t ....................  380 cbm 380 cbm
Betriebsdruck...............................  33 n1m 35 atm
Dampftemperatur........................... 425° C 425° C
Normale D ampfle is tung . . . .  65 t h 65 t/h
Höchste  Dam pfle is tung  . . . .  77 t/h  77 t/h

D er  Z usam m enbau des e ig en tlich en  K essels  
m it S p eisew asser-, L u ftvorw ärm er und B renn-  
k am m er so w ie  d ie  e ig en a r tig e  A b g a sk a n a lfü h ru n g

‘) Vorläufig nur  an zwei Kesseln e ingebaut .  —
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A B B . 10 T R A N S P O R T K R A N , K O H L E N L A G E R P L A T Z  U. S C H Ü T T G R U B E N  FÜR DEN B A H N T R A N S P O R T  DER K O H LE

g e w ä h r e n  g eg e n ü b er  so n stig en  B au arten  von  
G r o ß k esse ln  d en  V o rte il g er in g ste n  G ru n d fläch en 
b ed a rfs  fü r  d ie  L e is tu n g se in h et (A bb. 5, i, k , 1).

D ie  K esse ltro m m eln  m it ih ren  R oh rsystem en  
und Ü b erh itzern  s in d  am  K esse lh a u sd a ch  an 
g eh ä n g t (A bb. 5, a), w ä h ren d  das G erü st und  d ie  
E in m a u eru n g  au f e in e m  m it der K e sse lh a u s
k o n stru k tio n  b eso n d ers verank erten ^  T ragerost  
ru h en . In d er M itte zw isch en  d en  K esse lre ih en  
h ä n g e n  an  der D a ch k o n stru k tio n  d ie  K o h len 
sta u b v o rr a tsb u n k er  m it je  6,5 1 F a ssu n g sv erm ö g en . 
D a s k o n isc h e  u n tere  E n d e d ie se r  S tau b b eb ä lter  
trä g t d en  K o h len sta u b zu b r in g er . In  ih rer  A rb e its 
w e is e  s te lle n  s ie  S ta u b -L u ft-M isch v o rrich tu n g en  
d ar (A bb. 5, b u nd  c). D e r  B u n k ersta u b  w ird  m it 
e in e r  S ch n eck e  n ach  dem  A u ssto ß en d e  der S tau b 

le itu n g  ab gezogen , m it vor gew ärm ter  F r isch lu ft  
gem isch t und  fä llt  sen k rech t in d ie  B ren ner. In  
der B ren nk am m er w er d e n  stün dlich  8 b is  9 4 
K oh len stau b  v er feu ert. Jeder K esse l en th ä lt zehn  
K oh len stau b b ren n er, d ie  in  der w agerech ten  
B ren n k am m erd eck e n eb en e in a n d er  a n geord n et  
sind . F ü r  e in e  e tw a  1400grad ige V erb ren n u n g s
tem p era tu r b esteh en  d ie  D o p p e lw ä n d e  d er B ren n 
k am m er aus e in er  in n eren  feu er fe ste n  2 5 0 mm 
sta rk en  Schicht, d ie  durch d en  3 0 0 mm b re iten  
K ü h llu ftk a n a l v on  der 185 mm sta rk en  A u ß en w an d  
g etren n t ist. D ie  S e iten - u n d  R ü ck w än d e w er d e n  
durch W a sserro h re  g ek ü h lt  (A bb. 5, d, e, f, g).

D ie  F e u e r g a se  v er la sse n  das W asserroh r
sy stem  des K esse ls  am  h in ter en  ob eren  E nde, 
ström en  d arau f in zw e i g etren n ten , an d en  A u ß en 
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se iten  des K esselb locks lieg en d en  A bgask an älen  
über S p e isew asser- und L uftvorw ärm er nach 
unten . H ier  v ere in ig en  sie  sieb in  einem  m ittleren  
K anal, um nach oben  durch d en  A b gask an al und  
Schornstein  ab zu ziehen . Je zw e i K essel sind  an  
e in en  e isern en  Schornstein  angeschlossen , der b ei 
se in er H öh e von  70 111 für den  B etrieb , b e i halber  
K esselb elastu n g , m it natürlichem  Zug ausreicht. 
D arü b er h inau s tre ten  d ie S au gzu gven tila toren  in  
i  ä tigk e it, d ie  n eb en  dem  Schornsteinschaft auf dem  
Dach steh en  (Abb. 5, k, 1 und Abb. 11). Im E rd 
geschoß lie g en  d ie Schlackentrichter (Abb. 5, m), 
durch e in e  m assive D ecke g eg en  d ie O bergeschosse  
abgeschlossen .

A lle  ü b rigen  Stockw erke m it den  A rb e its
bühnen  sind  von ein an d er nur durch w eitm asch ige  
G itterdeck en  getrennt. D ies  erm öglicht von  oben  
in  a lle  G eschosse e in en  gu ten  L ich teinfa ll m it 
großem  Z utrittsquerschnitt. U nter den Trichtern  
b efinden sich F an ggräb en  aus B eton, d ie  d ie nur  
als rötlicher Schlamm  au streten d e Schlacke, e in e  
W irku ng der K oh len staub feueru ng, au ffan gen  uncl 
zu e in er B eton gru b e auf dem  W erk gelän d e  
führen, w o  d ieser  gesam m elt w ird .

D ie  für d ie  B etr ieb sfü h ru n g  der K essel er 
forderlichen  B etätigu ngen , M eßapparate, A n zeiger  
und R eg istr ier in stru m en te sind  auf e in er b eson 
d eren  Schaltm erktafel en th a lten  (Abb. 12, S. 7). 
A u f dem  B eobachtungsstand lie g en  zw ei M eßtafeln  
gegenü b er, von  d en en  jed e  d ie A pp arate von  zw e i 
K esseln  verein t. S ie w erd en  von  sogenan nten  
„S teu erleu ten “ in  w eiß en  A nzügen  b ed ien t. 
A rb eiter  für d ie H eizu n g  der K essel g ib t es ü b er
haupt nicht m ehr. D ie  In strum ente b ieten  d ie  
M öglichkeit e in er  gen au en  N achprüfung a ller  V or
gän ge und d ie so fortige  A ufdeckung von  F eh lern  
festzu stellen . T e ilw e ise  erfo lg t auch e in e  F ern 
übertragu ng der A n zeigen  der A pp arate nach der 
H au ptw arte (Abb. 10 im  H au p tb la tt Nr. 1/2).

Zwischen den  b eid en  K esselh äu sern  lie g t  das 
V orw ärm egeb äud e m it e in er  B reite  von  25,29™, 
einer L änge von  74,50 uncl e in er T rau fh öh e von  
20,85™ (Abb. 4. b u. A bb. 15, S. 9). In d iesem  w ird  
der gesam te E igen k raftb ed arf des G roß k raft
w erk es erzeu gt und d ie H erstellu n g , V orw ärm u ng  
und E n tlü ftu n g  des S p eisew assers vorgenom m en . 
D as gan ze S p eisew asser w ird  im  gesch lossenen  
K reislau f von  den K ondensatoren  der H au p t
m aschinen über M ischw ärm er I, in  dem  es zugleich  
en tlü ftet w ird , über den B rückenk ond en sator nach 
dem  M iscbvorw ärm er II gedrückt. A on h ier  aus 
b eförd ern  d ie  S peisep um p en  clas vorgew ärm te  
S p eisew asser w ied er  in  d ie K essel zurück. F ür  
die V orw ärm ung des S p eisew assers d ien t der A n 
zapf- uncl Encldam pf von  v ier  V orw ärm etu rb inen  
m it e in er L eistu n g  von  je  12 500 kV A . Es sind  
5000-tourige Z w ei-G eh äuse-T urbinen , d ie  nach den  
S p eisew asser - T em p eratu rverh ä ltn issen  g ereg e lt
w erd en  können . D ieser  D am p f w ird  auch zur 
K ohletrocknung benutzt.

S ow eit d ie  elek trische L eistu n g  der V or
w ärm etu rb in en  nicht im  In nenb etrieb  des K raft
w erk es V erw en d u n g  finden kann, geh t sie  in  das 
H auptnetz. B ei solcher Schaltung arb eiten  sie  a lso  
p a ra lle l m it den  H au ptturbin en . A lle  H ilfs 
m aschinen w erd en  grundsätzlich  elek trisch  an 
getr ieb en , m it A usn ah m e der w ich tigsten , d ie  
durch D am p ftu rb in en  in  B etrieb  gesetzt w erd en  
können . D ie  v ie r  V orw ärm etu rb inen  sind  auf je  
e tw a  100 B eton p fäh len  gegrün d et. D ie  darauf 
lieg en d e  B eton p la tte  ist 6 ,5 ' 13 ™ groß und etw a  
1™ stark  und sind  für d ie v ie r  F un dam ente zu 
sam m en 3800 cbm B eton  erforderlich  gew esen .

In der V orw ärm ean lage sind  außerdem  noch 
acht fü n fstu fige  K esselsp eisep u m p en  a u fg este llt . 
Jede hat e in e L eistu n g  von  435 cbm W asser in  der 
S tunde b ei 3 7 atm Speisew asserd ru ck  und einer
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T em p eratur von rd. 140". Sechs P u m p en  w erd en  
elektrisch, zw e i durch H ilfs tu rb in e n  an getrieb en . 
D ie  V erd am p feran lagen  zur A u fb e re itu n g  des Zu
sa tzsp eisew assers b esteh t aus d rei A g g re g a te n  von  
je  20 * S tu n d en leistu n g . E in e b eson d ere  K on troll- 
tafel, d ie  neb en  dem  Schem a des K on d en sa tk re is
laufes a lle  n o tw en d ig en  M eßinstru m en te en thält, 
ist a u fgeste llt, w äh ren d  e in  M asch inenhauskran  
von 40 4 für den  L asten tran sp ort ein geb au t  
w ord en  ist.

Vor d en  b eid en  K esse lh äu sern  u n d  dem  da
zw ischen lie g en d e n  V orw ärm egeb äu d e befindet  
sich d ie H au p tm asch in en h alle  in  d en  A b m essu n gen  
von  25.64 m B reite . 145 ™ L än ge und 25,20 ™ T rau f
höhe (Abb. 4, c, A bb. 3). D ie  A u fste llu n g  der 
R ahm en kon stru ktion  des M asch inenhauses ze ig t  
A bb. 7. S. 4, w äh ren d  d ie A bb. 13 uncl 14. S. 8, e in en  
Blick in das In nere geben . In d ieser  sind  drei 
H au p t-T u rb ogen eratoren , d ie  n orm al m it einem  
F rischdam pf-E intrittsdruck  von  32,5 a4m u nd  400° C 
D am p ftem p eratu r arb eiten , e in g eb a u t. S ie sind  so 
b em essen , daß sie  auch m it D am p fdruck  von  40 at™ 
und 420° C T em p eratur b etr ieb en  w erd en  können. 
Jede der T u rb in en  ist e in e  1500-tourige D reifach- 
E xp an sion stu rb in e in K reu zverb u n d an ord n u n g  
m it d op p elten  N ied erd ru ck te ilen  u nd  tre ib t zw ei 
G eneratoren  der g le ich en  L eistu n g  an. D ie  G en e
ratoren  erzeu gen  D reh strom  v o n  6000 b is 6600 A olt 
Spannung. In d iesen  T u rb in en  w ird  a lso  d ie  U m 
w an d lu n g  des D am p fes in  Strom  vorgenom m en , 
der an d en  G en eratoren  en tnom m en  w ird . D ie  
K ondensatoren  der T u rb ogen era toren  lie g e n  im  
Erdgeschoß.

Jede T u rb in e h at a ls F u n d am en t e in e  B eton 
p latte von  etw a  20 ' 26 ™ G röße u nd  e tw a  2 ™ 
Stärke, d ie auf 300 B eto n p fä h len  v on  je  8 b is 
10™ L än ge lieg t. D ie  T u rb in en fu n d am en te  sind  
durch schm ale Schlitze v on  d en  ü b r ig en  F u n d a 
m en ten  getren nt, um  d ie  Ü b ertragu n g  der E r
schü tterun gen  w äh ren d  des B etr ieb es au f d ie  
W and und  son stigen  F u n d am en te  zu  verm eid en . 
D en  L astentran sport in  d er H au p tm asch in en h alle  
b esorgen  zw ei M asch inenh auskrane von  j e  4 0 4 
H ubkraft.

In  dem  V orbau  der H a u p ttu rb in en h a lle  von  
22™ B reite , 35™ L än ge und 17,5™ T ra u fh ö h e sind  
d ie  H ilfsm asch in en  für d ie T u rb ogen eratoren , w ie  
K ühl-, S trah lw asser- und  K on d en satp u m p en  u n ter
gebracht w o rd en  (Abb. 4, d und  A bb. 5, c). D as  
K ü h lw asser für d ie  T u rb osätze  u nd  das a ll
gem ein e G ebrauchsw asser w er d e n  der S p ree en t
nom m en. D urch e in en  d r e ite ilig e n  B eton k an a l 
(Abb. 4, i und A bb. 3, g) w ird  es zu  d en  im  V orbau  
der A laschinenhalle lie g en d e n  R e in ig u n g sa n la g en  
g e le ite t, von  a lle n  V eru n re in ig u n g en  durch m echa
nische R echen uncl u m la u fen d e S ieb e  des Spree- 
wmssers en tfern t (Abb. 3. e, f). E in  an d er L än gs
se ite  der T u rb in en h a llen w a n d  a n g e le g te r  K ü hl- 
w a sser-A u sla u fk a n a l fü h rt das in zw isch en  w arm e  
W asser w ied er  in  d ie  S pree zurück (Abb. 4. k. p). 
D ie  A u sla u fö ffn u n g  b efind et sich in  größ erer E n t
fern u n g  von der E in la u fö ffn u n g  h in ter  dem  F lu ß 
bad L ichtenberg (Abb. 4, k). H ier  m ischt es sich 
m it dem  k ü h len  W asser der S p ree und erw ärm t  
g le ich ze itig  den  e in en  T e il des B ades. B ei vo llem  
B etr ieb  w erd en  e tw a  15 chm/sek. aus ^er g p ree  
en tnom m en  und ih r w ied er  zu gefü h rt.

D er  von  d en  G en era toren  e r ze u g te  D reh strom  
von  je  6000 Volt Span nu ng w ird  durch d ie  U m - 
/T l?61-   ̂ orbau  au f 30 000 V olt h era u fg ese tz t
(Abb. 5. m u. A bh. 15). Im g le ich en  G eb ä u d e sind  
zw e i Licht- und B e tä tig u n g sb a tte r ie n  u n ter- 
gebracht. D ie  L ich tb atterie  ist reichlich b em essen , 
da d ie H au p tgeb äu d e G le ichstrom b eleuchtun g  
haben. Es sind  au ßerd em  sechs S ynchron-U m - 
torm er tur d ie  S p e isu n g  der G le id istrom m otore  in  
d en  K esselh äu sern  fü r d ie  L ad un g der B atter ien  
und E rregu n g  der H au ptm asch inen  vorh an d en .



A B B . 11

Phot. von Albert Daube, Berlin-Schöneberg
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D ie  H a u p tw a rte  (A bb. 4, c), d ie  m an das G ehirn  
d er  G e sa m ta n la g e  n en n en  k ön n te , eb en fa lls  im  
V orb au  lie g en d , en th ä lt d ie  e lek tr isch en  Schalt- 
u n d  d ie  D a m p fsch a ltta fe ln  d er K esse l- und 1 ur- 
b in e n a n la g e . A lle  B e fe h le , A n w e isu n g e n  u sw . 
tr e ffe n  h ier  zu sam m en. D ie  u n tergeb rach ten  A p p a
ra te  g e w ä h r e n  dem  m it w e iß e n  A n zü g en  b e k le id e 
ten  W ach p erson a l e in e n  sch n ellen  und gen au en  
Ü b erb lick  ü b er  d ie  gesam te  S trom erzeu gu n g .

K E S S E L S C H A L T T A F E L  M IT  M E S S IN S T R U M E N T E N

D ie  B rücke über d ie  K öp en ick er C h au ssee  
und  K a b elk a n ä le  u n ter d ieser  in  d er E rde fü h ren  
zum  50 OOOA olt-S ch althau s (Abb. 4. e, 6. a u. A bb. 16,
S. 9) m it A b m essu n g en  v on  18 m B reite . 140 m L än ge  
u n d  19 .20m T rau fh öh e (B ild  des Ä u ß eren  im  
H a u p tb la tt X r. 12 , A bb . 6). Jeder T u rb osatz  
a rb e ite t über e in e n  6 50-kV -U m sp ann er, der im  
M asch inenh ausvorb au  steh t, a u f d ie  50-kA -Sam m el-  
schiene der H au p tsch a ltan lage, d ie  in  d re i G rup pen
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e in g e te ilt  ist. G leichzeitig  w ird  jed e  d ieser  
G ruppen  vom  K raftw erk  R um m elsb urg-A lt aus 
m it je  20 000 kV A  unterstü tzt. D ie  b eid en  Um 
spanner e in es M aschinensatzes sind  auf der 30-kV- 
S eite p ara lle l geschaltet und arb eiten  über einen  
gem einsam en  Ö lschalter. D ie  V orw ärm etu rb ine  
lie fer t ihre E n ergie auf d ie  6-kV -Sam m elschiene  
d es H au snetzes oder über e in en  6/30-kV-Um - 
spanner von  12 500 kV A  L eistung, eb en fa lls  auf 
d ie 50-kV-Schiene. Jeder Sam m elsch ienenab
schnitt k ann  über e in en  K uppelungsschalter oder

8
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e in er  R eak tan zsp u le  m it dem  b en ach barten  A b
schnitt verb u n d en  w erd en .

D ie  e lek trisch en  E in rich tu n gen  sind  in v ier  
S tockw erken  des Sch alth auses u ntergeb racht. Im 
Erdgeschoß b efind en  sich d ie  Trennschalter und 
S trom w an d ler für d ie  a b geh en d en  K ab el, im 
f. S tockw erk  d ie  R ea k ta n zsp u len  und P rü fsam m el- 
schienenräum e, im  II. d ie  ö lsc k a lte r  u nd  im  III. die 
D opp elsam m el schienen.

Jeder S trom ab zw eig  b esteh t au s zw e i p ara lle l 
geschalteten  D reh strom k ab eln  m it e in e r  L eistun g
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von  15 000 k V A . D ie s e  E n er g ie m e n g e  e in e s  Strom - 
a b z w e ig e s  k an n  d en  S trom b ed arf e in e r  S tad t von  
e tw a  100 000 E in w o h n er n  decken . V on d en  H a u p t
m asch in en u m sp an n ern  w ir d  d ie  G en era to ren 
le is tu n g  in  3 0 -k V -E in p h a sen k a b el zum  S d ia lth au s  
g efü h rt.

D ie  L e itu n g en  d er P h a sen  1, 2 und  5 füh ren  
in  sen k rech ter  R ich tun g durch a lle  v ie r  Stock
w e r k e  (A bb. 6). Es b efin d en  sich d ie  d rei zu einem  
S tro m k re is  g eh ö r ig en  e in p o lig e n  Ö lschalter in  
e in e m  g em ein sa m en  R aum . B e i e in em  D e fek t  
e in e s  Ö lsch a lters k an n  auch d er Ö lsch alter der  
a n d e r e n  P h asen  in  M itle id en sch aft g ezogen  
w e r d e n .  D a  ab er der S trom k re is so w ie so  zunächst 
a u s f ä l l t ,  b ed eu te t  d ieser  U m stan d  k e in e  ern eu te

S törung. D ie  e in z e ln en  Ö lsch a ltere lem en te  sind  
m it ih ren  L ä n g sse iten  an  e in er  W an d  m on tiert, 
an d er auch d ie  Ö lsch a lteran trieb e sitzen . D e r  d a
zu g eh ö r ig e  E inschaltm echan ism us lie g t  zw ar auf 
dem  g le ich en  F lu r, ist ab er in  e in em  ab gesch los
sen en  R aum  u n tergeb rach t (A bb. 6). D er  sich b e i 
ö lsc h a lte r d e fe k te n  en tw ick e ln d e  Rauch k a n n  aus 
d en  Z ellen , durch O b er lich tfen ster  in  d en  F lu ren , 
nach der W a sserse ite  h in  a b zieh en  (A bb. 6 in  
N r. 1/2). A u s d iesem  G ru n d e b efin d en  sich d ah er  
d ie  Ö lsch a lteran trieb sräu m e au f der S tra ß en se ite  
d es S ch althauses.

D ie  3 0 -k V -G en era toren  u n d  K u p p elö lsch a lter  
b esteh en  aus D re ik esse l-L ösch k am m er-S ch a ltern  
m it K raftsp eich eran tr ieb . D ie  H au p tstrom sch alter



der 6-kV -Sam m elschiene und säm tliche T ren n 
schalter der 30-kV -Sam m elschienen  w erd en  von  
der H au p tw arte durch F ern steu eru n g  b ed ient. 
13 Stück D reikessel-L öschkam m er-Schalter sind  
für e in e  S trom stärke von  2500 Am p. und 30 Stück 
als A b zw eigsch a lter  für e in e  S trom stärke von  
600 A m p. bem essen . D ie  Sam m elschienen-R e- 
ak tan zen  sind  als drei E inp hasen-R eak tan zen  m it 
B eton k ern  au sgeb ild et und h aben  für je  ein e  
G ruppe ein e D urch gan gsleistu n g  von  44 000 kV A  
m it e in er R eak tan zspan nu ng von  10 v. H. D ie  
A b zw eig -R eak tan zen  sind  von  der gleichen  T yp e  
m it e in er D urch gan gsleistu n g  von  15 000 kV A  für  
je  e in e  G ruppe von  fün fp rozen tigen  R eaktanzen .

Von dem  30 000-V-Schalthaus w ird  der Strom  in 
die Stadt B erlin  gefü hrt. —

D as R iesen w erk  ist in  se in em  je tz ig e n  A usbau  
für drei T u rb ogen eratoren sätze  von  j e  100 000 kV A 
L eistun g berechnet, w as e in er  G esa m tle istu n g  von  
240 000 kW  entspricht. D ie  in  A bb. 4 p u n k tiert  
an ged eu teten  E rw eiteru n g sb a u ten  der K essel-, 
V orw ärm e-, H auptm aschinen-, V orb au- und Schalt
häuser gesta tten  e in e  V erd op p elu n g  d er L e istu n g s
fäh igk eit auf in sgesam t runcl 600 000 k V A . E nt
sprechend dem  ste ig en d en  B elastu n gsch arak ter der 
B erliner S trem versorgu n g  w ird  d ie Ü berlastu ng  
der drei je tz ig e n  H auptm aschinen  au f etw a  
270 000 kW  n ötig  w erd en . —

DIE VERWENDUNG VON ABGEDICHTETEN ARBEITSKASTEN 
BEI AUSBESSERUNGEN UNTER DER WASSERLINIE

Von Mag.-Baurat R. Pfaue, Berlin-Treptow

E ine in fo lge ih re r  E in fachheit u nd  W irtschaftlich
k e it b em erk en sw erte  B au au sfü h ru n g  g e lan g te  vor 
ku rzem  im  Bereich des B ezirk sam ts B erlin -T rep tow  
zu r D urch füh rung . E ine in  B erlin -N iederschönew eide  
gelegene 160 m lange  m assive U fe rm au e r aus B eton 
wies im  B ereich d e r  W asse rlin ie  schw ere Z e rstö ru n g s
erscheinungen  auf, d ie  anscheinend  au f chemische E in 
flüsse des durch  In d u s trie ab w ässe r s ta rk  verseuch ten  
S p reew assers zu rü ck zu fü h ren  w aren . D iese  Schäden, 
d ie  in fo lge a llm äh licher F ro s te in w irk u n g  den  B estand  
d e r M auer zu g e fäh rd en  d ro h ten , e rs tre ck ten  sich bis 
au f e ine T iefe  von  45 cnl u n te r  d e r W asseroberfläche.

Zum  Schutz d e r M auer w u rd e  d a h e r  vo rgesehen , 
in  d e r W asserlin ie  G ra n itp la tte n  von 1,0 111 Länge, 
0,50 H öhe und 0,15 m S tä rk e  e in zubauen . V oraus
se tzung  fü r  d ie  V ornahm e d ie se r A rb e iten  w a r jedoch, 
daß  d e r  ü b e rau s  reg e  Lösch- u nd  L ad eb e tr ieb  des a n 
g ren zen d en  s täd t. S te in lag e rp la tzes  nicht u n te rb ro ch en  
o d er b e h in d e r t w erd en  d u rf te ; aus dem  gleichen 
G ru n d e  s tan d  n u r  e ine  k u rz e  B auzeit zu r V erfügung . 
Zu berücksich tigen  w ar fe rn e r , daß  d ie  F lußsoh le , die 
e tw a  t,80 m u n te r  W assersp iege l u n d  2,65 m u n te r  
M au erk ro n e  lag, vo r d er M auer s ta rk  m it S te inen  
durchsetz t w ar, d ie  vom  E in- un d  A usladen  d e r K ähne 
h e r rü h r te n  und d ie  A rbe it erschw erten .

Mit 4 Abbildungen

In fo lge  d ie se r V o rau sse tzu n g en  un d  B au b ed in 
g ungen  w a r d ie  A nw en d u n g  e in e r  S p u n d w an d u m 
schließung' in  d iesem  F a ll k a u m  m öglich, d a  du rch  die 
h ie r fü r  e rfo rd e rlich en  R am m v o rrich tu n g en  (Ramin- 
p ra h m  usw.) d e r  S ch iffsv erk eh r a n  d e r  L ad es te lle  ohne 
Zw eifel e rheb lich  g es tö rt w o rd en  w äre . F e rn e r  h ä tte  
zu r A u frech te rh a ltu n g  des L a d e v e rk e h rs  n u r  in  v e r
hä ltn ism äß ig  k le in e n  B au ab sch n itten  g e a rb e i te t  w erd en  
können , w as in fo lge  des häu fig en  S pundw andansch lu sses 
an  d ie  M auer m ü h ev o lle  D ich tu n g sa rb e iten  e rfo rd e rlich  
gem acht h ä tte . Im  ü b rig e n  w ä re n  d ie  R am m arb e iten  
bei dem  s te in ig en  B oden  m it S ch w ie rig k e iten  v e r
b u n d en  gew esen, sodaß  b e i B erücksich tigung  a lle r  
d ie se r U m stände  in  dem  v o rlie g e n d e n  F a lle  e in e  S pu n d 
w andum sch ließung  e in en  e rh eb lich en  K o sten au fw an d  
e r fo rd e r t  hä tte .

A uf G ru n d  f rü h e re r  V ersuche, d ie  d ie  T ie fb au firm a 
G eorg  B e n d e r  (B erlin -T rep tow ) im  A u fträ g e  d e r 
s täd t. T ie fb a u v e rw a ltu n g  B e rlin  - T re p to w  b e i d er 
W ied e rh e rs te llu n g  e ines a n d e re n  U fe rd eck w erk s  v o r
genom m en h a tte , w u rd e n  zu r D u rc h fü h ru n g  d e r  v o r
g eseh en en  B a u a rb e ite n  un d  d e r  dazu  e rfo rd e rlich en  
W asse rh a ltu n g  ab g ed ich te te  A rb e itsk a s te n  (Abb. 1) v o r
gesehen ; h ie rb e i k o n n te  in  au sg eze ich n e te r W eise den  
gegeb. V o rau sse tzu n g en  R echnung g e tra g e n  w erd en .

G R A N ITP LA TT E N E IN B A U  U N TE R  W A SSER  M IT H ILFE VON A B G E D IC H TE T E N  A R B E IT S K A S TE N
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T 0 m

E r K lä r u n g

a -AuftagerbalKen 
c -Aufhängevorrichtung 
e ■ Rundeisen 
h  -Holm  
U- Unterzug 
f  -TeerstricKabdichtung 
K  • K e il

D iese  o ben  u nd  a n  e in e r  L än g sse ite  (A rbe itsse ite ) 
o ffen en  D id itu n g sk a s te n  w u rd e n  a n  O rt u n d  S te lle  au s 
5 cm s ta rk e n , g e sp u n d e te n  B o h len  h e rg e s te l lt  u n d  w a re n
4.50 m lang , 0,70 m b re i t  u n d  0,80 m hoch; sie  b o ten  
som it gen ü g en d  R aum , um  d ie  n o tw en d ig en  A rb e ite n  
in  ih n e n  a u s fü h re n  zu k ö n n en . A n  ih r e r  U n te rs e ite  
w a r au s  F lan sch ro h r e in  P u m p en su m p f an g eb rach t. 
J ed e r K asten  w u rd e  b e i se in e r  In b e tr ie b n a h m e  von 
e in em  ein fachen  T ra g e g e rü s t au s  in  d ie  e rfo rd e rlich e  
L age gebrach t. D ieses T ra g e g e rü s t (Abb. 2 u. 5) b e s ta n d  
au s  zw ei 4,0 m la n g e n  R am m p fäh len , d ie  vo n  H an d  v e r 
m itte ls  H olzsch lägel m it e in em  Z w ischen raum  von
5.50 m unci e in em  U fe ra b s ta n d  von  e tw a  0,80 m v o r d e r  
in  A n g riff zu n eh m en d e n  M au erfläd ie  in. d ie  F lu ß so h le  
e in g e tr ie b e n  w u rd en . A n ih re n  o b e re n  E n d en  w a re n  
in  H öhe d e r  M au e rk ro n e  m it F lache isensche llen  zw ei 
w ag erech te  A u fla g e rb a lk e n  a  b e fes tig t, d ie  m it ih re m  
a n d e re n  E n d e  au f d e r  M au er bzw . a u f  dem  U fe r g e 
la g e r t u n d  h ie r  du rch  K lam m ern  u n d  E isen d o rn  v e r 
a n k e r t  w aren .

Zw ischen M auer u n d  R am m p fäh len  w a r a u f  d en  
A u fla g e rb a lk e n  e in  e tw a  4,80 m la n g e r  H olm  h g e lag e rt, 
d e r  m it ih n en  v e rk la m m e rt w ar. A n  d en  E n d en  des 
H olm es (au ß e rh a lb  des K astens) w a r  m it zw ei H än g e 
s tan g en  au s  R u n d e isen  e e in  h ö lz e rn e r  U n te rzu g  u  zum  
T rag en  des K asten s a n g e h ä n g t; d ie  T ie fe n lag e  des 
U n terzu g es bzw . des K asten s w a r  durch  e in e  e n t
sp rechende  E in rich tung  d e r  A u fh än g ev o rrich tu n g  c 
(F lad ie isen  m it L öchern  u n d  S p lin t) re g u lie rb a r .

Bei se in e r  A b sen k u n g  w u rd e  d e r  K asten  a u f  dem  
U n te rzu g  durch  B olzen b e fe s tig t u n d  zw ischen d en  
R am m p fäh len  un d  d e r  M auer in  d ie  zu r V ornahm e d e r  
B a u a rb e ite n  no tw en d ig e  T ie fe n lag e  h e ra b g e d rü c k t; da 
e r  h ie rb e i zunächst vo ll W asse r lie f, w u rd e  d as  A b
sen k en  m ühelo s du rch  zw ei A rb e ite r  b e w e rk s te ll ig t. 
D a ra u f  w u rd e n  d ie  b e id e n  A u fh än g ev o rrich tu n g en  d e r  
T ie fe n lag e  des K astens en tsp rech en d  e in g e s te llt u n d  
zw ei K eile  k  v on  o ben  zw ischen d ie  R am m p fäh le  un d  
d ie  K a s te n v o rd e rw a n d  e in g e trie b e n , w odurch  d e r  
K asten  fe s t an  d ie  M auer h e ra n g e p re ß t u n d  in  se in e r 
L age fe s tg e h a lte n  w u rd e . D a  a n  d en  P reß flächen  des 
K astens, d ie  d e r N eigung  d e r  M auer angepafit w aren , 
e in e  5 cm s ta rk e  T ee rs trick d ich tu n g  t  b e fe s tig t w ar, 
w u rd e  e in e  so g u te  D ich tung  zw ischen M auer und  
K asten  e rz ie lt , daß  d as  A u sp u m p en  in  k ü rz e s te r  Zeit 
o hne  S ch w ierig k e iten  e rfo lg en  k o n n te . H ie rb e i sich 
noch ze ig en d e  u n d ich te  S te llen  w u rd e n  in  üb licher 
W eise  m it P u tzw o lle  u n d  T on  nachged ich tet. Zum 
e rs tm a lig e n  A u sp u m p en  g en ü g te  e in e  von e in em  M ann 
b e d ie n te  k le in e  D ia p h ra g m a p u m p e  (H a n n ib a lp u m p e ); 
d ie  T ro ck en h a ltu n g  e rfo lg te  in  g le icher W eise, jedoch  
b rau ch te  d e r  P u m p e n w ä rte r  k e in e sw eg s d a u e rn d  zu 
p um pen , so n d e rn  k o n n te  zu N e b e n a rb e ite n  (M ate ria l
tra n sp o rt)  h e ran g ezo g en  w erd en .

D e r A rb e its fo r tg a n g  (Abb. 4) e r fo lg te  in  d e r  W eise, 
daß  im m er v ie r  D ic h tu n g sk asten  m it e in em  Z w ischen
ra u m  von  je  3,50 m g le ichzeitig  im  B e trieb  w a ren . H ie r 
bei re ih te n  sich d ie  ve rsch ied en en  A rb e itsv o rg ä n g e  eng 
a n e in a n d e r , d. li. w ä h re n d  zw ei K asten  (K3 u n d  K4) ge
se tz t u n d  e in g e rich te t w u rd e n , w u rd e n  g le ichzeitig  in  
dem  d r i t te n  K asten  (Ka) d ie  S te m m a rb e ite n  und  in  dem  
v ie r te n  K asten  (Ki) d ie  M a u re ra rb e ite n  vo rgenom m en . 
Nach v ö llig e r F e rtig s te llu n g  e ines M au erstü ck es von  
je  4,50 m L änge  (K asten länge) w u rd e n  d ie  K asten  s e it
lich u m  das e rw ä h n te  M aß von  5,50 m v e rs e tz t u n d  d ie  
fre ig e la ssen en  Z w ischenabschn itte  d e r  M au er in  A n g riff 
genom m en. D a  sich d ie  e in ze ln en  B au ab sch n itte  um  
1,0 m ü b e rd eck ten , w u rd e  e in  g u te s  u n d  je d e rz e it  genau  
zu üb e rw ach en d es In e in a n d e rg re ife n  d e r  A rb e ite n  
m it S icherhe it e rre ich t.

A uf d iese  W eise w u rd e n  o h n e  je d e  B e e in trä c h ti
gung  des Lösch- u n d  L a d e v e rk e h rs  d ie  g e sam ten  B au 
a rb e ite n  in  d e r  v e rh ä ltn ism ä ß ig  k u rz e n  Z eit von  
32 A rb e its ta g e n  fe r tig g e s te llt . Es w u rd e  d a b e i g eg en 
ü b e r  e in e r  S p u n d w an d u m sch ließ u n g , d ie  fü r  d ie  
W a sse rh a ltu n g  w e it g rö ß e re  u n d  u n u n te rb ro c h e n  
w irk e n d e  P u m p e in ric h tu n g e n  e rfo rd e rlic h  gem acht 
h ä tte , e in e  e rh eb lich e  K o s te n e rsp a rn is  e rz ie lt , d a  d ie  
H e rs te llu n g , d e r  E in b a u  u n d  d ie  T ro ck e n h a ltu n g  d e r  
A rb e itsk ä s te n  n u r  e in e n  g e rin g e n  L ohn- u n d  M a te r ia l
a u fw a n d  e rfo rd e r te ;  in fo lg e  d e r  g e rin g e n  A b n u tzu n g  
k o n n te n  d ie  K asten  u n d  G e rü s tte ile  w ä h re n d  des g an zen  
B aues o hne  E rn e u e ru n g  im m er w ie d e r  V e rw en d u n g  
finden . E in  a n g e s te ll te r  K o sten v erg le ich  e rg a b , daß
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sich iu  dem  vo rlieg en d en  F a lle  d ie  W asse rh a ltu n g  u n te r  
V erw endung  von S p u n d w än d en  um  e tw a das V ierfache 
(eu re r g este llt h ab en  w ü rd e , w obei d e r bei dem  
ste in ig en  U n te rg ru n d  bestim m t zu e rw a rte n d e  V er
schleiß an  S pundboh len  bei d iesem  V ergleich noch u n 
berücksich tig t gelassen  ist.

D a d ie  K osten  fü r  d ie  W asse rh a ltu n g  bei d e r 
a rtig en  A rb e iten  fast im m er aussch laggebend  fü r  die 
gesam ten  B aukosten  sind, is t d ie  W irtschaftlichkeit 
des besch riebenen  V erfah ren s  von b e so n d e re r Be
d eu tung . Seine A nw endungsm öglichkeit ist, w enn  es 
sich um  A rb e iten  in nicht a llzu  g roßer T iefe  u n te r  dem  
W assersp iege l handelt, äu ß e rs t v ie lse itig ; sie  kom m t 
in sb eso n d ere  .für A rb e iten  a n  U fe rb au ten , S trom 
p fe ile rn  oder a n d e ren  W asse re in b au ten  in  F rage . In  
e rs te r  L in ie  w erd en  d ie  A rb e itsk a s ten  im m er d o rt m it

V orteil a n g ew an d t w e rd en  k ö n n en , wo a u f  G ru n d  d e r 
ö rtlichen  V erh ä ltn isse  (z. B. u n te r  B rücken  u n d  D urch
lässen . bei ste in igem  B oden usw.) e in  R am m en  o d er 
A ufp frop fen  von S p u n d w än d en  nicht o d e r n u r  m it 
Schw ierigkeiten  m öglich ist. Im  A u fträg e  d e i s tad t. 
T ie fb a u v e rw a ltu n g  B e rlin -T rep to w  sind durch  d ie  e in 
gangs e rw ä h n te  T ie fb au firm a  G eo rg  B en d er, a u t d e re n  
V orschlag d ie  K asten  V erw en d u n g  fan d en , in  den  
le tz ten  Ja h re n  ü b e r 1000 Kd™ v e rsch ied en a rtig e  S p ree 
u fe rb e fes tig u n g en  in  e in w a n d fre ie r  W eise a u sg e b e sse r t 
w orden . Bei a lle n  d iesen  B a u a u s fü h ru n g e n  hnt^ sich 
das V e rfah ren  au f das B este b e w ä h rt, sodaß  es in  je d e r  
B eziehung  em pfoh len  w e rd en  k a n n ; h ie rb e i sei noch 
e rw äh n t, daß  in  e inem  F a lle  d ie  U fe rab d eck u n g  e ine  
N eigung  von  1 : 1 besaß , auch h ie r  w u rd e  e in  v o ll
kom m en d ich te r W asserabsch luß  e rz ie lt. —

DÜKERVERLEGUNG FÜR DIE DRUCKROHRLEITUNG 
IN WILHELMSHAVEN-RÜSTRINGEN

Von Gustav Schnittger, Oldenburg

Für W ilh e lm shaven -R üstringen  k am  fü r d ie  B e
se itigung  d e r A bw ässer w ed er clie E in le itu n g  in  e inen  
F lu ß lau f noch durch R iese lfe ld e r in  F rage . E in  F lu ß 
lau f ist nicht vo rh an d en , das R iese lfe ld ersy stem  ist, 
sow eit M arschboden  v o rh an d en  ist, nicht d u rch fü h rb a r, 
im üb rig en  auch fü r den  F a ll zu kostsp ie lig . D ie A b
w ässer m üssen  d ah e r nach See a b g e fü h r t w erden . 
S chw ierigkeiten  b e re ite n  h ie r  E bbe und  F lu t, d ie  bei 
S tu rm flu ten  e inen  gew altigen  R ückstau  e rzeu g en  und 
säm tliche S traßen  und  P lä tze , in sb eso n d ere  ab e r a lle

Mit 3 Abbildungen

b re ite n  H a f e n k a n a l s  be i d e r  B a n te r R uine. 
D ie se r H a fe n k a n a l m uß te  u n te rd ü k e r t  w e rd en . D ie 
gesam te  B a u a u sfü h ru n g  fü r  d ie  E ise n b e to n d ru ck ro h r- 
le itu n g  u nd  D ü k e rv e rle g u n g  lag  in  d en  H än d en  d er 
F irm a  H. M ö l l e r ,  E isenbe ton -, Hoch- u n d  T ie fbau , 
W ilhelm shaven . F ü r  clie U n te rd ü k e ru n g  des H a fe n 
k an a ls  w u rd e  e in e  v e rn ie te te  E ise n ro h r le itu n g  ge
w äh lt. D er lichte D u rch m esse r d ieses R o h res ist 
1,60 m, d ie  W a n d s tä rk e  25 mm, in  d en  K rü m m ern  4 0 mm. 
D e r g e ra d e  T eil des R oh res h a t in sg esam t 90 n» L än g e ;

A B S C H LE IFE N  DES D ÜK ER S VOM UFER AUF S C H L IT T E N

K elle r u n te r  W asser se tzen  w ürden . So w ird  es e r 
fo rderlich , durch  große P u m p w erk e  d ie  A bw ässer 
durch den  D eich zu drücken . H ie rfü r  d ien en  in  d e r 
S tad tgem einde  W ilh e lm shaven -R üstringen  m e h re re  
P u m p w erk e , u .a .  d ie  nördliche u nd  die südliche P u m p 
s ta tion , d e re n  le tz te re  e tw a  600m vom Seedeich e n t
fe rn t lieg t, nachdem  durch d ie  H a fen e rw e ite ru n g en  d e r 
V o rk rieg sze it d ie se r D e id i nach außen  verschoben 
w o rd en  ist. Von d e r  südlichen P u m p sta tio n  w e rd en  
clie A bw ässer zu r Zeit in  zw ei e ise rn en  D ru c k ro h r
le itu n g en  von 90 cm l.W . in  See gele ite t. D iese D ruck 
ro h r le itu n g e n  sind  in  v e rh ä ltn ism äß ig  k u rz e r  Zeit von 
in n en  u n d  außen , obw ohl e tw a  17 s ta rk , d e ra r t  
ze rfre ssen , daß  sie an  e in ze ln en  S te llen  n u r noch 
p a p ie rd ü n n  sind. D a h e r  w u rd e  E rsa tz  nötig .

M an w ä h lte  h ie r fü r  e in e  E isen b e to n le itu n g , die 
in n en  un d  außen  m it H a r tb ra n d s te in e n  v e rb le n d e t ist. 
S ch w ie rig k e iten  b e re ite te  d ie  K reuzung  des e tw a  100 111
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d ie  Schenkel, d ie  u n te r  74° g en e ig t sind , s ind  je  14m 
lang . D as R ohr w u rd e  in  e in ze ln e  Schüsse von
e tw a  3 ,20ni L änge en tsp r. d en  a n g e lie fe r te n  B lechen 
?AnSp^eilt. ^e . Schüsse w u rd e n  b e re its  in  d e r 
W erk s ta tt v e rn ie te t. D iese  A rb e ite n  u n d  L ie fe ru n g en  
\v u rd en  se iten s d e r  D i n g l e  r ’sd ien  M a s c h i n e n -  

, .Lr A. - G., Z w eib rücken  (R heinp fa lz ), durch-
g e fü h rt. In  d e r  N ähe d e r  B au s te lle  m u ß ten  d ie  e in 
ze lnen  A bschnitte  zusainm engepafit u nd  v e rn ie te t w e r
d e n d a  das ganze R ohr m it e tw a  150 t G ew id it in  e inem  
Stück v e rse n k t w e rd en  m ußte. D iese  A rb e ite n  e r- 
'° jK ten  au f S d n v e llen s tap e ln . F ü n f k rä f tig e  e ise rn e  
S ch litten b ah n en  w u rd e n  u n te r  dem  R ohr v o rgerich te t. 
•D iese S ch litten b ah n en  fü h r te n  a u  e in e r  flachen  U fe r
s te lle  in  das Wasser. (Abb. 1, S. 12.)

Für die weiteren Arbeiten, d . h.  das Z u w asse r
lassen des Rohres und die Versenkung, w u rd e  d e r 
große bchwimmkran der Marinewerft zu H ilfe  * e-



ABB 2 A B T R A N S P O R T  DES D Ü K E R S  D U R C H  DEN 250  -T - D R E H K R A N

A B B . 3

n om m en . D ie se r  S d iw im in k ra n  h a t e in e  T ra g fä h ig k e it 
v o n  250‘ b e i e tw a  12 m A u slad u n g . Um d as  R o h r zu 
W a sse r zu  la s sen , k o n n te  noch e in e  A u slad u n g  von  
18m (fü r d ie  o b ig en  150 t) zu g e la ssen  w e rd en . F ü r  
d ie  V e rse n k u n g  w u rd e  noch e in  z w e ite r  S chw im m kran  
d e r  M a r in e w e rf t m it e tw a  40 t T ra g fä h ig k e it zu H ilfe  
gen o m m en . M itte ls  d re ie r  k rä f t ig e r  S ta h ld ra h tse ilc  
w u rd e  d a s  R o h r d u rch  d en  g ro ß en  S chw im m kran  ge
faß t, a n g e h o b e n  u n d  la n g sa m  zu W asse r ge lassen  
(A bb. 2, o b en ). D ie  b e id e n  S chenkel w u rd e n  a u f  R o ll
w ag en  g ese tz t, so daß  sie  o h n e  S tö ru n g  a b la u fe n  
k o n n te n . D a  d ie  E n d e n  des R o h res  d u rch  k rä f tig e  
B lin d flan sch e  (25mm s ta rk )  versch lo ssen  w a re n , k o n n te  
es n u n m e h r  schw im m end  a n  O r t u n d  S te lle  geb rach t 
w e rd e n . M itte ls  d es  z w e ite n  K ra n e s  w u rd e n  d ie  
S chenke l des R o h re s  geh o b en , d. h. 90° um  d ie  R o h r
achse g e d re h t, so d aß  sie  a u fre c h t s ta n d e n , u nd  in  
d ie s e r  L ag e  g e h a lte n  (A bb. 3, h ie rü b e r) .

D ie  A rb e ite n  g in g en  g la t t  v o n s ta tte n . N achdem  
d as  R o h r a u fg e r ic h te t w a r, w u rd e n  w ie d e r  d ie  d re i 
s p ile  des g ro ß en  S ch w im m k ran es am  R ohr b efes tig t, 
p ie s  h a tte  d en  Zweck, d as  R o h r w ä h re n d  des Ab- 
s e n k e n s  je d e rz e it  in d e r  G ew a lt zu b eh a lte n . D ie

V E R S E N K U N G  DES D Ü K E R S  M IT  D R E H - U N D  H ILF S K R A N

A b sen k u n g  e rfo lg te  d an n  in n e rh a lb  w e n ig e r S tu n d en  
durch  E in p u m p en  von  W asser. H ie r fü r  w u rd e n  an 
b e id en  E n d en  Ö ffn u n g en  u n d  A nsch lüsse a n  b e re i t
s teh en d e  P u m p en  vo rg eseh en . D ie  A rb e ite n  m uß ten  
w egen  au fk o m m en d en  S tu rm es das e rs te  M al u n te r 
brochen  w erd en . D e r g roße  S chw im m kran  h a t te  sich 
d ab e i von se in e n  V e ra n k e ru n g e n  lo sg e rissen . E r 
k o n n te  a b e r  noch rech tze itig  du rch  e ig en e  K ra ft und  
zw ei S ch lepper a n  das U fe r g ed rü ck t u n d  v e ra n k e r t  
w erd en . D as zwre ite  M al k o n n te n  d ie  A rb e ite n  tro tz  
v e rh ä ltn ism . bö ig en  W indes g la t t  d u rc h g e fü h rt w e rd en .

E rw ä h n t sei noch, daß  d as  D ü k e r ro h r  e tw a  3 m 
u n te r  d e r  H a fen so h le  v e r le g t ist. D ie  h ie r fü r  e r f o r 
derlich e  R in n e  w u rd e  d u rch  e in en  schw im m enden  V ie r
se ilg re ife r  au sg eh o b en . D ie  A rb e ite n  b o ten  g roße 
S ch w ierig k e iten , d a  du rch  e in e  V e rzö g eru n g  in  d e r  
R o h rlie fe ru n g  d ie  R in n e  im m er w ie d e r  z u tr ie b  u n d  
n u r  u n te r  A n s tre n g u n g e n  o ffen g eh a lten  w e rd e n  k o n n te .

D e r  A nschluß  des R o h res a n  d ie  E isen b e to n d ru ck 
ro h r le itu n g  e rfo lg t a u f  je d e r  Seite  du rch  e in  Schacht
b a u w e rk . Zw ischen R o h r u n d  B a u w e rk  w ird  noch 
e in  k rä f tig e r  Sch ieber m it e in em  G ew ich t v o n  e tw a  
7,5 * e in g e b a u t. —

13



VON DER TAGUNG DES DEUTSCHEN EISENBAU-VERBANDES
E nde O k to b er v. J. h ie lt d e r E i s e n b a u - V e  r - 

b a n  d in  D anz ig  se ine  Jah resv e rsam m lu n g  ab, die 
nach versch iedenen  R ichtungen, durch  d ie  V o rträg e  und  
die  A ussprachen  reges In te re sse  bot, so daß nach
stehend , w enn  auch e tw as v e rsp ä te t, ü b e r d ie  T agung  
in  k n a p p e r  D a rs te llu n g  b erich te t sei:

E in g e le ite t w u rd e  sie durch B eg rüßungsw orte  des 
V orsitzenden , D r. E g g e r s ,  d e r  m it D an k esw o rten  
an  d ie  Techn. H ochschule D anzig  gleichzeitig  e ine 
E h ru n g  des G eh e im ra ts  P ro f. D r. K r  o h  n  ve rb an d , 
d e r  E nde N ovem ber v. J. 75 Ja h re  a lt  g ew orden  ist. 
R ed n er kennzeichnete  ih n  als den  V e te ran  d e r W issen
schaft des E isenbaus, d e r zw eim al d ie  P ra x is  m it dem  
L e h rs tu h l v e rtau sch t h a t und  a ls  L e ite r des B rücken
baues d e r G ute H offn u n g sh ü tte  noch k u rz  vor se iner 
Ü bersied lung  nach D anzig  i. J. 1904 den  „V erein  
D eu tscher B rücken- un d  E ise n b a u -F a b rik e n “ g eg rü n d e t 
hat, au s dem  d an n  d e r  E isen b au -V erb an d  hervorg ing . 
R ed n er übere ich te  m it W o rten  des D an k es fü r d ie  
h e rv o rrag en d e  F ö rd e ru n g , d ie  d e r  deutsche E isenbau  
durch K rohn  e rfa h re n  h a t, d iesem  d ie  U rk u n d e  d er 
E hrenm itg lied schaft des V erbandes.

N ach D an k esw o rten  des G efe ie rten  sprach d er 
R ek to r d e r  Techn. H ochschule D anzig , P rof. S c h u l z e -  
P i  11 o t , d e r au f d ie  B eziehung zw ischen H ochschule 
und  E isenbau  einging, in  e in igen  S trichen dessen  E n t
w icklung von p rim itiv e r P ra x is  u nd  E m p irik  zum  
heu tig en  hohen  S tande in  technisch und  w issenschaft
licher B eziehung sk izz ierte . E r v e rb an d  d am it den  
D ank  fü r e ine  Spende in  „ü b e rrasch en d er H öhe“, m it 
d e r d e r  E isen b au -V erb an d  d ie  Techn. H ochschule 
D anzig  in  ih rem  K am pf als V erfech terin  des D eu tsch 
tum s u n te rs tü tz t habe , un d  fo rd e rte  a lle  T e iln eh m er 
auf, d ie  Techn. H ochschule un d  das D eu tsch tum  ü b e r
h au p t dadurch  zu fö rd e rn  und  zu stü tzen , daß  sie ih re  
Söhne nach D anzig  en tsen d e ten . D as w ü rd e  auch nicht 
zum  Schaden d e r  ju n g e n  L eu te  sein, d ie  m it gew eite tem  
Blick in  das en g e re  D eu tsch land  zu rü ck k eh ren  w ü rd en . 
N achdem  d an n  H e rr  P ro f. K rohn  noch d ie  G rüße  des 
„V ereins D eu tscher In g e n ie u re “ ü b e rm itte lt h a tte , t r a t  
m an  in d ie  T ag eso rd n u n g  ein, und  es b eg an n  d ie  R eihe  
d e r V orträge.

D e r e rs te  V o rtrag  von D r. O  e 1 e r t „Zur w ir t
schaftlichen L age“ u nd  von R e ich sb ah n o b e rb au ra t D r. 
S c h a e c h t e r l e  „U ber d ie  G esta ltu n g  e is e rn e r  
B rücken“ gab k e in e  V eran lassu n g  zu w e ite re n  A us
sprachen. L e tz te re r w u rd e  jedoch in  d ie  au sg ieb ige  
A ussprache sp ä te r  noch m it h ineingezogen , d ie  sich 
an  d ie  A u sfü h ru n g en  von P ro f. D r.-Ing . K a r n e r ,  
Zürich, ü b e r  dessen  V ortrag  „N ebenspannungen , D urch 
b iegungen  und  K onstruk tionsgew ich te  von R a u te n 
trä g e rn  im  V ergleich zu g leichw eit gesp an n ten  
D reieck fachw erken“ an k n ü p ften . W ir kom m en  d a ra u f  
be i W iedergabe  des G ed ankenganges des V o rtrag es 
nod i zurück. D e r nächste  V ortrag  von  O b e rb a u ra t 
F  ü  c h s e 1 b e tra f  das „Schw eißen im  E isen b au “. A ud i 
d ie se r b ra d i te  e ine  leb h a fte  D iskussion  u nd  das gleiche 
galt von dem  V o rtrag e  von P ro f. G r a f ,  S tu ttg a rt, 
üb e r „V ersuche m it g roßen  G la sp la tten  au f e ise rn en  
Sprossen“ . E in  w e ite re r  V ortrag  von  O b e rb a u ra t 
B a r i t s c h ,  H am burg , ü b e r  „B rü ck en b au a rb e iten  im  
H am b u rg e r H afen “ w u rd e  m it B eifa ll au fgenom m en, 
gab  a b e r zu E rlä u te ru n g e n  u n d  G eg en äu ß eru n g en  
k e in e  V eran lassung . D en  Beschluß d e r  V o rträg e  
b ild e ten  die A u sfü h ru n g en  von P ro f. D r. P r e y e r  
ü b e r „D ie O stm ark  in G eschichte un d  Z u k u n ft“ , e in  
T hem a, dessen  B ehand lung  durch den  V o rtrag en d en  
nach m ancher R ichtung h in  V eran lassung  zum  N ach
den k en  gab. M it d e r V orfüh rung  des N o v i s a t o r -  
B r ü c k e n f i l m s  durch  P rof. D r. S c h ö n  h ö f e r  
schloß d e r  w issenschaftliche T eil d e r T agung , d ie  v iele  
A n reg u n g en  au f dem  G eb ie te  des E isenbaues b ra d ite .

N achstehend  b rin g en  w ir e inen  k u rzen  A uszug 
aus den  V o rträg en  un d  besonders  w issen sw erte  A n
gaben , d ie  zu d en  T hem en  d an n  noch in  d e r A us
sprache  b e igeb rach t w u rd en . —

D ie G esta ltu n g  d e r e ise rn en  B rücken. Von D r.- 
Ing. K. S c h j a e c h t e r l e ,  S tu ttg a r t. Bei d er 
E rs te llu n g  e in e r e ise rn e n  B rücke begnüg t m an  sid i 
h e u te  nicht m eh r m it d er E rfü llu n g  bautechnischer, 
be trieb lich e r u nd  w irtschaftlicher F o rc ierungen ; sie soll 
a u d i „schön“ sein, da  sie in  d e r  L andschaft oder im  
S tad tb ild  h e rv o r tr i tt .  Zw eckm äßiges b rau ch t n id it 
schön zu sein, U nzw eckm äßiges n id it unsd iön . W as 
uns h eu te  zw eckm äßig erschein t, k a n n  m orgen  schon
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ü b erh o lt, v e ra lte t , w e rtlo s  sein . D ie  Schöpfungen  d er 
K unst h ab en  b le ib en d en , u n v e rg än g lich en  W ert. Beim  
In g en ieu rb au w erk , das schön se in  soll, m uß also  zur 
technischen u nd  w irtschaftlichen  G e s ta ltu n g  e tw as  h in 
zukom m en, w as h ö h e re r  O rd n u n g  is t, I r ra tio n a le s  um 
faßt. Schönheit erschöpft sich n icht in  g e fä llig e r 
ä u ß e re r  Form , is t n icht n u r  Schale, so n d e rn  auch g esu n 
der, k ra f tv o lle r  K ern , Ü bere in s tim m u n g  v on  F o rm  und 
G esta lt. F ü r  d ie  In g e n ie u rk u n s tb a u te n  v e rla n g e n  w ir 
an  S te lle  d e r zw eckm äßigen  d ie  zw eckvolle  oder 
— persön liche r au sg ed rü ck t — d ie  k ü n stle risch e  
G esta ltu n g . D ie  B rücke k a n n  n ich t a ls  M assenw are  
in d e r  F a b r ik  b e s te ll t u n d  in  d ie  L andschaft gesetzt 
w erden . Sie so ll in  en g e  B eziehung  z u r  U m gebung  
gebrach t, harm onisch  e in g e o rd n e t w e rd en . Z ur zw eck
vollen  G esta ltu n g  g eh ö rt P h a n ta s ie  u n d  V o rs te llu n g s
gabe un d  schöpferische G e s ta ltu n g sk ra f t .

Im  E isen b rü ck en b au  sind in  d en  le tz te n  Ja h re n  
g roße technische F o rtsc h ritte  zu verzeichnen . Bezüglich 
d e r m athem atischen  W ertu n g  d e r  E ise n b a u te n  h a t die 
E in s te llu n g  w e ite r  K re ise  e in e  W an d lu n g  e rfah ren . 
M an h a t e rk a n n t, daß  sid i m it E isen  au ß ero rd en tlich e  
W irk u n g en  e rz ie len  la ssen  un d  daß  im  E ise n b a u  noch 
lan g e  nicht au sg esd iü p fte  M öglichkeiten  k ü n stle risch e r 
G esta ltu n g  liegen . E isen  b ie te t d ie  v ie lse itig s te n  An- 
w endungsm öglichkeiten . Im  B rü ckenbau  k ö n n en  m it 
E isen  d ie  g rö ß ten  S p an n w eiten  e rre ich t, d ie  k le in s ten  
B auhöhen  au sg en ü tz t, d ie  du rch  u n g ü n s tig e  G elände- 
u n d  B au g ru n d v e rh ä ltn isse  a u f tre te n d e n  Schw ierig
k e iten  am  le ich tes ten  ü b e rw u n d e n  w e rd en . M an ist 
gew öhnt, an  E ise n b a u te n  d ie  höchsten  A n fo rd e ru n g en  
zu ste llen . B eim  k ritisch en  V erg leich  von  M assiv- und 
E isenb rücken  in  ästh e tisch e r H insich t d a r f  n ich t ü b e r
sehen  w e rd en , d aß  d ie  M assivbrücke m e ist u n te r  
g ü n stig e ren  B ed in g u n g en  u n d  V e rh ä ltn is se n  e rs te ll t 
w erd en  k a n n  a ls  d ie  e is e rn e  B rücke. D ie  e ise rn e  
B rücke k a n n  nicht w ie d ie  S te in b rü ck e  durch  M asse, 
F läche u nd  T önung  w irk e n , so n d e rn  n u r  d u rch  s tra ffe  
L in ien fü h ru n g  u n d  harm on ische  V erh ä ltn isse . In  d er 
L eich tigkeit u nd  E leg an z  d e r  E rsch e in u n g  lieg t d er 
ästhetische  W ert u n d  d ie  k ü n s tle risch e  S te ig e ru n g s
m öglichkeit. A n ch a rak te ris tisch en  B e isp ie len  w ird  die 
E n tw ick lung  des d eu tschen  E ise n b rü ck en b au es  gezeigt 
u n d  u n se re  d e rze itig e  E in s te llu n g  zu d e r  A u fg ab e  d e r 
k ü n s tle risch en  G esta ltu n g  g ek ennze ichne t. —

Brückenbauarbeiten im H am burger H afen. V on Ob.- 
B a u ra t B a r i t s c h ,  H am b u rg . D e r  V o rtrag en d e  
b e h a n d e lt e in e  A n zah l e is e rn e r  B rü c k e n b a u te n  als 
B eisp ie l fü r  „das E in- u n d  A usschw im m en von  B rücken  
au f P ra h m e n  un d  m itte ls  S ch w im m k ran en “. D ie  e rs te  
d e ra r tig e  A u fg ab e  w a r d ie  V ersch iebung  d e r  E isen 
bah n b rü ck e  ü b e r  d ie  M ü g g e n b u r g e r  S c h l e u s e n  
au f d ie  a n d e re  S eite  d e r  S traß en b rü ck e , u m  die 
K reu zu n g  des Z u fü h ru n g sg le ises  zu r K oh lenum sch lags
an lag e  am  H o fe k a n a l m it d e r  S traß e  zu bese itigen . 
A rb e ite n  äh n lich er A rt in  V e rb in d u n g  m it d em  N eubau  
zw eier e in g le is ig e r E isen b ah n b rü ck en  w u rd e n  sp ä te r 
am  E l l e r h o l z k a n a l  a u sg e fü h rt. D o rt m uß te  d ie  
Z uste llung , d ie  u rsp rü n g lich  vom  b e n a d ib a r te n  B ahn
hof Ross au s  e rfo lg te , nach A u sb au  des S te t t in e r  U fers 
am  O d e rh a fe n  u n d  des K osska ies vom  B ah n h o f H am 
bu rg -S üd  h e r  geschehen, w as d ie  V erleg u n g  e in e r 
sch rägen  E isen b ah n b rü ck e  au f d ie  a n d e re  S eite  d er 
b es teh en d en  S traß en b rü ck e  b ed in g te . H ie rfü r  w ar 
erfo rd erlich , d ie  S traß en b rü ck e  au f L an d  zu  schieben, 
d ie  E isen b ah n b rü ck e  a n  ih r  v o rb e i zu b ew eg en  und  
vo llkom m en  um  180° zu d reh en . E in e r  d e r  b e id en  
B rü ck en n eu b au ten  w u rd e  a u f  G e rü s t ü b e r  d e r  D urch
fa h r t, d e r  a n d e re  an  L and  m o n tie r t u n d  d a n n  ü b er- 
geschw om m en. D en  Schluß b ild e t d ie  S ch ilderung  der 
A u fs te llu n g sa rb e ite n  d e r  E u ß g ä n g e r  b r ü c k e  
ü b e r  d i e  V o r s e t z e n .  D iese  B rücke ire rb in d e t 
e in e  im  B ra n d e n b u rg e r  H a fen  n e u  geschaffene  P o n to n 
an lag e  fü r  Sch lepper und B a rk assen  m it dem  Land. 
Sie g eh t in  e in e r  S p an n w e ite  von  93 m a ls  S ichelbogen
trä g e r  m it Z ugband  u nd  14,5m H öhe  des O b e rg u rte s  
ü b e r  d e r  F a h rb a h n  ü b e r  den  N ie d e rh a fe n . W 'asser- 
se itig  la g e r t e ine  36'» lange , bew eg liche  B rücke au f 
v " i  ausJ aclencle r K onsole; d iese  B rücke fü h r t  zur 
Z o llab fe rtig u n g ss te lle  h inab . L an d se itig  is t an  einem  
3 m a u s lad en d en  G e len k  e in e  b o g en fö rm ig e  B lech träg e r
b rücke  von 15,15 »> S p an n w e ite  g e la g e rt. D e r  Steg 
w u rd e  m it H ilfe  zw e ie r G erüstböcke  m it P e n d e ls tü tzen  
in  d re i te i le n  durch  e in en  7 6 *-Sdvw im m kran e ingesetz t. 
A lsdann  w u rd e  das Z ugband  e in g e b a u t u n d  d ie  F a h r 



b ah n  a n g eh än g t. N u n m eh r k o n n te n  d ie  Z w ischen
s tü tz e n  b ese itig t w e rd en . A u d i d ie  bew eg liche  B rücke 
w u rd e  durch  e in en  S d iw im m k ran  g e r in g e re r  T ra g 
fä h ig k e it a u f  ih re n  A u fla g e rn  a n  d e r  K onsole  des 
S teges u nd  dem  P o n to n  d e r  Z o lla b fe r tig u n g ss te lle  a b 
gese tz t. D as B a u w e rk  h a t e in e n  A s p h a ltp la tte n b e la g  
a u f  B im sb e to n p la tte n  e rh a l te n  u n d  k o n n te  am  1. O k 
to b e r  1927 d e r  B en u tzu n g  ü b e rg e b e n  w e rd e n . —

Nebenspannungeii, Durchbiegungen und Konstruk
tionsgewichte von Rautenträgern im Vergleidi zu gleich 
weit gespannten Dreiedcfachwerken. V on P ro f. D r.- 
Ing . K a r n e r ,  Zürich. D ie  s tä n d ig e  V e rg rö ß e ru n g  
d e r  V e rk e h rs la s te n  u n d  d e r  S tü tz w e ite n  h a t zu hoch
w e r tig e n  B au sto ffen  in  d e u ts d ie n  E isen b rü ck en  
g e fü h r t. A us d e r  W ech se lw irk u n g  b e id e r  a b e r  e rg ib t 
sich e in e  V ersch iebung  d e r  W ir tsch a ftlich k e itsg ren ze  
d e r  B rü ck en s tü tzw e ite  im  V erg leich  zw ischen B alken -, 
B ogen- u n d  H ä n g eb rü ck en , so d aß  h e u te  auch fü r  seh r 
g ro ß e  S tü tz w e ite n  e in fache  B a lk e n b rü c k e n  a u sg e fü h r t 
w e rd e n , d ie  n icht n u r  w irtsch aftlich e , so n d e rn  auch 
ästh e tisch  b e fr ie d ig e n d e re  B au fo rm en  d a rs te lle n . D a 
b e i k o m m en  v ie lfach  w ie d e r  zw eifache  S ystem e, u n d  
z w a r sow ohl d e r  R a u te n trä g e r  a ls  auch das K reu z 
fach ̂ werk, b e id e  o h n e  P fo s ten , z u r  A n w endung .

B eim  V e rg le id i d ie se r  b e id e n  S ystem e m it e inem  
n o rm a le n  D re ieck fach w erk  fü r  e in e  zw eig le is ig e  E isen 
b a h n b rü c k e  v o n  100 m S tü tzw e ite  e rg ib t d as  E ig en 
gew ich t fü r  d ie  zw eifachen  F a ch w erk e  e in  M ehr von 
e tw a  4 b is  5 v. H. g e g e n ü b e r  dem  e in fachen  D re ieck 
fa c h w e rk ; d ie  K o n s tru k tio n sk o e ff iz ie n te n  sind  p r a k 
tisch  fü r  a lle  S y stem e  gleich.

V on b e so n d e re r  B ed eu tu n g  is t b e i d ie sen  U n te r
su ch u n g en  F o lg en d es : D ie  E in flu ß lin ie n  u n d  B iege
lin ie n  d e r  R a u te n trä g e r  ze ig e n  u n te r  V o rau sse tzu n g  
g e le n k ig e r  K n o ten  a u ß e ro rd e n tlic h  zack igen  V erlau f. 
D ie  g e n a u e re n  U n te rsu ch u n g en  ‘ b e s tä tig e n  d ie  A n
n ah m e , d aß  d ie  s te ife n  K n o te n p u n k tv e rb in d u n g e n  d iese  
Z acken  e rh e b lic h  h e ra b m in d e rn . B ei d en  zw eifachen  
S y s te m e n  sin d  d ie  N e b e n sp a n n u n g e n  re la tiv  zw ar 
g rö ß e r  a ls  be im  D re ie c k fa c h w e rk ; sie  h a lte n  sich im  
ü b r ig e n  a b e r  du rch w eg  in  d en  G ren zen , d ie  b e i den  
z u lä s s ig e n  B ean sp ru ch u n g en  u n d  d en  d am it an g en o m 
m e n e n  S ic h e rh e itsg ra d e n  v e r t r e te n  w e rd e n  k ö n n en .

V on g ro ß em  In te re s s e  fü r  d ie se  B e trach tu n g  sind  
d ie  B e la s tu n g s- u n d  D u rc h b ie g u n g sp rü fu n g e n  a n  d e r 
n e u e n  R h e in b rü c k e  in  W esel, b e i d en en  fe s tg e s te llt 
w u rd e , d aß  b e im  R a u te n trä g e r  im  O b e r- u n d  U n te r
g u r t  b e i P u n k tb e la s tu n g e n  (B elastung  e ines System s) 
w e lle n fö rm ig e  B ieg e lin ien  a u f tre te n , d ie  im  O b er- u n d  
U n te rg u r t  e n tg e g e n g e se tz t sind . D ie  G röße d ie se r 
W e lle n  is t g e rin g  g e g e n ü b e r  d en  e r  re ch n e ten  Zacken 
u n te r  V o ra u sse tz u n g  g e le n k ig e r  K no ten . Es is t a u ß e r 
d u rc h  d ie  rech n erisch e  U n te rsu ch u n g  auch durch  d iese  
B e la s tu n g sp ro b e  d e r  N achw eis e rb rach t, daß  das V e r
h a l te n  d ie s e r  zw eifachen  T rä g e r  d en  E rw a r tu n g e n  e n t
sp rich t, d a  in sb e so n d e re  b e i n o rm a le n  B e las tu n g en  
d u rch  L a s tg ru p p e n  (g leichzeitige B e las tu n g  b e id e r  
S y stem e) d ie  D u rc h b ie g u n g sw e rte  d en  n o rm a le n  V er
h ä ltn is s e n  e in e r  D re ieck fach w erk b rü ck e  g leichkom m en.

In der A u s s p r a c h e  sind die Meinungen über die 
ästhetische W irkung der Rautenträger geteilt. D ie einen finden 
diesen  vertikalen  losen Träger schöner, die anderen halten die 
dabei auftretenden Überschneidungen für unschöner als bei dem 
D reiecksnetz. Bezüglich der Theorie wird von der einen Seite 
bem ängelt, daß die Praxis damit nicht im Einklang stehe. D ie 
errechneten Durchbiegungen, die zickzackförmigen Durchbiegungs
lin ien  träten tatsächlich nidit auf. D ie  Anwendung der Mohr- 
schen Theorie ergäbe v ie l zu große Nebenspannungen. Von der 
anderen Seite w ird bestritten, daß die Theorie falsche Ergebnisse 
zeige, man m üsse sie nur richtig anwenden. B ezw eifelt wird 
anderseits die W irtschaftlichkeit, da das Gewicht auch nach der 
A ngabe des Redners größer sei als bei dem Dreiecksnetz, 
w ozu dann noch höhere M ontagekosten käm en. Letzterer 
Einwand w ird w ieder von der anderen Seite bestritten. Während 
von der e inen  Seite die W iederanwendung dieses früher v iel 
benutzten, dann aus theoretischen Gründen ganz aufgegebenen  
Svstem s in m odifizierter Form als ein Fortschritt und die in ihm 
erb Rheinbrücke bei W esel als bes. schön bezeichnet wird, betont die 
G egenseite, daß w ir auch mit den Rautenträgern nicht weiterkäm en.

Versuche mit großen Glasplatten au f eisernen  
S p ro ssen . Von P ro f. O. G r  a f , S tu ttg a r t.  Bei f rü h e re n  
V e r s u c h e n  m it G la sp la tte n  v e rsch ied en e r A rt u nd  
H e r k u n f t  fan d  sid i, d aß  d ie  B ieg u n g sfes tig k e it von 
G las  in  h ohem  M aße von  d en  A b m essu n g en  d e r  P ro b en  
a b h ä n g t-  D a m it ze ig t sich, d aß  d ie  B ieg u n g sfestig k e it 
o-roßer G la sp la tte n  k le in e r  e in z u se tz e n  is t a ls  b is d ah in  
üblich w a r. In fo lg ed essen  w a r  A n laß  gebo ten , V er
suche mit g ro ß en  G la sp la tte n , d ie  d en  p rak tisch e n  V er
h ä ltn is sen  e n tsp rech en , a n z u s te lle n . Solche V ersuche 
k o n n t e  d e r  V o rtra g e n d e  m it U n te rs tü tz u n g  des E isen 

b au v e rb a n d e s , d e r  R eichsbahn , d e r  F irm a  E bersp äch e r 
in  E ß lin g en  sow ie d e r  G la s in d u s tr ie  a u s fü h re n . D ie  
V ersuche g eb en  A ufsch luß  ü b e r  d ie  W id e rs ta n d s fä h ig 
k e it von  D ra h tg la s  u n d  R ohg las  fü r  G lä se r v e r 
sch iedener L änge  b e i L ag e ru n g  a u f  S p ro ssen  v e r 
sch ied en er Q u ersch n ittsab m essu n g  u n d  versch . L änge. 
D ie \  e rsuche zeigen , daß  a ls  zul. B ieg u n g san s tren g u n g  
von  G las z. Z. 70 kg/cm2 an g em essen  se in  d ü rf te n . —

Audi hier stehen Theorie und Praxis scharf gegenüber. Von 
der einen Seite wird den Biegeversuchen und der Festsetzung von 
Festigkeitszahlen nur sehr geringer Wert beigelegt, dagegen müßten 
die Sprossen entsprechend steif konstruiert, die Dächer nicht nach 
den Wünschen der heutigen Architekten zu flach angelegt werden. 
\  on der anderen Seite wird die Notwendigkeit und der Wert solcher 
Untersuchungen deswegen besonders hervorgehoben, w eil die Glas
fabrikanten heute andere W ege gehen bei dem Herstellungsprozeß, 
so daß also unsere Erfahrungen allein  nicht ausreichten, um ihre 
Erzeugnisse richtig zu beurteilen. —

Schweißen im  Eisenbau. Von O b .-B au ra t F ü c l i -  
s e l ,  B erlin . F ü r  d ie  gew öhnlichen  P ro f ile  des E isen 
b au es  is t v o rw ieg en d  d ie  e lek trisch e  L ich tbogen
schw eißung am  g ee ig n e ts ten . D ie  üb lichen  W erksto ffe , 
w ie St. 37, St. 48, b es itzen  d ie  E igenscha ft d e r  Schw eiß
b a rk e it fü r  b e id e  A rte n  des Schm elzschw eißens, d a 
gegen  S i-S tah l n u r  m an g e lh a ft. In  D eu tsch land , wo 
d ie  fachliche A u sb ild u n g  d e r  Schw eißer m it N ach
d ruck  b e tr ie b e n  w ird , is t m eist b la n k e r  S chw eißd rah t 
im  G ebrauch . D ie  Schw eißung w ird  a ls  V e rb in d u n g s
ausschw eißung  o d e r a ls  K ehlschw eißung  au sg e fü h rt, 
d. h. d ie  zu v e rb in d e n d e n  T e ile  u n d  d ie  Schw eißstelle  
lieg en  in  e in e r  E b en e  o d er sie  lieg en  in  v ersch ied en en  
E benen , um  d ie  Blechdicke v e rse tz t. D ie  K eh ln ah t 
u n te r lie g t d a h e r  e in e r zu sätz lichen  B ieg u n g sb ean 
spruchung:, w enn  d ie  zusam m engeschw eiß te  V erb in d u n g  
a u f  Zug b ean sp ru ch t ist. Doch is t auch d ie  K eh ln ah t 
v o lls tän d ig  b e trieb ss ich er. D ie  P ro f ile  sind  nicht aus 
d e r  B a u a rt fü r  N ie tu n g  u n v e rä n d e r t zu ü b e rn eh m en , 
so n d e rn  nach d e r  E ig e n a r t d e r  Schw eißung zu w äh len  
und  d ie  N äh te  so an zu se tzen , daß  d ie  S chw eißverb in 
d u n g  tu n lich s t g e rin g e  B iegung  e r fä h r t . D ie  T em 
p e ra tu rw irk u n g e n  a u f  d ie  Z onen  n e b e n  d e r  N ah t 
m üssen  im  v o rau s  b e rech n e t u n d  b e i d en  V o rb e re itu n g en  
und  im  N ach arb e iten  berücksich tig t w erd en , u m  das 
fe rtig e  S tück a n n ä h e rn d  sp an n u n g s fre i zu m achen. 
D ie G ü te w e rte  e in e r S chw eißnaht im  u n b e a rb e ite te n  
Z u stan d  lieg en  hinsichtlich  F e s tig k e it b e i 80 v. H. des 
ungeschw eiß ten  W erk sto ffes , h insichtlich  Z äh igkeit, 
g em essen  am  e rre ic h b a re n  B iegew inkel, g e rin g e r. Bei 
d e r  A rb e itsp rü fu n g , d ie  d e r  Schw eißer ■wiederholt a n 
z u fe r tig e n  h a t, w e rd e n  vo rzu g sw eise  B iegeversuche 
d u rch g efü h rt. R ö n tg e n b e s tra h lu n g  is t m öglich, a b e r  zu 
teu e r . V or d e r  F re ig a b e  von  K o n s tru k tio n e n  m it 
dy n am isch er B eansp ruchung  sind  V orversuche ü b e r  
das V e rh a lte n  w ich tiger V e rb in d u n g en  g eg en ü b e r 
d a u e rn d e m  L astw echsel an zu ste llen . K o n s tru k te u r  
u nd  W e rk s ta t t le i te r  m ü ssen  d u rch au s  fachkund ig , d ie  
Schw eißer so rg fä ltig  au sg eb ild e t sein. A n w en d u n g s
b e isp ie le  sind  im  In - u n d  A u slan d  noch spärlich , doch 
lieg en  e in ige  A rb e ite n  m it g rü n d lich en  U n te rsu ch u n g en  
vor. G ew ich tse rsp a rn is  von 11 v. H. is t be im  B au  
e ines fün fstöck igen  H au ses e rz ie lt  w o rden , e in e  
K o sten e rm äß ig u n g  gegen  g en ie te te  A u sfü h ru n g  in  
d iesem  F a lle  nicht. D ie  v o rh a n d e n e n  K o n s tru k tio n s
u n te r la g e n  re ichen  fü r  d en  B au von  G itte rm a s te n , 
T ü rm en , B eh ä lte rn , D ach b in d ern , E isenhochbau ten , 
se lb s t e in fache  B rücken  au s  u n d  e rm u tig e n  durchaus , 
solche B a u w e rk e  versuchsw eise  in  A u ftra g  zu  geben. 
Es is t d e r e inz ige  W eg, K o n s tru k te u r  u n d  B en u tze r 
m it V e rtra u e n  z u r  Schw eißtechnik  zu  e rfü lle n . —-

Auch bei diesem Thema sind die Meinungen geteilt. Von der 
einen Seite wird auf die größere Rostgefahr bei nicht dichter 
Schweißnaht hingew iesen, von der anderen betont, daß glatte, 
durchlaufende Nähte durchaus dicht würden, bei anderen die Gefahr 
nicht größer sei als bei der Vernietung. Bezüglich der Zuver
lässigkeit der Sdiweißungen wird von der einen Seite darauf hin
gew iesen. daß die Sicherheit vollkom m ener Schweißung selbst bei 
zuverlässigsten Firm en nicht durchaus gegeben sei, w eil der Erfolg zu 
sehr von dem Arbeiter abhänge. von der anderen Seite w ird her
vorgehoben, daß bei den großen Aufträgen der Reichsbahn auf 
Aufschweißung von Platten auf Eisenbahnschwellen selbst mit fast 
ungelernten Arbeitern bei scharfer Kontrolle und Anweisung sehr 
gute Erfolge erzielt worden seien. D ie Meinung, daß der 
Ingenieur sich bei Konstruktionen zur Schweißung doch sehr 
schwer entschieden werde mit Rücksicht auf die Unmöglichkeit der 
Nachprüfung des Erfolges, wird allerdings von m ehreren Rednern  
unterstrichen. Andererseits wird betont, daß nur durch praktische 
Ausführungen im großen Maßstabe, nicht durch Laboratoriums
versuche, das Verfahren vervollkom m net werden könnte. Auch 
würden bei der Ausführung auf der Baustelle in hygienischer Be
ziehung (Schädigung der Augen der Arbeiter durch den elektrischen  
Lichtbogen) keine unüberwindlichen Schwierigkeiten entstehen. —
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BRIEFKASTEN
Antworten der Sdiriftleitung:

Herr Arch. H. in L. ( S c h w i t z  w a s s e r  a n  S c h a u 
f e n s t e r s c h e i b e n . )  Die Beurteilung der Gründe für das Auf
treten von Schwitzwasser an einigen Schaufensterscheiben gegen
über der völligen Trockenheit anderer Schaufenster setzt voraus, 
dafl das Wesen des Schwitzwassers klar erkannt wird:

Schwitzwasser bildet sich, wenn ein Körper von verhältnismäßig 
niedriger Temperatur mit Luft höherer Temperatur in Berührung 
kommt. Dann kühlt sich eine schwache dem Körper vorgelagerte 
Luftschicht so weit ab, daß ihr Sättigungsgrad an Wasserdampf über
schritten wird und Teile des letzteren zur Kondensation frei werden.

Bei den Schaufensterscheiben wird k e i n  Schwitzwasser ent
stehen, wenn zu ihren beiden Seiten g l e i c h  h o h e  Temperaturen 
vorhanden sind. Schon bei verhältnismäßig geringen Temperatur
unterschieden kann Schwitzwasser entstehen, wenn die wärmere Luft 
der einen Seite reichlich hoch mit Wasserdampf geschwängert ist. 
Welcher Temperaturunterschied zur Schwitzwasserbildung führt, 
richtet sich nach dem relativen Feuchtigkeitsgehalt der Luft.

■Sc/teiOe

Temperafur/inie

/
-*o°J

Wenn die Schaufenster n i c h t  von Heizschlangen Wärme er
halten, werden sich an ihr Temperaturen ergeben, w ie sie etwa in 
Abb. 1 eingetragen sind. Der Temperaturunterschied beträgt hier
nach an der Innenfläche der Sdieibe 24 o. Beschlagen der Fenster, 
das unter gleidiz. Gefrieren erfolgt, wird häufig eintreten.

An dem ausgeführten von i n n e n  zu dekorierenden Schau
fenster mit H o l z  rahmen wird, wie etwa die Abb. 2 darstellt, die 
Temperaturspanne vor der Innenseite der Sdieibe nur 16 o betragen. 
Die Gefahr der Sdiwitzwasserbildung ist demnach nicht so groß wie 
im Fall Abb. 1, immerhin jedodi zu groß.

Bei den von a u ß e n  zu dekorierenden Fenstern mit M e t a l l -  
rahmen, bei welchen durch den dichten Abschluß gegenüber dem 
Verkaufsraum, die Undichtigkeiten des Fensterverschlusses und die 
gute W ärmeleitfähigkeit der Metallrahmen die das Fenster be
rührende Innenluft verhältnismäßig niedrigen Wärmegrad (-(- 10 0) 
besitzt, wird bei gleichzeitiger Erwärmung der Scheibe der an ihrer 
Innenseite vorhandene Temperaturuntersdiied auf 6 o zu beziffern 
sein (s. Abb. 3). Sdiwitzwasserbildung ist unter diesen Voraus
setzungen nahezu ausgesdilossen.

Zur Bekämpfung des Schwitzwassers, das an den von innen zu 
dekorierenden Fenstern anftritt, wird nötig, die Wärme und Luft 
des Verkaufsraumes recht sorgfältig dem Schaukasten fernzuhalten. 
Dies wird erreicht durch eine Isolierung der Wandungen, Tür, 
D ecke usw. mittelst Torfoleumplatten oder einem ähnlichen Isolier
mittel, dichten Verschluß und möglichst seltenes öffnen der Zugangs
tür. In die Holzrahmen gebohrte kleine Luftlödier tun gegen die 
Sdiwitzwasserbildung gleichfalls gute D ienste, erfordern aber zur 
Bekämpfung der Staubbildung Vorsidit. — Flügge.

Antworten aus dem Leserkreis:
Zur Frage: Arch. S. in H. in Nr. 25/1927. ( B e w e g  1. A b 

t r e n n u n g  z w i s c h e n  z w e i  g e m e i n s a m e n  o d e r  
e i n z e l n  z u  b e n u t z e n d e n  S ä l e n . )

1. D ie Aufgabe, zwei kleinere Räume zu einem großen schnell 
und sicher zu vereinigen, kommt in der Praxis sehr häufig vor. Man 
bedient sich zu ihrer Lösung, wenn keine Versenkung der 
Wand in den Fußboden möglich ist, der K l a p p s c h i e b e 
t ü r e n ,  sogen. Harmonikawand, die gewöhnlich aus Holz besteht 
und in sich zusammen nach der Seite geschoben werden kann, so 
daß die ganze Öffnung vollständig offen ist. Alle Flügel erhalten 
unter sich eine Verbindung mittels bes. Scharniere. Wände dieser 
Art, die am Fußboden mit Führung und Rolle versehen sind und 
an der Decke ebenfalls geführt werden, werden bis 30 m Breite und 
8 m Höhe hergestellt. D ie äußere Ausstattung kann sich ganz den 
jew eiligen  Wünschen anpassen. Entweder streicht man die Wand 
zu beiden Seiten mit irgendeiner Farbe oder man bekleidet sie 
beiderseitig mit dickem, verschiedenfarbigem Teppichfilz, daneben 
sind auch Bekleidungen aus Kunstleder, Filz usw. sehr gut geeignet, 
da diese Stoffe teilw eise recht schalldämpfende Eigenschaften be
sitzen. Derartige Harraonikawände lassen sich mit Griffen und 
Schnappeinrichtungcn ausstatten und haben sich in der Praxis vor
trefflich bewährt. Bei der Montage ist darauf zu achten, daß die 
Wand stets in der Mitte der Öffnung läuft. Erreicht wird dies 
zweckmäßig dadurch, daß man in den Fußboden oder in die Schwelle 
eine 10 mm breite und 25 mm tiefe Nute einschneidet, so daß die 
neben der Nute zu befestigende Messingschiene genau in der Mitte 
läuft. Auf der anderen Seite dieser Nute befestigt man eine schmale 
Messingschiene. Zwischen diese Messingschienen greift ein Stift, der 
die Führung übernimmt. An der Decke dagegen wird ein Laufrohr

angeordnet, in dem sich die K ugellaufrollen in geräuschloser Weise 
fortbewegen. Wenn diese Harmonikawand zwischen dem Fu t te r  bei 
25 bis 28 cm Faltenbreite läuft, dickt sie 12 bis 14 v. H. auf.

Solche fertigen Wände bzw. Wand Verschlüsse liefert z. B. die 
Firma Hugo B e c k e r ,  Neumünster i. H. Man kann die An
fertigung auch durch jeden Tischlerm eister nach Zeichnung vor
nehmen lassen, wobei natürlich die Beschläge bezogen werden 
müssen. Solche Beschläge liefern folgende Firmen: A. E. H a m 
b u r g e r ,  Uckermünde; G r e t s c h & C o . G. m. b. H., Feuerbach 
bei Stuttgart; S c h m i d t  u n d  M e i d  a u ,  Köln a. Rh. -— H.

2. Türen dieser Art werden auch von der Harmonika-Türen
fabrik „Dämon“ geliefert, Vertreter Chr. Stocks, Berlin W 30. 
Sie werden in Filz, Kunstleder und Sperrholz hergestellt.

P. Heimst.-Ges. ( S t a u b e n d e r  T e r r a z z o f u ß b o d e n . )  
Veranlassung dazu mag u. a. Mangel an gehörigem Abbinden 
seiner Mörtelbindestoffe und erforderl. Festigung der Oberfläche 
vor Betreten (etwa bei zu frühzeitigem  M ietereinzug) sein. 
Frisdie Terrazzomasse bedarf an sich eines sorgfältigen öfteren 
Walzens. Zur Verhütung des Staubens der fertigen Terrazzo
oberfläche wird diese mit Lösungen ehem. Reagenzien getränkt, 
die eine Umsetzung innerhalb der Oberflächenschicht bewirkt; 
deren wasserlösliche Bestandteile werden dadurch in unlösliche 
überführt; Dichtigkeit, Härte und Polierfähigkeit werden ver
größert. Alsdann erfolgt m ehrm aliges Schleifen bzw. Polieren. 
Ein erstes Schleifen wird mit künstlichem  Bimsstein vor
genommen und ein zw eites Schleifen mit grauem Glanzstein oder 
besonderem Feinschliffstein — w ie nach Verfahren von Dr. 
Gaspary & Co., Markranstädt, Sa. Ein Polieren z. B. mit Magnesia- 
Fluat besonders dementsprechend für Kunststeinmasse, verhilft zum 
Schließen der Poren an der Terrazzooberfläche; unter Umständen 
ist auch ein Spezial-K unststeinpolierpulver zur Erzeugung fester 
Hochglanzpolitur durch Aufstreuen auf der O berfläche und \ e r 
arbeiten mit Polierfilz zur Haltbarkeit noch dienlich. — Anders
artig wird der Terrazzo aufgerauht, abgekratzt, an der Oberfläche 
neu mit Zementmörtel überzogen und — noch naß — nach Ver
fahren der D. K. G.-Chemischen W erke, Berlin W 8, mit besonderem  
Pulver bestreut, eingerieben und somit gut widerstandsfähig und 
wasserundurchlässig, auch staubfrei geglättet. — R. K.

E. K. in B., W. Sch. in E. u. Andere. ( R a d i k a l m i t t e l  
z u r  B e k ä m p f u n g  *d e s  H o l z w u r m s . )  Das vom W urm 
ergriffene Holzmaterial des Dachstuhles könnte unter Umständen 
an den nicht besonders wesentlich tragenden Teilen mit mehr
maligem Anstrich von genügend ätzend wirkender Karbolsäure 
behandelt werden bzw. durch Einträufeln von giftiger Sublimat
lösung oder roher Salzsäure in die Wurmlöcher.

Im übrigen dürfte vielleicht auch der Schutz der möglichst 
wie vor behandelten Hölzer gegen w eitere A ngriffe des Holz
wurmes durch M etallisieren angängig sein. Bei solchem Ver
fahren werden die Hölzer nacheinander mit zwei Salzlösungen (wie 
nachbezeichnet) imprägniert, die sich im Innern zu einem  
unlöslichen kieselig-m etallischen Niederschlag vereinigen; man hat 
so Tränkung der Holzmasse mit Chlorcalcium und Sulfat bzw. mit 
Schwefelbarium und E isenvitriol, bzw. mit Chlorcalcium  und 
W asserglas wirksam erprobt. Auch ist noch ein Schutzüberzug 
mit einem Fluid, zur Holzerhaltung, zw eckdienlich. — K. C.

Zu Frage G. F. in A. in Nr. 24/1927. ( V e r h i n d e r u n g  v o n  
Z u g e r s c l i e i n u n g e n  a n  R o l l ä d e n . )  Am Kasten der 
Rolläden für D oppelfenster ist der bei diesen zwar weniger  
bemerkbare Luftzug in gewissem  Maße durch einige kleinere  
Hilfsvorkehrungen vermeidbar. Für den Durchgang des Roll- 
gurtes ist an der betr. Öffnung eine hierzu passende Filzauflage  
an dem dortigen Material des Kastens anzubringen, so daß der 
Gurt nahe am Filz eben hindurchgehen kann; sonst ist für 
gehörig breites Uberstehen der Schlußleiste zur ausreichenden  
Uberdeckung der Öffnung zu sorgen. Nähere Anweisung bzw. 
techn. Abhilfe ist wohl am besten von einer Jalousiefirm a — wie 
z. B. von Herrn. M e y e r ,  T ischlerei und Jalousie-Fabrik, Cassel- 
Unterneustadt — zu erfragen. — Rbmstr. K.

Anfragen an den Leserkreis:
H. S. in K. ( A u s b e s s e r u n g  a b g e l a u f c n e r  S t e i n 

t r e p p e n . )  Eine Kaserne, die nach 1870 gebaut worden ist, soll 
in eine Schule umgebaut werden. D ie Treppen bestehen aus 1,20 bis 
3,0 m weit gespannten Stufen aus N iederm endiger Basaltlava. Die 
einzelnen Stufen sind besonders in deu unteren Geschossen und in 
der Mitte der Stufen sehr stark abgelaufen. Es besteht die Absicht, 
die Stufen mit einem feucht aufzubringenden Material auszugleichen. 
Zement und Kunststein kommen wegen der geringen W iderstands
fähigkeit nicht in Frage. D ie Schule wird täglich von 1500 Schülern 
besucht, die sich auf drei Treppenhäuser verteilen . W elches Material 
wäre für die W iederinstandsetzung der Treppen zu em pfehlen und 
wer liefert dieses? —

Arch. S. in E. ( I s o l i e r u n g  e i n e s  D a c h e s  g e g e n  
K ä 1 t e.) Ein großer Saal in einer Spinnerei, der ständig eine  
lem peratur von 26—280 C haben muß, ist mit einem  Laternen-Shed- 
dach (Eisenkonstruktion, 8 cm Beton, 3 cm Korkplattenisolierung, 
Klebedach, 1 cm feiner Sand) überdeckt. Nachdem die Korkisolierung 
scheinbar zerstört ist, setzt sich bei niedriger Außentemperatur das 
Schwitzwasser an der Decke an und verursacht durch das Herab

ist die beste 
ung und das Klebedach ab

getragen werden, oder kann die neue Isolierung auf das bestehende 
Dach verlegt werden? Der Saal hat eine Fläche von etwa 2000 qm. —

................—' • ~ ■■ v.^v, m. uiui n  i in sa iiii  uurcu
tropfen großen Schaden. W elche Art der Isolierung is 
bzw. die billigste? Muß die alte Isolierung und das Kle

In h a lt:  D as G ro ß -K ra ftw e rk  K lingenberg  in B erlin  
A u sb esse ru n g en  u n te r  d e r W asse rlin ie  — D ü k e rv e rle g u n  
— Von d e r T agung  des D eu tschen  E isen b au -V erb an d es

D ie V erw en d u n g  von  ab g ed ic h te ten  A rb e itsk a s te n  bei 
g fü r  die D ru c k ro h r le itu n g  in W ilh e lin sh a v e n -R ü s tr in g e n  

B rie fk a s te n  —
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