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Alle Rechte vorbehalten. Die neue Aarebriicke der Gaubahn bei Olten.

1. A llgem e ine s .

Die Aarebriicke bei Olten, der Linie Olten—Wangen a. d. Aare— 

Solothurn wurde in den Jahren 1875 und 1876 erstellt und kreuzt die Aare 

schief und in einer Kurve von 300 m Halbmesser (Abb. 1 u. II). Dic er- 

wahntc Linie —  auch Gaubahn genannt —  wurde von der ehemaligen 

privaten Zentralbahn gebaut, am 4. Dezember 1876 eroffnet und im 

Jahre 1902 mit den anderen grofieren Privatbahnnetzen von der Eid- 

genossenschaft zuruckgekauft. Seither wird diese Linie von den Schweize- 

rischcn Bundesbahncn be- 

trieben. Der Unterbau der 

grofien Briicken und ver- 

schiedener anderer Bauten 

wurde fiir zwei Gleise an- 

gelegt. Indessen ist es bis 

heute beim Legen eines 

Gleises geblieben.

2. A n o rd nu n g  der 

Brucke.

Die urspriingliche Briicke 

besafi drei Hauptoffnungen 

von je ungefahr 33 m Licht- 

weite, die durch Haib- 

parabelttager mit Fahrbahn 

unten tiberbrtickt waren.

An diese schlossen sich 

auf dem rechten Ufer noch 

zwei kleine óffnungen an, 

die ais Uberbauten eiserne 

Vollwandtrager erhielten 

und eine Strafie, sowie 

einen Vorplatz bei einer Hausergruppe tiberspannten. Die Brucke liegt 

In einer Steigung von 10,5 %o> um das Hochbord am linken Ufer zu 

gewinnen.

Die zwei Pfeiler in der Aare sind mit dem Luftdruckvcrfahrcn ge- 

griindet, die Widerlager dagegen sind zwischen Spundwanden erstellt. 

Dieser Flufiubergang ist die vicrte Eisenbahnbrucke in der Schweiz, 

die mittels des Luftdruckverfahrcns gegrundet wurde. Die voran- 

gehenden Briicken sind dic Reufibriicke in der Fluhmiihle bei Luzcrn 

(Griin & Bilfinger, 1862/63), die Brucke iiber die altc Aare bei Bufiwll 

(Locher & Cie., 1863/64) und die Rhonebrucke bei Massongex (Pillichody & 

Gaulis, 1870). Die Pfeiler der Aarebriicke bei Olten wurden 1875/76 durch 

die Firma Herscnt & Zschokke, und zwar auf Grund einer Untervergebung 

der Firma Klemensiewicz & Demuth erstellt. Bekanntlich hat Ingenieur 

Zschokke , der sich spater in Aarau niederliefi und der nachmals 

Professor fiir Wasserbau an der Eidgen. Technischen Hochschule wurde, 

an der Entwicklung und Vervollkommnung der Griindungen mit dem Luft- 

druckverfahrcn grofien Anteil genommen.

Von Dipl.-Ing. Biihler, Bern.

obgleich die Lasten um mindestens 50%  schwerer wurden. Die Einzel- 

heiten des Eisenbaues waren gut durchdacht und zeigen, wie alle Bauten 

Rlggenbachs, ein fiir die damalige Zeit iiberlegenes konstruktives Geschick.

Immerhin mufiten in den letzten Jahren des Bestehens der Brucke 

Fahrbeschrankungen angeordnet werden, sowohl was die schwersten 

Lokomotivtypen, ais auch was die Geschwindigkeit anbelangt, so dafi es 

mit der Einfiihrung der elektrischen ZugfOrderung gegeben erschien, die 

eisernen Uberbauten zu crsetzen.

Abb. 1. Aarebriicke der Gaubahn bel Olten (im Yordergrunde).

Abb. 2. Allgemeine Anordnung der neuen Brucke.

Die- alten eisernen Uberbauten wurden seinerzeit durch die Haupt- 

werkstatte Olten der Zentralbahn, die unter Leitung von R iggenbach  

stand, ausgefiihrt. Im Laufe des fiinfzigjahrigen Bestehens mufiten an 

diesen Uberbauten nur geringe Yerstarkungen yorgenommen werden,

Da die Aare bei Olten 

zu den vom schwcizerl- 

schen Bundesrate ais schiff- 

bar bezeichncten Gewas- 

sern gehort, schien es zu

nachst, dafi dic Anordnung 

der alten Uberbauten auch 

fiir die neuen eisernen 

Brucken mafigebend sein 

werde. Die nahere Priifung 

der Verhaltnisse an der

Briickenstclle ergab aber, 

dafi eine ausreichende Bau- 

hohe fiir eine Briicke mit 

Fahrbahn oben zur Ver- 

fiigung standc, trotz der 

freizuhaltenden Hohe fiir 

den Schiffsdurchgang, wenn 

vollwandige durchgehende 
Haupttrager gewahlt wiir- 

den (Abb. 2). Der Zu-

sammenhang unter den 

drei Hauptoffnungen hatte 

nun in verschiedener Weise hergestellt werden konnen, erstens unter 

Annahme einer gebrochcnen Grundrifiform und zweltens fiir stetig ge- 

kriimmte Haupttrager. Letztere LOsung wurde vorgezogen, weil sie 

gestattet, die Haupttrager naher zusammenzuriicken und den Gleis- 

abstand fiir die kiinftige Doppelspur auf 5,00 m zu ermafiigen. Damit 

kann spater der Gleisabstand zwischen den beiden einander sehr nahe 

liegenden Bahnhofen Olten und Olten-Haminer durchgehend gleich gemacht 

werden. Mit den heutigen erhohten Geschwindigkeiten ist eine schlankc, 

einfache Gleisfiihrung besonders wichtig geworden. Gebrochene Grundrifi- 

formen fiir die Brucke hatten einen mehrfachen Wechsel der Glelshalb- 

messer ergeben, wie dies seinerzeit auch notgedrungen vorgesehen 

gewesen war.

Dic vollwandige Ausbildung der Haupttrager hatte aber noch eine

andere Bedeutung; sie gestattete namlich, in einfacher Weise dasSchotterbett

auf der Briicke durchzufuhren, was im Hinblick auf die Schiefe und die 

GIeiskurve von grofiem Werte ist (Abb. 3 u. 4). Das durchgehende Trag- 

werk ergab ferner eine mittige Belastung der alten Pfeiler, sowie eine 

Verminderung von Dehnungsfugen, die stets unerwiinscht sind. Die 

mittige Belastung der Pfeiler crlaubte ferner dic Vergr0fierung der Lasten, 

insbesondere des Eigengcwichts, das rd. 9,1 t/lfd. m einer Glcisbriicke 

ausmacht.

Hieraus geht hervor, dafi die neuen Uberbauten von den alten grund- 

satzlich ganz verschieden ausgebildet wurden. Abgesehen von der stetigen 

Kriimmung der Haupttrager, ist die neue Anordnung viel einfacher, regel- 

mafiiger und schoncr ais die der alten Brucke. Diese fiir eine normale 

Bahnbriicke etwas ungewohnliche Ausbildung wurde indessen erst gewahlt, 

nachdem sich auf Grund der Ergebnisse einer Ausschreibung gezeigt 

hatte, dafi die Kosten des eisernen Teiles nicht hoher ausfielen ais bei 

einer Brucke entsprechend der alten Bauart. Der Mittelpreis fiir die Tonne 

betrug rd. 650 Franken bei einem Gesamtgewicht von 347 t fiir die drei 

Hauptiiberbauten. Ais Baustoff kam der normale St 37 zur Verwendung. 

Im Hinblick auf die dringliche Erstellung der neuen Uberbauten mufite 

davon abgesehen werden, hochwertige Stahle anzuwenden, obschon dies 

der groBen Querschnittsabmcssungen wegen erwiinscht gewesen ware.

Dic Frage, ob mit der Ausfiihrung der Kurvenbriicke gegeniiber einer 

gewOhniichen Briicke wirtschaftliche VorteiIe verbundcn gewesen waren, 

darf insoweit sicher beantwortet werden, ais durch diese Wahl keine 

Mehrkosten verursacht wurden. Dank der mafiigen Briickenbreite und
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Abb. 3. Allgemelne Anordnung der neuen Oberbauten

‘s, j j  j seitigen Anschlusse und der auf dem

B rechten Ufer gelegenen Seitenóffnungen.

li Die Breite des vorhandenen Unterbaues,

/Ł ' i die sonst zu gering gewesen ware, wurde
-jił/  , ausreichend. Der Mehrpreis fiir die Tonne

T ? P Stahl, von etwa 10 °/0 auf einer gewohn-

lichen eisernen Briicke, ist dadurch mehr

ais aufgewogen worden. Vom schónheit- 

—j—1~\ lichen Standpunkt aus betrachtet, sind

— --■ | | wesentliche Werte geschaffen worden, die

T i r ,,, , ..... , _-_L-d ^  mit keiner anderen Anordnung hatten er-
—  zielt werden kónnen, wenn auch die An-

| fy  ordnung der Fahrbahn oben dazu wesent

lich beitrug.

3. B au liche  A u s b ild u n g  der neuen  

O berbau ten .

Wie zuvor bemerkt, ist diese sehr einfach. Hierzu trug in hohem Mafie 

die s te tige  Kriimmung — also nicht polygonalc Grundrifiform — der 

Haupttrager bei, die auf Vorschlag der ausfiihrenden Firma, der Maschinen

fabrik Th. Bell & Cie. in Kriens-Luzem, angenommen wurde. Dadurch 

entfailt bei den Quertrageranschliissen und Pfosten 

ein Óffnen und Schliefien der Winkeleisen, indem auf 

dereń Breite eine Kriimmung nicht ftihlbar ist.

Die Haupttrager sind vollwandig mit einer Hóhe 

von 2,75 m fur den inneren Trager und 3,00 m fiir 

den aufieren Trager, dereń Kriimmung 303,2 m bzw. 

306,8 m betragt. Die Stehbleche haben eine Dicke 

von 15 mm; sie sind bei den Pfeilern durch Bei- 

bleche von 500-15 mm verstarkt. Die Gurtwinkel 

sind 150 * 150 * 18 mm stark, und die Lamellen 

haben 500 mm Breite; ihre Anzahl steigt in der 

Nahe der mittleren Stutzen bis auf sechs Stuck von 

15 bis 20 mm Dicke (Abb. 5).

Die aussteifenden Pfosten, wie die Quertrager, 

haben einen mittleren Abstand von 1,5 m. Jeder

der durchgehenden Trager ergab sich eine Verminderung des Eigengewichts, 

sowie manche bauliche Vereinfachung. Das Einhalten des Gleisabstandes 

von 5,0 m fiir die kiinftige 2. Spur zwischen den beiden benachbarten 

BahnhOfen bewirkte ferner eine Verminderung der Kosten der beider-
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Abb. 4. AUgemeine Querschnittsanordnung der neuen Oberbauten,
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Abb. 7. Einzelheiten des waagerechten Yerbandes,
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Abb. 8. Draufsicht auf die Fahrbahn mit den Eisen- 

bewehrungen.

Abb. 9. Querschnitt der neuen Briicke mit Eisenbetonplatten der Fahrbahn, 

Gehwegen und Besichtigungsstegen.

zweite Quertr3ger ist durch 
Querstreben mit dem 

Untergurt verbunden. Die 

Pfosten selbst sind sehr 

stcif und bestehen auBen 

aus einem C-Eisen und 

innen aus einem Winkel, 

die beide mit den Gur- 

tungen gut verbunden sind 

(Abb. 6).
Ober den Queitr3gern 

liegt der Aussteifungs- und 

Windverband, der ein- 

betoniert wurde. Ein Aus- 

knickcn der Streben ist da

durch unmóglich gemacht. 

Oberdies wird wohl der 

grOfite Teil der Krafte durch 

die starkę Betonplatte iiber- 
tragen, die kriiftig bewehrt, 

sowie mit Ankern und durch 

die Quertr3ger durchge- 

steckte Rundeisen mit der 

Eisenkonstruktion fest ver- 

bunden ist (Abb. 7).

Die Betonplatte, die 

gut abgedichtet wurde, 

nimmt das Schotterbett und 

das Gleis auf. Der Ab-

C/F22

Abb. 6. Querschnitte der neuen Oberbauten.

Abb. 5. Einzelhelten der Haupttrager.
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dichtung wurde besonderes Augenmerk gcwidmet. Um ein Durchsickern 

von Wasser bei den Anschliissen zu vermeiden, wurde die Abdichtung 

unter die bei den Obergurten auf der Innenseite angeordneten Z-Eisen 

gefiihrt. In passenden Abstanden angeordnete Locher im Steg der Z-Eisen

N bb

Abb. 11. Beginn des Betonierens der Fahrbahnplatte. 

Schutzgerust gegen Kaiteeinwirkungen. Links alte Uberbauten
Abb. 12. Ansicht auf dic neue Briicke 

mit seitlichen oberen Gehwegen.

S i f e

Abb. 15. 

Bewegiiches Lager 

auf dem einen Pfeiler 

(fiir 500 t).
Abb. 14. Festes Lager 

mit AufriB und GrundrlB 

samt oberem Kopfstiick 

(fur 510 t).

Abb. 16. 

Bewegiiches Lager 

auf den Widerlagern 

(fur 210 t).

BkchSOt-15 l 100100-10
LmmioJlechsoon

Abb. 10. Langenschnitt durch die Fahrbahnplatte 

mit Uberdeckungsblechen bel den Briickenenden.
Abb. 13. Untersicht der neuen Uberbauten 

mit unteren, inneren Besichtigungsstegen.
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ermOglichten Zementeinspritzungen zur weiteren Dichtung. Die Kosten 

der Eisenbetonplatte machten rund 23 000 Fr. oder 60 Fr./m2 aus, ein- 

schlieBlich Abdichtung, Scbutzschiclit und Eisenbewehrung (Abb. 8 bis 11).

Auf der Innen- und AuBenscite der Haupttrager befinden sich 

Dienststege, dereń einer zugleich zur Aufnahme von Kabeln hergerichtet 

ist (Abb. 12).
Langs der Untergurte, auf der Innenseite, befinden sich Eisenbeton- 

bohlen, die bei Besichtigungen gute Dienste leisten (Abb. 13).

Ober Pfeilern und Widerlagern sind besonders kraftige Querrahmen 

angeordnet, die ein Anheben der Briicke gestatten. Dic Lager be- 

stehen aus StahlguB; dic beweglichen Lager sind ais Stelzenlager aus

gebildet, dereń Aussehen durchaus befriedigend wirkt (Abb. 14 bis 16).— 

Die Dehnungsfugcn sind mit Schleppblechen, die eine Tropfnase er- 

hielten, iiberdeckt (Abb. 10). Fiir den Umbau der Pfeiler und Wider

lager, sowie das Einbetonieren der Trager fiir die beiden Seiten- 

óffnungen wurden rd. 50 000 Fr. ausgegeben, so daB der gesamte 

Briickenbau auf rd. 300000 Fr. zu stehen kam, worin die Gleisarbeiten 

noch nicht eingeschlosscn sind. Hingegen sind darin rd. 7000 Fr.

fur die Zementeinspritzungen in die Pfeiler enthalten. Der eine 

Pfeiler nahm 150 Sackc Sand und 170 Sacke Zement auf, der andere 

250 Sacke Zement und 230 Sacke Sand. Die Auflagerbanke bestehen 

aus Eisenbeton. (SchluB folgt.)

Hydrologische Rechnungen fiir die Grundwasserabsenkung beim Bau der Nordschleusen-Anlage

Alle Rechte vorbehalten. Ul Bremerhaven.1)
Von Sr.sgng. W. Sichardt und Sr.=3ng. H. Weber, Siemens-Bauunion.

1. Allgemeines. Der geologische Aufbau des Untergrundes.

Die hydrologischen Verhaitnisse. Anordnung und Ausfflhrung der 

Probeabsenkung und der eigentlichen Grundwasserabsenkung.

Der Bau der Nordschleuse in Bremerhaven, der grOBten deutschen 

Schleuse, dercu Abmessungen der grOfiten Schleuse der Weit in IJmuiden 

nur um ein geringes nachstehen, war bereits vor dem Kriege in Angriff 

genommen, aber bald nach seinem Beginn eingestellt worden. Im 

Jahre 1927 wurden die Arbeiten durch die Hansestadt Bremen wieder 

aufgenommen, und zwar unternahm das Hafenbauamt 

Bremerhaven zunachst umfangreiche Vorarbciten2), die 

die Kiarung der Eigenschaften und Tragfahigkeit des 

Baugrundes und der hydrologischen Verhaltnisse hin- 
sichtlich der AnwendungsmOglichkeit des Grundwasser- 

absenkungsverfahrens zum Ziele hatten.

Die Durchfiihrung der notwendigen zahlreichen 

Probebohrungen und der Probeabsenkung geschah durch 

die Siemens-Bauunion, der auch dic eigentliche Grund
wasserabsenkung iibertragen wurde.

Die Bohrungen, die zum Teil bis zu einer Tiefe 

von 50 m unter Gelande hinabgefiihrt wurden, ergaben 

iiber die Zusammensetzung des Untergrundes folgendes 

(vgl. Abb. 1):

Unterhalb der Gelandeoberfache, die im aligemeinen 

auf der Hohe + 4 bis -)- 5 iiber Bremerhavener Nuli 

liegt (mit Ausnahme der bereits vor dem Weltkriege und 

wahrend desselben bis — 4 ausgeschachteten Teile der 

Schlcuscnbaugrube), befindet sich eine wasserundurch- 

lassige Schicht aus Klei, die im Mittel bis zur Tiefe — 15 

hinabreicht. Darunter steht eine teilweise kiesige Sand- 

schlcht an, dereń Machtigkeit an der Baustelle zwischen

0,30 m und 10 m wechselt. Auf diese grundwasserfiihrende 

diluviale Sandschicht folgt in der Tiefe eine diluviale 

grundwasserundurchiassige Tonschicht, der sog. Urton.

Die Grundung der Schleusenhaupter war bis in die Sand

schicht hinabzufiihren, die gespanntes Grundwasser fiihrt.

Im nicht entspannten, normalen Zustande steigt der 

Grundwasserspiegcl im Bohrrohre bis zur Hóhe + 2,75 

an. Er unterliegt geringen Schwankungen, die unter dem 

Einflusse der sich im Weserstrom bemerkbar machenden 

Gezeiten stehen.

Unter diesen Ortlichen Verhaitnissen muBte fiir den 

Schleusenbau damit gerechnet werden, daB bei der Aus- 

schachtung der Baugruben fiir die Schleusenhaupter 

Wasserdurchbriiche des unter rd. 2 at Obcrdruck stehenden 

Grundwassers den Fortgang der Arbeiten in Frage stellen 

wurden, sofern nicht fiir rechtzeitige Entspannung und 

Absenkung durch eine ausreichende Grundwasserab- 

senkungsanlage gesorgt wiirde. Fiir die richtige Be- 

messung der Entspannungsanlagen wurden die nOtigen Unterlagen durch 

eine Probeabsenkung im Binnen- und AuBenhaupt gewonnen. Die Probe-

J) Von der Abhandlungsrelhe „Nordschleusenanlage Bremerhaven“ 
erscheint spater ein Gesamtsonderdruck. Bestellungen hierauf werden 
schon jetzt entgegengenommen.

2) Vgl. A. A ga tz , »Die Nordschleusenanlage In Bremerhaven“, 
Z. d. Vdl 1929, Nr. 31, S. 1097. Eine ausfiihrliche Veróffentlichung des 
gleichen Verfassers ist in der Bautechn. zu erwarten.

Es wird weiterhin verwiesen auf die Vortrage, gehalten von Dr. A. 
Agatz am 2. Oktober 1929, anlaBlich der Herbsttagung der Deutschen 
Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen iiber „Die Vorarbeiten fiir den Bau 
der Nordschleuse in Bremerhaven“ (Bautechn. 1929, Heft 45) und am 
18. Marz 1930, anlaBlich der 33. Hauptversammlung des Deutschen Beton- 
Vereins iiber „Den Bau der Nordschleusen-Anlage zu Bremerhaven“ 
(Bautechn. 1930, Heft 16).

anlage des Binnenhauptes (Abb. 2) bestand aus vler Brunnen, dereń 

Pumpenachse auf der HOhe — 3,12 lag, diejenige des AuBenhauptes aus 

sechs Brunnen mit der Pumpenachse auf HOhe — 3,40 (vgl. Abb. 1). Die 
bei dem Probcbetricb gewonnenen Beobachtungswerte wurden fiir die 

Ermittłung der Rechnungsgrundwerte (Bodendurchiassigkeitswert k und 

Reichweite R ) benutzt, und das Ergebnis wurde dem Entwurf der 

Hauptanlagen zugrunde gelegt.

Wegen der groBen Ausschachtungstiefe von 22 m, der Nahe des See-

dciches und der Nachgiebigkeit des Kleibodens war eine Abbóschung der 

Baugrube auf die ganze Tiefe nicht móglich. Es wurden deshalb von 

der Tiefe — 4 ab Umfassungsspundwande bis in den Urton gerammt. 

Bis zur Tiefe — 8,50 konnte ohne Aufbruchgefahr ausgeschachtct werden, 

so daB es mbglich war, die Brunnen der Entlastungsanlagen von der 

Tiefe — 9 aus cinzubauen und die Saugeleitungcn und Pumpcnachsen auf

— 9 so tief zu verlegcn, daB nur eine Brunnenstaffel nótig war. Die 

Brunnen wurden auBerhalb der Larssenspundwande angeordnet und unter 

Anwendung von Schlitzen im Erdreich an die innerhalb der Spundwande 

gelegenen Saugeleitungen angeschlossen, wobei die kurzeń Brunnen- 

anschluBlcitungen durch die Spundwande hindurchgefiihrt wurden. Die 

Anordnung der Brunnen auBerhalb der Spundwande verhinderte nicht nur 

die Aufbruchgefahr beim weiteren Ausschachten, sondern entlastete noch 

die Spundwande von dem grOBten Tell des auBeren Wasserdrucks, wodurch

I

Abb. 2. Yersuchsanlage im Binnenhaupt.
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an Aussteifungsarbeiten gespart und die Sicherheit der Baugrube erhóht 

werden konnie. Mit diesen Entlastungsanlagen, die fiir jedes Haupt aus

20 bzw. 18 Brunnen von 150 mm Filterdurchmesser bestanden, konnte 

der Wasserspiegel bis zur Tiefe — 14,50 aufierhalb der Spundwand- 

umschliefiung entspannt werden. Der gleiche Wasserdruck stellte sich 

auch innerhalb der Spundwande ein, da die SchlOsser der Spundwande 

einen Druckausgleich zuliefien. Die weitere Entspannung und v(jllige 

Trockenlegung innerhalb der Spundwande wurde dadurch erleichtert, dafi 

die Baugrube jedes Hauptes durch schottenartige ZwischenspundwSnde in 

mehrcre Unterabschnitte unterteilt wurde, die nacheinander bis zur end- 

giiltigen Sohlentlefe ausgehoben wurden. Es geniigten in jcdcm der 

zwdlf Unterabschnitte eines Hauptes ein bis zwei Brunnen dazu, den 

hlerfiir erforderlichen Absenkungszustand zu erreichen.

2. Die Auswertung der bei den Probeabsenkungen gewonnenen 

Beobachtungsergebnisse.

Die nachfolgenden Ausfuhrungen hieriiber sind dem „Bericht iiber 

den Versuch zur Entspannung des Grundwassers auf der Baustelle der 

Nordschleuse Bremerhaven“ entnommen, den die Siemens-Bauunion an 

das Hafenbauamt Bremerhaven crstattet hat.

Die Bohrungen fiir die Absenkungsbrunnen der beiden im vorlgen 

Abschnitt bereits erwahnten Probeanlagen wurden mit Bohrrohr von 

300 mm Durchm. durchgefiihrt, die Brunnen selbst bestanden aus Filter- 

rohr von 150 mm Durchm. mit Tresse, der Zwischenraum zwischen Bohr

rohr und Filterrohr wurde mit Filterkies ausgefiillt. Im Klei bestanden 

die Brunnen aus Aufsatzrohr von 150 mm Durchm, Samtliche Brunnen 

reichten durch die wasserfiihrcnde Sandkiesschicht hindurch bis in den 

Urton, durchfuhren also das artcsische Wasserstockwerk in ganzer 

Machtigkeit.

Zur Durchfiihrung der erforderlichen Messungen wurde eine groBe 

Anzahl MeBbrunnen gebohrt (vgl. Abb. 3), die in der Hauptsache fiir die 

Binnenhaupt- ais auch fiir die Aufienhauptanlage auf zwei sich recht- 

winkllg kreuzenden Achsen angeordnet waren. In diesen MeBbrunnen 

wurde wahrend der Dauer der Versuche der Wasserstand zweimal tag- 

lich gemessen. AuBerdem wurden fortlaufend die Fordermenge und der 

Stromverbrauch aufgezeichnet. Bei einer grOfieren Anzahl von MeB

brunnen, die in Abb. 3 naher bezeichnet sind, wurden die Wasserstande 

durch selbstschreibende Pegel gemessen, hauptsachlich, um den Einflufi 

der Gezeiten auf den Grundwaśserstand Iaufend priifen zu konnen. Die 

Versuche wurden In der Weise durchgefiihrt, dafi zunachst die Anlage 

im Binnenhaupt allein in Betrieb war. Spater wurde dann die Aufien- 

hauptanlage dazu in Betrieb genommen, so dafi beide Entspannungs- 

anlagen gleichzeitig wirkten. Zum Schlufi wurde die Binnenhauptanlage 

aufier Betrieb gesetzt und die Entspannung durch die Aufienhauptanlage 

allein beobachtet.

Der Berechnung wurde die auf Grund des Darcyschen Gesetzes auf

gestellte Formel fiir eine Mehrbrunnenanlage im artesischen Wasser

2 n m k (H  —; z)
( I)  ?  ~ " —  i ~

ln R -----In x,, x„ . . . xn
zugrunde gelegt.3)

3) Vgl.hicrzu: K y r ie le is , „Grundwasserabsenkung bel Fundierungs- 
bauten”, S. 74 ff. Berlin 1913. Yerlag Jullus Springer.

Hierln bedeuten:

9 =  die gefórderte Wassermenge In m3/sek, 

k =  den Durchlassigkeitsbeiwert des Untergrundes nach Darcy 

in m/sek,

H =  den lotrechten Hohenunterschied zwischen dem freien 

Spiegel des unentspannten Grundwassers und der Ober

flache des undurchiassigen Grundwassertragers, 

z =  den Wasserstand in dem jeweils betrachteten Mefibrunnen, 

gemessen von der Oberflache des undurchiassigen Grund

wassertragers aus, 

m =  die Machtigkeit der grundwasserfiihrenden Schicht,

R  =  die Reichweite der Entspannung,

n =  die Anzahl der an die Anlage angeschlossenen Entnahme-

brunnen,

xv x2 . . .  xn — die waagerechten Abstande der einzelnen Entnahme- 

brunnen von dem jeweils betrachteten Mefibrunnen.

Die Gl. 1 lafit sich auch schreiben:

2 jr m k s 

^ in R  — in a ’

wenn man berucksichtigt, dafi H — z glcich der Entspannung oder Ab

senkung s in dem betrachteten Mefibrunnen ist, und wenn man der ein-

facheren Schreibweise wegen —  • ln xv x2 . .  . xn =  ln a setzt.

In den Formeln 1 bzw. 2 sind fiir die Auswertung durch die Beob

achtungen und durch die raumliche Anordnung der Anlage samtliche 

Grófien bekannt bis auf den Durchlassigkeitsbeiwert k und bis auf die 

Reichweite R , die aus den Beobachtungsergebnissen durch Rechnung zu 

ermitteln sind. Hierbei ist zu beachten, dafi der Durchlassigkeltswert k 

unabhangig von der Zeit ist, zu der die Messung stattfand, wahrend die 

Reichweite der Entspannung sich in den ersten Abschnitten der Ent

spannung zeitlich sehr stark und in den spateren Zeitabschnitten der

Entspannung auch noch in gewissen Grenzen zeitlich verandern kann. 

Fiir jede Beobachtung in jedem Mefibrunnen lafit sich eine Zahlengleichung 

von der Form der Gl. 2 aufstellen, in der k und R  noch unbekannt sind. 

Da Beobachtungen aus einer grofien Anzahl Mefibrunnen zur Verfugung 

standen, stand auch eine grofie Anzahl von Zahlengleichungen fiir k und R 

zur Verfiigung, so dafi beide GróBen bestimmt werden konnten. Da, wie 

oben dargelegt wurde, R  eine Funktion der Zeit ist, war nur zu beachten, 

dafi die Beobachtungen, die den aufzustellenden Zahlengleichungen zu

grunde liegen, zu gleicher Zeit stattgefunden hatten. Da die Beobach

tungen nicht nur einmal angeslellt, sondern durch einen gewissen Zeit

raum hindurch des ófteren wiederholt wurden, liefien sich die oben- 

erwahnten Zahlengleichungen gruppenwelsc auch fiir verschiedcne Zeit- 

punkte aufstellen. Es liefi sich dann aus jeder dieser Gruppen, die 

getrennt behandelt werden miissen, k und R  ermitteln, wobei man im 

Idealfalle fiir k stets denselben Wert erhalten hatte, wahrend die Zahlen- 

werte, die man fiir R  aus den verschledenen Gruppen erhiclt, die zeit- 

liche Entwicklung der Reichweite angeben mufiten.

Fiir die weitere Formelentwlcklung wird angenommen, dafi r MeB

brunnen vorhanden sind, in denen zu dem gewahlten Zeitpunkte der 

Beobachtung die Entspannungen bzw. Absenkungen 5,, S2 . . .  Sr gemessen 

sind. Es soli nun dic Entspannungskurve gesucht werden, die einmal 

dem Gesetze

----
Abb. 4.

2 n  m k s

^  q ln R  —  In a

gehorcht, und weiterhin fiir die Mefipunkte die Entspannungen s1, s2 . .  . sr 

rechnerisch so ergibt, dafi der Ausdruck

(3) F = i ( 5 - s ) -
l

ein Minimum wird (s. Abb. 4). Soli diese Kurve bekannt sein, so heifit 

dies, dafi fiir sie k und R  bekannt sein miissen. Diese Werte k und R 

sind dann geeignete Mittelwerte aus den Beobachtungen der in Betracht 
gezogenen Mefibrunnen.
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Setzt man in Gl. 3 den

s —

aus Gl. 2 gefundenen Wert 

,, ^ , (In R  —  ln a)
2 7T m k v '

ein, so erhiłlt man

(4) - „ , (In /? — ln a) ■
2 7i m k ' '

Hierin sind alle Werte bekannt, bis auf die beiden voneinander unabhangigen 

Variablen R  und k, die sich gemafi der Bedingung, daB F  ein Minimum 

werden soli, nach den bekannten Gesetzen der Maxima- und Minima- 
berechnung ermitteln lassen.

Es ergibt sich:

<1

(5)

(i In a ) '- , 2 (In a f

2 rt m H5 In a i ’ In a
r

- 2 '5 .
1 1 I

r r
1' ln a -TSln a 
l l

■r -TSln a 
i

Brunnengruppe von Fali zu Fali aus den Bohrergebnissen der mittlere 

Wert fiir rn geschatzt werden. Die Festsetzung von m ist naturgemaB 

Zufailigkeiten unterworfen. Da die Ermittlung von R  vollkommen un- 

abhangig von m, k dagegen umgekehrt proportional dem Wert m ist, 

so empfiehlt es sich, k und m zu der gemeinsamen Unbekannten e zu- 

sammenzufassen und diesen Wert spaterhin fiir die Berechnung der 

Hauptanlage statt der Einzelwerte m und k cinzufiihren. Hierdurch 

werden die Zufailigkeiten und Unstlmmigkeiten bei der Bestinimung 

von m ausgeschaltet.

Von den zahlreichen zur Verfiigung stehenden, zeitllch aufeinander- 

folgenden Beobachtungen wurden auf Grund eines graphischen Vergleichs, 

wobei dic Entspannungen in den einzelnen MeBbrunnen ais Funktion 

der Zeit aufgetragen wurden, folgende ausgewahlt, die die geringsten 

Stórungen aufweisen:

-i'S2:(ln a f —

(6) \n R  =  lr ...........

2  S 2  ln a - 
l i

k und R  stellen, wie bereits oben bemerkt, die gesuchten Mittelwerte 

dar, wahrend auf der rechten Seite der Gl. 5 u. 6 nur bekannte Grofien 

stehen. Die Gleichungen gelten fiir beliebige Werte r, mit Ausnahme 

von r = l ,  d. h. es kónnen die Mittelwerke k und R  aus Beobachtungen 

in beliebig viclen MeBbrunnen gebildet werden, wobei es auch nicht 

erforderlich ist, daB die MeBbrunnen auf einer Geraden liegen. Fur/-=1 

nehmen die rechten Seiten der Gleichungen sinngemaB den unbestimmten

Wert ^ an, da aus den Beobachtungen eines einzelnen MeBbrunnens sich

belde Werte, k und R, nicht ermitteln lassen.

Die Formeln 5 und 6 wurden nunmehr fiir die Auswertung der 

MeBergebnisse zugrunde gelegt. Um geeignete Zeitpunkte fiir die Aus

wertung auszuwahlen, an denen die Entspannung móglichst stórungsfrei 

verlief, wurden die Entspannungen in den einzelnen MeBbrunnen ais 

Funktion der Zeit aufgetragen. Danach wurden in der Hauptsache dann 

folgende Zeitpunkte ausgewahlt:

Fiir den Betrieb im Binnenhaupt allein wurden die Messungen 

vom 29. September 6 Uhr und vom 24. September 16 Uhr untersucht. 

Fiir die Uniersuchung der Entspannung, die durch den alleinigen Betrieb 

im AuBenhaupt bewirkt wurde, wurde die Beobachtung vom 21. Ok- 

tober 17 Uhr gewahlt. Fiir die Entspannung wahrend des Betriebes der 

Gesamtanlage wurde die Messung vom 11. Oktober 17 Uhr naher unter

sucht. Da der ft-Wert und insbesondere aber die Reichweite nach den 

verschiedenen Richtungen von der Entnahmestelle aus gerechnet ver- 

schiedene Werte annehmen kónnen, wurden jeweils die MeBbrunnen, 

die von der jeweiligen Entnahmestelle aus nach einer Richtung hin lagen, 

einer gesonderten Betrachtung unterzogen.

Wichtig fiir jede Auswertung ist die Ermittlung des unabgesenkten 

bzw. unentspannten Grundwasserspiegels. Im vorliegenden Falle wurden 

hierzu vor Beginn der Absenkung in verschiedenen MeBbrunnen Beob

achtungen vorgenommen. Beriicksichtigt wurden hiervon die Messungen 

in den Brunnen 1 und 2, die in der Zeit vom 27. Juli bis 3. August vor- 
genommen worden sind, da spaterhin durch das Niederbringen von 

Brunnen, durch welche artesisches Wasser iiberfloB, eine Stórung der 

Druckverhaltnisse eingetreten ist.

Es ergab sich der mittlere Wasserstand des Grundwassers: 

wahrend der Fiut zu . . . + 2,88 m

„ Ebbe „ . . . + 2,68 ,

beim Mittelwasser . . . . + 2,76 , ,

wobei die Fiut- und Ebbewasserstande des Grundwassers zeitlich nicht 

mit dem Auftreten von Fiut und Ebbe in der Weser zusammenfielen. 

Die grófiten Unterschlede in dem unentspannten Grundwasser betragen 

demgemafi 0,20 m.

Wahrend der Entspannung selbst ist der unentspannte Wasserspiegel 

unbekannt, er kann jeweils nur geschatzt werden, ausgehend von den 

Weserwasserstanden. Nach vorstehendem bleiben die Schatzungen inner

halb eines Fehlers von 0,20 m. Es iaBt sich an Hand von Gl. 2

n  _ 2 n m k s

in R — In a

zeigen, dafi Fehler im Mafie der Absenkung absolut gemessen prozentual 

in gleicher Hóhe auf den £-Wert iibergehen. Da die Absenkung in den 

MeBbrunnen im allgemeinen nicht unter 5,00 m betragen hat, so kann 

ein Schatzungsfehler von 0,20 m bei der Bestimmung des &-Wertes nur 

einen Fehler von 4 %  hervorrufen.

Hinsichtlich der Machtigkeit m der artesischen Schicht ist zu be- 

merken, dafi die Formeln 2 und ebenso 5 und 6 voraussetzen, dafi m iiber 

das gesamte artesische Feld hinweg konstant bleibt, was praktisch nicht 

der Fali ist. Es mufi deshalb fiir die Untersuchungen jeder einzelnen

Betriebsweise
Zeitpunkt der 

geringsten Stórungen

Binnenhaupt, allein in B e trieb .................... 29. 9. 6 Uhr
24. 9. 16 .

Aufienhaupt, allein in B e tr ie b .................... 21.10. 17 „

Gesamtanlage (beide Haupter in Betrieb) . 11.10. 17 „

Die Auswertung fur jeden der drei Betriebsfalle ging jeweils von der 

Auswahl der gemeinsam zu beobachtenden Brunnengruppen und Er

mittlung der mittleren Machtigkeit m der artesischen Schicht jeder Brunnen

gruppe aus. Sodann wurden fiir jede Gruppe die Werte k und R  mit 

Hilfe der Gl. 5 u. 6 ermittelt und der Wert m • k aus der Multiplikation 

des gefundenen Wertes k mit der mittleren Machtigkeit m gebildet.

A lle in b e tr ie b  im B innenhaup t.

Brunnengruppen und mittlere Machtigkeit m.

Brunnengruppe
Zugehórige
MeBbrunnen

Mittlere 
Machtigkeit m

Nord (aufierhalb der Spundwand) 1, 2, XI, 3, 4, 5 5,67

Sud ( ) 7, 8, 9, II, 10, 11, 12 7,83

West ( ) 13, 14, 15, X, 16, 17, 
18, 19

6,07

Ost ( ) 25, 26, VIII, 27 6,01

Brunnengruppe innerhalb 
Spundwand.

der A, B, C, D, 20, I, 6, 
21, 22, 23, IX, 24

5,66

Die Ermittlung von k, R  bzw. m • k wird an dem nachfolgenden 

Beispiel der Gruppe Nord fiir den Zeitpunkt des 29. September 6 Uhr 

gezeigt. Fiir die Ermittlung der Absenkung 5 wurde hier wic auch 

weiterhin der mittlere Wasserstand mit der Ordinate -)- 2,76 zugrunde 

gelegt.

A lle in b e tr ie b  im B in n e n h au p t, G ruppe  Nord.

Mefi-
brunnen

i
Wasser
stand

S a ln a (ln a f 5  ln a

1 ! — 2,88 5,64 168,30 5,13 26,32 28,95
2 I — 3,91 6,67 105,40 4,66 21,72 31,07

XI ! — 4,30 7,06 73,30 4,29 18,40 30,25
3 -5,01 7,77 58,80 4,07 16,56 31,60
4 —  5,57 8,33 41,80 3,73 13,91 31,10
5 —  6,65 9,41 19,50 2,97 8,82 27,92

44,88 24,85 105,73 180,89
=  i- s =  i ’ln a =  i'(ln  a f =  i '  S In a

Weiterhin ist: m =  5,67; die Anzahl der Brunnen n === 6, die sekund- 
liche Fórdermenge Q =  0,022 m3/sek.

Nach Gl. 5 u. 6 erhalt man nunmehr:

44,88-105,73 —  24,85 • 180,89 250,08

. 44,88 • 24,85—  6 • 180,89 “  29,93
R  =  4200 m.

ln R ■■ - 8,35

Weiterhin wird: 

k =

und

0,022 24,852 — 6-105,73

2-5,67.3,14 — 29,93

m ■ k =  5,67 ■ 0,000 348 =  0,001 97.

=  0,000 348 m/sek

Die Gruppe Siid wurde fiir die Auswertung ausgeschlossen, da durch 

gleichzeitig stattgefundene Bohrungen im AuBenhaupt und die hiermit 

verbundene Wasserentnahtne eine Beeinflussung der Siidgruppe eingetreten 

zu sein schelnt. Die Gruppe West wurde ausgeschlossen, da hier, an-
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schcinend durch unmittelbaren Zuflufi vonder\Veser her, dieEntspannungs- 

kurve unregelmafiig verlief. Die Brunnen innerhalb der alten Holzspund- 

wand aus der Vorkriegszeit wurden ais gesonderte Gruppe behandelt, da 

durch die Einschniirung, die durch die Spundwand im artesischen Stock- 

werk bewirkt wird, die Entspannungskurve an der Spundwand nicht stetig 

yerlauft. Ohne diese getrcnnte Behandlung ware das Ergebnis der Reich

weite fur dic aufierhalb der Spundwand gelegenen Brunnen stark beein- 

flufit worden. Die Ermiltlung wurde fiir den Zeitpunkt des 24. September

16 Uhr noch . einmal in gleicher Weise durchgefiihrt. Zu diesem Zeit- 

punkfe war die Entspannung noch nicht so weit fortgeschritten, wie am 

29. September, desgleichen war die gefOrderte Wassermenge etwas 

geringer. Die Gruppen Siid und West wurden wiederum ausgeschlossen. 

Die Ergebnisse finden sich in der Zusammcnstellung aller Auswertungs- 

daten.

Fiir die Auswertung wurde der unentspannte Spiegel wieder auf 

Ord. + 2,76 angenommen. Fiir die Gruppe Nord gilt das gleiche wie 

fiir die Gruppe Siid des Binnenhauptes und die Gruppe Nord wurde

A lle in b e tr ie b  im A u fienhaup t. 

Brunnengruppen und mittlere Machtigkeit m.

Brunncngruppe Zugehórige Mefibrunnen
Mittlere 

Machtigkeit m

W e s t .............................. 37, 38, III, 39, 12, 41, 42, 43 6,36
O s t .............................. 44, 45, VI, 46, 47, 40 3,20

32, 31, 30, VII, 29, 28, 26 4,84
33, 34, V, 35, 36 4,88

Die Wassermenge betragt hier Q —  0,027 m3/sek, die Brunnenzahl n — 4.

deshalb bei der Auswertung nicht beriicksichtigt. Ebenso wurde hin

sichtlich der Gruppe West vcrfahren, die ebenso wie die Gruppe West 

des Binnenhauptes von der Weser beeinflufit wurde. Die ermittelten 

Werte k, R  und m ■ k finden sich in der Zusammcnstellung aller Aus- 

wertungsdaten. (Schlufi folgt.)

Berechnung, bauliche Durchbildung und Ausfiihrung geschweifiter Eisenbahnbrucken.')
Von !0r.=3ng. Kommerell, Direktor bei der Reichsbahn im Reichsbahn-Zentralamt.

(Yortrag gehalten am 20. Mai 1930 in Wittenberge vor den Briickendezcrncnten der Reichsbahndirektionen.)

I. Allgemeines.

1. Ein Blick in die technischen Zeitschriften der ganzen Weit zeigt, 
welch reges Interesse fiir das SchweiBen von Stahlbauten besteht. Wohl 
sind bei uns .Richtlinien fiir die Ausfiihrung geschweiBter Stahlbauten 
im H o c h b a u "2) herausgekommcn. Entsprechende Richtlinien fur 
B ruckenbau fehlen bel uns noch. Wahrend nun in Amerika das 
SchweiBen im Bruckenbau schon ziemlich weit fortgeschritten ist und auch 
schon ein Entwurf von Richtlinien fiir geschweiBte Brucken im Eng. News- 
Rec. 1929 vom 22. August von G. D. F ish  vert>ffentlicht3) wurde, ist man 
in Europa iiber einzelne Versuchsbriicken noch nicht hinausgekommen. 
Die Veróffentlichungen iiber diese Briicken zeigen, daB die Bercchnungs- 
methoden fiir die Schweifinahte noch nicht einheitlich und ausreichend 
sind, um dem entwerfenden Ingenieur die Mittel in die Hand zu geben, 
die Schweifinahte mit derselben Leichtigkcit zu berechnen wie etwa Niet- 
verbindungen. Es macht den Eindruck, ais ob das Schweiflen noch zu 
sehr handwerksmaBig behandelt wird, und ich sehe meine Hauptaufgabe 
darin, Ihnen zu zeigen, wie man durch theoretlsche Uberlegungen die 
SchweiBnahte ebensogut und mit demselben Sicherheitsgrad berechnen 
kann wie Nietverblndungcn. Es ist selbstverstand!ich, dafi die Berech- 
nungsgrundlagen sich auf dic Erfahrungen und Versuche stiitzen mussen, 
die mit Schweifiverbindungen gemacht worden sind. Es ist klar, dafi man 
die Ergebnisse der noch im Gange befindlichen zahlreichen Versuche dazu 
verwenden mufi, die Berechnungsgrundlagen auf ihre Richtigkeit nach- 
zuprufen, wo ndtig abzuandern und zu erganzen. Sind aber erst einwand- 
frelc Berechnungsgrundlagen aufgestellt, so wird das Schweifien der 
Stahlbauwerke sowohl im Hochbau ais auch im Bruckenbau zur Selbst- 
verstandlichkeit werden und das SchweiBen wird einen Aufschwung 
nehmen, der —  namentlich der wirtschaftlichen Vortelle wegen —  ein 
fast vollstandiges Verdrangen des Nietverfahrens zur Folgę haben kann.

Wir alteren, an das Nieten gewOhnten Ingenleure gehen selbst- 
yerstandlich an das SchweiBen unserer Eisenbahnbrucken mit einem ge- 
wissen Mifitrauen heran, allein cs lafit sich nach den inzwischen gemachten 
Erfahrungen sagen, dafi kein Anlafi yorliegt, den Schweifikonstruktionen 
nicht mit demselben Vertrauen entgegenzutreten wie den Nietkonstruk- 
tionen, wenn

a) die Schweifier gut ausgeblldet und auf ihre Fertigkeit gepriift sind,
b) die Werkstoffe, Gerate und Maschinen fur das Schweifien den 

Vorschriftcn entsprechen,
c) die Schweifiarbeiten standig beaufsichtigt werden und jede einzelne 

Schweifinaht planmafilg untersucht und abgenommen wird.

2. Z unachst empflehlt es sich, Vorschriften fiir das SchweiBen von 
Brucken nur fiir S tah l St 37 aufzustellen. Bel Verwendung von hoch- 
wertigem Baustahl mussen besondere Vorschriften gegeben werden. 
Dementsprechend beziehen sich alle meine Ausfiihrungen nur auf Stahl
bauten aus St 37.

3. Fiir die B e rechnung  der Brucken selbst und ihre b a u lic h e  
D u rc h b ild u n g  gelten die .Berechnungsgrundlagen fiir eiserne Eisen
bahnbrucken' (BE) und die „Grundsatze fiir die bauliche Durchbildung' 
(GE), wahrend fiir die A us fiih rung  die .Technischen Vorschriften fiir 
Stahlbauwerke* maflgebend sind, soweit sie nicht durch Vorschriften, die 
mit dem Schweifien" selbst zusammenhangen, abgeandert oder erganzt 
werden.

4. Beim Schweifien ist Lichtbogenschweifiung mittels Gleichstromes 
unter Verwendung auch nicht ummantelter Schweifidrahte (Elektroden) 
yorausgesetzt.

>) Ein Sonderdruck erscheint demnachst im Verlag von Wilhelm Ernst 
& Sohn, Berlin 1930.

2) Aufgestellt vom FachausschuB fiir Schweifitechnik Im Verein 
deutscher Ingenieure, s. Zeitschrift .Die Elektroschweifiung", Heft 1, 1930. 
Vgl. auch Stahlbau 1930, Heft 9, S. 105.

3) S. SDr.sgng. R. B ernhard  in der .Zeitschrift fiir ElektroschweiSung', 
Heft 2, 1930, u. Bautechn. 1930, S. 117.

II. Schweifinahte und ihre Anordnung.

1. Die beim Schweifien yorkommenden Nahtformen und Ihre Be
zeichnungen gehen aus der Tafel I hervor.

Bei Stahlbauwerken, insbesondere in Werkzeichnungen, empflehlt 
sich zur Deutlichkeit und um jeden Zweifel auszuschlieflen, die auf einer 
Zeichnung yorkommenden Schweifinahte in grófierem Mafistab heraus- 
zuzeichnen und an den yorkommenden Stellen mit S2 . . . auf die 
Zeichnung der Schweifinahte hinzuweisen. Man hat dann auch Gelegen- 
heit, darzustellen, in wieyiel Lagen eine Naht geschwcifit werden soli. 
Bei unterbrochenen Schweifinahten wird es meist zweckmafiig sein, die 
Lange l der Nahtc und ihren lichten Abstand l0 in die Zeichnungen ein- 
zutragen.

2. Man unterscheidct Stumpfschweifiung,
Kehlschweifiung,
Schlitz-(Loch) Schweifiung 

und dementsprechend Stumpfnahte,
Kehlnahte,
Schlitz-(Loch)-Nahte.

Wcitaus die meisten Nahte, die im Bruckenbau yorkommen, sind Kehl
nahte.

3. Maflgebend fiir die Festigkeit ist die kleinste Bruchfiaclie der 
Nahte, also die Dicke a (Kehle) und die Lange / der Schweifinaht. Bei 
der Berechnung von l werden Kraterenden nicht beriicksichtigt. Auch 
die sogenannte Einbrenntiefe und der Schweiflwulst bleiben aufier 
Betracht.

4. D ie  S tu m p fn ah te  werden nach Form, Kehle (a) und Lange /

(«)

bezeichnet, z. B.: V Naht
oUU

w

Fiir die Berechnung der K eh ln ah te  ist die Hdhe a (Kehle) des gleich- 
schenkligen, in der Regel rechtwinkligen Dreiecks mafigebend, das sich 
in den Nahtąuerschnitt einzeichnen lafit.

(«)

Bezeichnung: Kehlnaht

wS ch litzn ah te  haben rechteckigen Querschnitt. Im Grundrifl konnen sie 
rechteckige, langlochahnliche und kreisrunde Form haben. Dic Abrundung 
der Ecken ist tur dic Spannungsverteilung gunstig. Die Schweifie der 
Schlitznahte yerbindet die Schweififlache des einen Gliedes mit den Loch- 
wandungen des anderen Gliedes und fiillt den Schlitz yollstandig aus.

(t) (a)

Beispiel: Langlochnaht -Q
oU

w

5. Schon bei der Entwurfsbearbeitung mufi man sich ubcrlegen, ob 
die Nahte auch bequem ausgefiihrt werden kdnnen. Dabei ist es ein 
grofier Unterschied, ob die Naht in der Werkstatt oder auf der Baustelle 
geschweifit werden soli. Wenn irgend mOglich, ist in der Werkstatt zu 
schweifien, weil die Arbeit sorgfaitiger ausgefiihrt und iiberwacht werden 
kann. Z. B. kann die sogenannte Óberkopfschweifiung gut nur von be
sonders geiibten Schweifiern ausgefiihrt werden. Man wird also Uber- 
kopfschweiflung auf der Baustelle nur im Notfall yorsehen. Die Kehl
nahte zur Verbindung der oberen Gurtung eines Blechtragcrs mit dem 
Stegblech erfordern kein Uberkopfschweifien, wenn der Trager in der 
.Werkstatt geschweifit wird (Umdrehen mOglich). Es empfiehlt sich, Nahte, 
dereń Giite bei der Ausfiihrung zweifelhaft sein kann, in der Festigkeits- 
berechnung aufier Betracht zu lassen.

Bei langen Nahten besteht die Gefahr der Schrumpfung, dereń Folgen 
Verwerfungen der Bauteile sind. Durch Anordnung von unterbrochenen 
Nahten kOnnen oft Erleichtcrungen fiir die Ausfiihrung geschaffen werden.
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A r t ó innb i/d in  Anw endung fijr  
Ansichtbezw Aufsicht i Q uerschnift

S t u m p f n a  t i t e

Einfache Stumpfnaht
'lz~Schwei/]wu/st

< * .-V 5 ° 6 is Ó 0 “
ć—15 bis i+5 mm

/

Doppet-Stumpfnaht

S tr ic h n a h t

Y - N a h t

60’bis90° 60°bis90'

(5 bis V5tnm -

\ /

,$0 bu 901

X -Naht
15 bis ^5 mm

\ /
/\

Bezeichnung Nach Nahtd/cke e ■

1/-Nahf 12<3> unc/ Lange /  z 8
300</>

ŁV !2_
300

Werc/en c/ie SchweiBwutste zwecks Uberdeckung m it Win Het* oderF/acheisen abge- 
arbeitet, so erhalten c/ie Sinnbitder jta tt Kreisbogen gerade Striche

K e h / n a h t e

•w 6  <- F la n sch/otte Kehtnaht 
cturchtaufend y Ż ^ /Z /Ż /A  V 7 7 M ^ /̂ {

oder J L

L eichte Keh/naht Diese Nahtesind im Briickenbau nicht zugetassen

Sr /o -Lkoi/e Kehtnaht 
unterbrochen -- i i  --

- (o -
dfb-

fcc

=0=

Bezeichnung ■■ Die ffeh/naftfe werden nachderKehieó und der Lan
ge l  derNahrbezeichnet. Beispief: Kehinaht 
Bei unterbrochenen fteh/nahten isf da t Maf) ' :'c/erUn- 
ferbrechunp in der Zeichnung anzucjeoen

: «  :

S c h / i t z n a h t e

T~-Lang/och -  Y777t. 
Schtitz eckig S

i ć ± 3 f

"  atjgerunotet 

Runc/toch

j<3

04 O
: (— >

+ +
[*£££m

Bezeichnung :OieSchiifznahfe werden nach derNahtdicke ft der 
Nah/breite 3  und der Nah/iange l  beze/chnef

D . . , Schiitz ecKig j W-!Z (LM.)
o e ts p ie i  • - abgerundet SO j_________________ Runc/ioch____ I —j—)________

Tafel 1.

w

Am leichtesten sind Kehlnahte 
auszufuhren. Die sorgfaitige Her
stellung wird schwieriger, wenn 
die zu verblndenden Schweififiachen 
nicht senkrecht aufeinander stehen, 
weil durch den spitzen Winkel der 
Lichtbogen sich unter Umstanden 
stark abkiihlt.

Stumpfnahte erfordcrn ziemlich 
viel Schweiflgut und bei grófierer 
Dicke der zu verbindenden Teile 
Schweiflen in mehreren Lagen.

Schlitznahte, die bei guter Aus
fiihrung ausgezeichnet sein konnen, 
sind schwer zu uberwachen, da man 
der fertigen Schweifie nicht ansehen 
kann, ob nicht lediglich das Loch 
mit Schweifigut ausgefiillt ist und 
im unteren Blech ein Einbrennen 
uberhaupt nicht stattgefunden hat.
Dic Schlitze sollen mOglichst glelch- 
laufend zur Faserrichtung der zu 
verbindenden Bleche angeordnet 
werden.

6. Aus den Zeichnungen mufi 
ersichtlich sein, wenn es sich um 
Baustellenschweifiungen und Ober- 
kopfschweifiung handelt.

7. Bei dem Entwurf ist es 
falsch, die bei Nietvcrbindungen 
ublichen Bauweisen schematisch 
nachzuahmen, vlelmehr mussen sich 
beim SchweiBen die Bauweisen aus 
der Eigenart der SchweiBungen 
heraus entwlckeln. Oft konnen mit 
Leichtigkeit beim SchweiBen Ver- 
bindungen ausgefiihrt werden, die 
beim Nieten zu groBen Schwierig
keiten fiihren wurden (z. B. Ver- 
bindung von Rohrquerschnitten).
Wahrend bei Nletverbindungen das 
Winkeleisen das wichtlgste Verbin- 
dungselement ist, spielen beim 
SchweiBen Bleche und Flacheisen 
die Hauptrolle (s. Abschnitt VI).

III. Berechnung der Schweifi
nahte.

1. Es empfiehlt sich, nament
lich fiir den Anfang, alles —  selbst 
die einfachsten Sachen —  rechne- 
risch zu verfolgen, weil sich durch 
die Berechnung das statische Gefiihl 
starkt und Bauweisen vermieden 
werden, die fiir SchweiBen un- 
zweckmaBig sind. Oft wird auch 
die Berechnung allein ergeben, ob 
es mOglich ist, an SchweiBnaht zu 
sparen (unterbrochene Schweifi- 
nahte).

2. Die Querschnitte der ge- 
schweiBten Briickenteile werden 
wie bei den genieteten Bauweisen 
nach der B E berechnet. Es bleibt 
also nur noch ubrig, die SchweiB- 
nahte selbst zu berechnen. Die 
Bicgemom ente, Querkrafte und Stab
krafte, herriihrend von der Verkehrslast, sind mit den S toBziffern  <p 
nach der B E zu multiplizieren.

3. Um den E rm iid ung se rsche inungen  durch wiederholte Be
lastung und Entlastung bei den Schweifiverblndungen Rechnung zu tragen, 
sollen unter Anlehnung an die amerikanischen Versuche und Berechnungs- 
methoden die fur die SchweiBnahte mafigebenden Bicgemomente, 
Querkr3fte und Stabkrafte nach folgenden Formeln vergr(jfiert werden, 
wobei max M  . . ., max Q . . . die absolut grOfiten, min M  . . min Q . . . 
die absolut kleinsten Werte bedeuten:

(1) M  —  max M  + '/a (max M  — min ^0
(2) Q  =  max C? + Vś (max Q  — min O)
(3) S =  max 5  -f V2 (max S — min 5).

Dabei sind positive Momentc, Querkr3fte und Stabkrafte mit + , negative
mit —  in die Rechnung einzufiihren.

Ist also z. B.

min 2 - K i m }  d' bleibt das Biegcmoment stets gleich, so 

wird M =  100+ '/2 (100—  100)= 100 tm.

Ist max M  =  + 100 tm
min M =  0 tm, so wird

M  =  100 + %  (100 —  0) =  150 tm.

Ist max M  =  +  100 tm
min M — — 100 tm, so wird

M =  100 +  7, (100 +  100) =  200 tm.

Im ungiinstigsten Fali, bei wechselnder Belastung mit rechnerisch gleichen 
Grenzwerten, sind also Biegemomente, Querkr3fte und Stabkrafte doppelt 
so hoch bei der Berechnung der Schweifinahte zu berucksichtigen wie 
bei sich stets gleichbleibender Belastung. (Diese Art der Berechnung 
der Schweifinahte ist also unabhangig von der Art der Berechnung der 
Querschnitte der zu verwendenden Teile nach der B E.)

4. Die von den so errcchneten aufieren Kraften herriihrenden Biege
momente, Verdrehungsmomentc und Querkraftc, die auf die SchweiB
nahte wirken, werden nach den bekannten Gesetzen der Statlk berechnet, 
wobei dic Hauptsache ist, zu uberlegen, wic dic aufieren Krafte auf die 
Schweifinahte und von diesen wieder auf die Bauteile ubertragen werden. 
Die Schweifinahte selbst sind also ais konstruktive Bauteile zu betrachten, 
die den bekannten Gesetzen der Statik folgen. Versuche haben ergeben, 
dafi man den Elastizitatsmodul von Schweifinahten bei Zug, Druck oder 
Biegung zu F. —  2 000 000 kg/cm2 annehmen kann. Bei Scherspannung 
ist er wesentlich nledriger. (Etwa E  — 1 500 000 kg/cm2.)

5. Da die Schweifinahte empfindlich gegen unsymmetrischen Last- 
angriff sind, so mussen exzentrische Anschlflsse, Biegemomente und Dreh- 
momente moglichst vermieden, jedenfalls aber rechnerisch verfolgt werden.
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IV. Zulassige Beanspruchung der Schweifinahte.

1. Auf Grund von Versuchen ist festgestellt, dafi unter Zugrunde- 
legung dcsselben Sicherheitsgrads wie bei genieteten Bauweisen bei 
Schweifinahten zugelassen werden kann:

a) bei Zug und Druck (Randspannung bei Biegung)

b) bel Scherspannungen rzul Schw "

= 0 ,8 ^ .

: 0<5 :
wo die zulassige Beanspruchung fur St 37 nach der B E ist. Bel diesen 

Werten sind schon etwaige Schwindspannungen der Schweifinahte 
berucksichtlgt.

Hiernach ergibt sich die zulassige Beanspruchung ohne Zusatzkrafte zu: 
schw =  0.8-1400 =1120  kg/cm2 

^u, schw =  0,5. 1400= 700 .
Bei Beriicksichtigung der Zusatzkrafte:

"zut schw =  0,8-1600 =  1280 kg/cm2 

T.utsd,w =  °>5 -1600=  800 -
Bei Windverbanden ergibt sich:

< W „w  =  0.8 -1000 =  800 kg/cm2 

r zui schw =  0.5 • 1000 =  500 .

Im folgenden soli nun an der Hand von Beispielen 
Naherungsverfahren beschrieben werden, wie es zur Berechnung 
der Schweifinahte verwendet werden kann.

Setzt man beide Spannungen zusammen und rechnet b e i Kehl- 
nah ten  g ru n d s a tz llc h  be ide  S pannungen  ais S che rsp annung en , 
so wird die grófitc Scherspannung in den Kehlnahten (ungiinstig gerechnet)

max rSclra. =  ]/6422 + 2062 =  674 kg/cm2.

Ohne Zusatzkrafte ist bei St37 

_  1 
r zul Schw 2

Ware aber die tatsachlich grófite Spannung bei Berechnung des Schienen- 
tragers nur 1350 kg/cm2 gewesen, 
stark auszufuhren —

1

1400 =  700 kg/cm2.

so ware —  um den AnschluB ebenso

zul Schw =  n • 1350 =  675 kg/cm2.

Wenn auch hiernach der AnschluB geniigen wurde, so wird man doch 
der Bauweise mit durchschieflender Platte den Vorzug geben (s. folgendes 
Beispiel), zumal alle Schweifinahte 
(Uberkopfschweificn).

auf der Baustelle herzustellen waren

ein

^85 9-65'
b 270/2

y r- 7
IP30

!5

K

V. Beispiele zur Berechnung von Schweifinahten.

1. B e isp ie l: A nsch lu fi e ines F ahrbahntrflgers  IP 3 0  
an e inen  Q uertrage r ohne durchsch ie ficnde  
P la tte .

Es sei errechnet: 
max M  —  8,0 tm (unter Beriicksichtigung der Stofiziffer) 
min M  —  2,4 .
max A =  24,0 t (unter Beriicksichtigung der Stofiziffer) 
min A —  4,0 t, 

daraus das durch die Schweifinahte 
anzuschliefiende Blegemomcnt

M  =  8,0 + 2 (8,0 —  2,4) =  10,8 tm 

und die Querkraft

A =  24 + i  (24,0 — 4,0) =  34 t
2 (Abb. 1).

Die Schweifinahte erhalten Rand-, 
spannungen in waagerechter Richtung, 
herriihrend vom Biegemoment AJ, 
und gleichmafiig iiber die Anschlufi- 
nahte vertellte Scherspannungen in senkrcchter Richtung, herriihrend vom 
Auflagerdruck A.

Die waagerechten Spannungen wlrken sich in den Fugen A C  ais 
Zug- oder Druckspannungen, in den Fugen A B  ais Scherspannungen aus. 
Der gefahrliche Querschnitt in der Kehlnaht ist A D  (Abb. 2).

u ------------- 3 0 0
t.----------2 7 0 ■ — I

. Kei! 120 20

d

1

P ^

1
1

d
~  120-> 
..<4=v

P

•---245-

Abb. 3.

2. B e isp ie l F ah rb ahn ian g s trag e rs  m it

10 + „ (10 —  2,4) =  13,8 tm

A nsch lu fi eines 
durchsch ie fiender P latte .

Der AnschluB hat cin Biegemoment 

max M  =  + 10 tm ( , ,  

min M  —  + 2,4 tm J ‘ 

und einen Auflagerdruck

m ax /4=  + 24,0 t\ 1

min A =  +  4,0 t ) A =  2 4 + 2  

aufzunehmen. Es kann angenommen werden, dafi das Biegemoment von 
der durchschiefienden Platte allein aufgenommen wird. Auch die Platte 
selbst soli fiir M  =  13,8 tm berechnet werden. Der Querschnitt der Platte 
ist ^ = 2 7 - 1 ,2  =  32,4 cm2 (Abb. 3).

Die Kraft Z, welche die Platte zu iibertragen hat, ergibt sich aus
dem Moment um Punkt B zu

M  1 380 000 . _ 1An|
: 45 100 kg.

: 24 + - (24 — 4) =  34t

Z  =
30,6 30,6

Die Spannung in der Platte wird <tl ■■
45100

32,4

Die Kehlnahtdicke a ist bei 6 =  1,2 cm a =
1,2

]/2

1390 kg/cm2. 

=  0,85 cm.

Bei 24,5 cm Lange der iiberschlefienden Platte wird die Lange der ab- 
zuscherenden Kehlnahte

S l =  2 • 24,5 + 27 =  76 cm

und die abzuscherende Flachę

FSchw =  76 • 0,85 =  64,6 cm2.

Die Scherspannung in den Kehlnahten wird

45 100 ono i ' *>
=  698 kg/cm2.

Man rechnet etwas ungiinstig, wenn man sich die mafigebenden Quer- 
schnitte A D  in die Ebene.4C umgeklappt denkt und aus der so ent- 
standenen Flachę (schraffiert) die Spannungen berechnet.

Bei b =  1,5 cm ist a =  • ss 1,1 cm
y  2

, 6 = 1 ,2  , „ a =  - jl-  «  0,8 cm
V 2

.32,2 —  27,2-23,8^ ■ = 3 0 -

W,

12 
27148

(30 • 32,23— 27,2-23,8^-

= 165 cm2

25760=27148 cm1

1
Zulasslg-j 

Kraterenden noch

64,6

1400
= 700 kg/cm2. Da die

Wir denken

JCSehw 16,1

080000 

1686 

34000 

165 —

1686 cm3

=  642 kg/cm2 

206 kg/cm2.

und die Scherspannung .Schw 

1

aufierhalb der Plattenecken 
Platz flnden, braucht die Platte nicht grófier zu 
werden.

Der Auflagerdruck A — 34 t wird durch 
die nebenstehend schraffierten Kehlnahte auf
genommen, wobei die Auflagerung auf dem 
Keilfutter, das mehr fiir die Aufstellung not
wendig wird, unberiicksichtigt bleiben kann. 

uns wieder die Kehle a umgeklappt, dann ist (Abb. 4) 

„ =  2 • 0,7 • 25,3 + 0,7 (30 — 1,2) =  55,6 cm2 

34000 n i  . / 2Te....  =  — -̂TT- =  611 kg/cm2,
55,6

Diese Bercchnungsart diirfte angangig sein, wenn man voraussetzt, 
daB der Querschnitt des angeschlossenen IP30-Tragers auch nach der 
Biegung in der Anschlufiflache eben bleibt und daB die SchweiBnahte 
die Drehung mitmachen miissen.

zulassig riul =  ‘ tfzul =  ^ ■ 1400 =  700 kg/cm2.

Bel Nietung wird die durchschiefiende Platte langer (5 Paar Niete ■i 

! - — 5- 8,05 + 4,6 =  44,85 cm gegen 24,5 cm bei Schweifiung.

23)

3. B e isp ie l: Es ist schon die Anregung gegeben worden, die Briicken- 
schwellen durch ein elnfaches, angeschweiBtes Flacheisen 150-10 auf den 
Langstragern zu befestigen (Abb. 5).
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Die Berechnung ergibt:

Grofiter Achsdruck beim Lastenzug N : 25 t- 

Bei 0,62 m Schwellenabstand und 1,60 m 
Achsabstand kommt auf eine Befestigung 

_ J _  25 0,62

max 7 ' 2 ' 1,60 + ’

Bel eingl. Briicke Bnlln = — 0,69 t.

Dic Schweifie ist zu berechnen fiir

B =  0,69 + j  (0,69 + 0,69)

/so/afy/30

Abb. 5.

1,38 t =  1380 kg.

Denkt man sich das Flacheisen durch die KehlschweiBung eingespannt,
so wiirde beim Flacheisen das auf die Fugę A B entfallcnde Moment 

M  — 1380 • 10 =  13 800 kgcm 

und W =  g • 13- 12 =  2,2 cm3,

rf= “ 2|°° »  6300 kg/cm-,

also wurde schon das Flacheisen viel zu hoch bean- 
sprucht, ganz abgeschen davon, daB die Kehlnaht die 
noch grófiere Blegungsspannung in der Ebene A B erst 
recht nicht aufnehmen konnte. Es wurde namlich 

1
^sc.,w=- ■ 13 • 0,72 ss 1,1 cm3, also (Abb. 6) 

12 600 kg/cm2,

Abb. 6.

S

Abb. 7.

119

■ 2,48

Fiir 1 9  Ist J x =  119 cm4

W  =  —
* 9,0

13 800

a ~  18,2 ~~

Fiir die schraffierten Kehlnahte (c

F =  8 • 8 —  2 • 3,3 • 7,3 =  64 — 48,2

_  64 .4  —  48,2.3,65 80

18,2 cm3

758 kg/cm2.

=  0,7) ist 

== 15,8 cm2

j  =  JL [8 . 83 —  6,6 • 7,33] — 15,8 • 5,062 =
O

\V= =  20,7 cm3
5,06

13 800 „R71 , „
=  20 7 =  kg/cm‘-

1528,6
■ 404,5 =  105 cm4

Dic Scherspannung ist

1380 

r — 15,8
zusammengesetzt

6
_  J 3  800

^Schw J J

wahrend die Schubspannung in der Flachę A B 

1 *380
r =  13 0)7 =  1520 kg/cm2 

wiirde.

Dieses Beispiel zeigt, wie lehrreich es ist, selbst die einfachstcn 
Anordnungen rechnerisch zu verfolgen.

Wir wahlen zur Befestigung ein Eisen 1 9 (Abb. 7).

•X

«

= 87 kg/cm2,

2 + 872 =  673 kg/cm2.

Zulassig fiir Kehlnahte nur die zulassige Spannung auf Abscheren 

^ , = 4 . 1 4 0 0  =  700 kg/cm2.

Natiirllch kann auch der iibllche Schwellenbefestlgungswinkel an- 
gcschweiBt werden, der sinngemafi zu berechnen ware.

4. B e isp ie l: In manchcn Fallen, in denen die grófiten und kleinstcn 
Stabkrafte nicht bekannt sind und wenn nur ein Stab mit einem andern 
Teil verschweiBt werden soli, empfiehlt sich folgender Weg, der an einem 
Beispiel gezeigt werden soli:

Ein Flacheisen 100-10 soli an ein Knotenblech angeschweiBt werden, 
der AnschluB soli der Festigkeit des Flacheisens entsprechcn (Abb. 8.)

Der Querschnitt des Flacheisens ist

F =  10-1 =  10 cm2.

Da dic zulassige Scherspannung der Schweifinahte nur halb so grofi 
ist wie die in der Konstruktion, so folgt, daB die Scherfiache der Kehlnahte 
doppelt so grofi sein mufi wie diejcnige der anzuschllefiendcn Telle, und 
es folgt p  — 9 f

b  Schw —  L 1 •

Die Kehle a bei 1 cm dickcm Blech ist

1 n  7a =  —r=- =  0,7 cm.
12

Waren nur die Kehlnahte 1 und 2 vorhanden, so w3re

Fc. : 2-10-0,7 =  14 cm2,

d. h. die Nahte 1 und 2 reichcn allein nicht aus, und die Lange l der noch 
erforderlichen Scitennahtc ist

21- 0,7 =  2 . 10— 14 =  6

/  6  A Ql — . —  4 j  cm,
1,4

Wegen Beriicksichtigung von Eriniidungserscheinungen vgl. jedoch
Beispiel 7. (Schlufi folgt.)

$ tooio

7ZT-

15,8 =  15,8 =  5‘06 cm

Alle Rechte vorbehalteu. Die Instandsetzung der Klodnitzbrucken bei Laband.
Von Reichsbahnoberrat Roloff in Oppeln.

(Schlufi aus Heft 27.)

Welchen Beanspruchungen wahrend des Ausspritzens der Schleuder- 

putz unterliegt, der cndgiiltig auch noch die abgangige auBere Ziegel- 

verblendung ersetzen soli, zeigt Abb. 11 von der Langseite des Pfeilers 2. 

Ais der Zementschlamm zum Schliefien der inneren feinen Fugen ein- 

geprefit wurde, rifi der Schlcudcrputz netzartig auf und flog die Schale 

eines Ziegelsteines von der aufieren Wand in die Luft. Sowohl diese 

Schale ais auch die im Baukórper verbliebene andere zeigte an ihren 

urspriinglichen gemeinschaftlichen Beriihrungsfiachcn einen deutlichen 

Oberzug von Zementschlamm. Das beweist, wie wirksam das Verfahren 

Ist. Noch ein anderer Beweis fiir seine Gute. Im Pfeiler 3, der, wie 

cingangs erwahnt, einen neuen Kopf aus Beton 1 :8 erhalten hatte, be- 

fand sich ein Bohrloch zwischen diesem und dem alten Fundament- 

mauerwerk. Ais der Zementschlamm in dieses Loch geprefit wurde, 

drangen aus dem Betonkopf nahe der Eisenbctonauflagerbank reine 

Wassertropfcn heraus. Der Zement mufi sich also auf dem Wege dahin 

im Beton 1 : 8 abgelagert haben.

Die zum Aufschleudern des Putzes erforderlichen Maschinen gibt 

Abb. 12 wieder, und zwar die Kompressoren, die zu allen hier geschlldcrten 

Vorg3ngen nóllg sind, und die Schleudermaschlne rechts unter dem 

Schutzdach am Pfeiler. Die Gerate fiir die iibrigen Arbeiten sind in 

Abb. 13 eigens zusammengestellt. Sie sind, von links nach rechts: Der 

Fluatkessel a, der aus einem aufien mit Beton iiberzogenen Holzfafi be

steht, der stehende Elnprefikessel b, der Mischbehalter c, in dem Zement, 

Sand und Wasser miteinander verriihrt werden, der liegende EinpreB- 

kessel d  mit Manometer und Einfiilltrichter. Rechts fiihrt ein Mann in 

gebiickter Stellung den Prefistopfcn ins Mauerwerk. Zum Einpressen von 

Wasserglas wurden auch die Kessel b und d verwendet.

In Tafel 2 sind die Bauleistungen angegeben. Die gcsichcrten Bau

kórper haben 2002 m3 Inhalt und 802 m2 Sichtflachen, die Bohrlócher 

zusammen eine Lange von 1,76 km. Die Unterschiede in der Aufnahme- 

fahigkeit der einzelnen Baukórper iiberraschen. Sie ist am grófiten bei 
Pfeiler 2 mit 8 ,21 Zement und 5,8 m3 Sand und am kleinsten bei 

Pfeiler 6 mit 3,85 t Zement und 2,75 m3 Sand. Die Zahlen verhalten 

sich etwa wie 2 :1 . Die Hohlraume in den einzelnen Teilcn eines 

und desselben Pfeilers weichen zum Teil erheblich voneinander ab. So 

wurden In das Fundament des Pfeilers 5 eingeprefit 500 kg Zement und
0,33 m3 Sand, in sein aufgehendes Mauerwerk dagegen etwa das Zehn- 

fache, namlich 5000 kg Zement und 3,5 m3 Sand. Die entwurfs- 

mafligen Inbalte der beiden Bauteile stehen dabei im Verhaitnis 1 :2. 

Beim Einpressen wurden durchschnittlich auf 1 m3 Sand 1400 kg Zement 

yerwendet.

Das Fluat wurde grundsatzlich in die obersten Reihen der Bohrlócher 

eingeprefit, und zwar unter 3 bis 4 at. Mit den aufgewendeten Mengcn 

glaubte die Firma den KalkmOrtel ausreichend erfafit zu haben.
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Tafel 2.

Des zu sichernden Baukórpe rs
Der Bohrlócher

Eingeprefit wurden
Angeschleudert

wurden

Bezeichnung
Inhalt

m3

Flachę
ni- Zahl - 1

Fluat

kR

Wasserglas

kR

Zement

kR

Sand
m3

Zement

kR

Sand
n.3

Westwiderlager f . Fu'’da.nent
5 aufgehendes Mauerwerk

90,00
245,00 73,00

19
73

47,50
73,00

31.00
150.00

21,00
100,00

600,00 
2 900,00

0,43
2,05 1 800,00 0,91

Pfeiler 1
Fundament 

aufgehendes Mauerwerk
62,00

128,00 80,00
28

122
70,00

122,00
70,00

215,00
47,00

145,00
1 300,00 
4 100,00

0,90
2,90 2 000,00 1,00

. 2
Fundament 

aufgehendes Mauerwerk
63,00

131,00 77,00
32

134
80,00

134,00
135.00
135.00

98.00
98.00

4 600,00 
3 600,00

3,25
2,55 1 900,00 0,96

,, 3
Fundament 

aufgehendes Mauerwerk
63.00
81.00

19.00
76.00

39
94

97,50
94,00

45,00
195,00

30,00
132,00

950,00 
4 150,00

0,65
2,95

450,00 
1 850,00

0,24
0,95

» 4
Fundament 

aufgehendes Mauerwerk
64,00

129,00
29.00
93.00

44
143

110,00
143,00

115.00
281.00

78,00
190,00

1 450,00 
3 550,00

1,00
2,50

700,00 
2 300,00

0,36
1,18

„ 5
Fundament 

aufgehendes Mauerwerk
65,00

133,00
10,00
88,00

48
138

120,00
138,00

102,00
260,00

69,00
175,00

500,00 
5 000,00

0,35
3,55

250,00 
2 200,00

0,13
1,10

. 6
Fundament 

aufgehendes Mauerwerk
66,00

137,00 91,00
28

117
70,00

117,00
80,00

170,00
53.00

114.00
1 050,00
2 800,00

0,75
2,00 2 250,00 1.14

„ 7
Fundament 

aufgehendes Mauerwerk
67,00

140,00 89,00
32

127
80,00

127,00
69,00

202,00
46,00

135,00
900,00 

3 250,00
0,65
2,30 2 200,00 1,12

Ostwiderlager
Fundament 

aufgehendes Mauerwerk
90,00

248,00 77,00
21
85

52,50
85,00

56,00
138,00

37.00
75.00

1 700,00
2 650,00

1,37
1,85 1 900,00 0,96

Zusammen 2002,00 802,00 1324 1760,501| 2449,00 1643,00 45 050,00 32,00 19 800,00 10,05

Abb. 12. Kompressoren und Schleudermaschinen,

etwa 50 bis 75 cm Tiefe, um die Wirkung des Verfahrens zu erkunden 

(Abb. 14). Ein Bohrloch sowie kleine und grofie HohlrSume fanden wir 

einwandfrei von Zement und ZementmOrtel grofier Festigkeit geschlossen, 

alten KalkmOrtel, der unter dem Druck der Pfeilerauflast stand, jedoch

a b c il

a  Fluatkcssel. b Stehcndcr ElnprcBkessel. c Mlschbchaitcr. d  Llcgender ElnprcBkessel.

Abb. 13.

nach wie vor feucht und plastisch. Vom Vertreter der Firma Wolfsholz

wurde dem Verfasser gesagt, es sei unmóglich, Kalkmortel dieser Art

mit Zement zu durchdringen, die Verfestigung der BaukOrper wcrde eben

dadurch herbeigefiihrt, dafi

wirklicheRitzen und Hohl-

rdume rings um den Kalk- -r ■. ~.:y

mOrtel durch Zement und ; ' 1 - _ ,-.v •

Beton geschlossen wer- | 7 « ' •

den, der KalkmOrtel also ■ . •"' •• . .

nicht mehr ausweichen i(-i 

konne.  ̂ ^

Zustand der Pfeiler bei Abb. 14. Pfeiler 4.

den Vorarbelten richtig Probeloch zum Nachweis der Wirkung.

rVuo. i i .  i rener z. L.ćingsciic.

Der Schleuderputz beim Auspressen aufgerissen.

Etwa 3 Wochen nach Auspressen des Pfeilers 4 schlugen wir in seinen 

nOrdlichcn runden Teil an der Grcnze zwischen Fundament und auf- 

gehendem Mauerwerk, wo mit Erzzement gearbeitet war, ein Loch von
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Abb. 18. Klodnitzkanalbriicke. Westwiderlager. Baugrube.

Abb. 1

Klodnitzkanalbriicke mit anschliefiender StraBenunterfiihrung.

konnten. Es ist zu verwundern, dafi trotzdem die dem Widerlager und 

der Treidelmauer gemeinschattliche Grundplatte nicht durchgebrochen war 

und dafi sich am Widerlager iiber dem Rost keinerlei Schaden, auch 

keine Abweichung vom Lot zeigten. Der Wunsch, eine neue Grundplatte 

aus Eisenbeton einzuziehen, muBte aufgegeben werden, weil es nicht 

mehr móglich war, eingleisigen Betrieb einzurichten. Wir hatten ihn 

bereits auch iiber diesem Bauwerk gehabt, ais wir auch hier zu gleicher 

Zeit wie auf der FluBbrucke durchgehende Eisenbetonbanke einzogen. 

Hier war der wirkliche Zustand der Baukórper ebenfalls zu spat erkannt 

worden. Wir entschlossen uns zu dem Verfahren, wie es aus Abb. 17 

zu erkennen ist. Wir bohrten senkrechte Locher b und c und, um das 

Fundament sowie die lose Packung unter dem Bohlenbelag des Schwell- 

rostes zu erfassen, schrage Locher a. Alle LOcher wurden nach oben 

durch eingesetzte Eisenrohre veriangert, bevor der Korper d e fg  auf- 

betoniert wurde. Dieser war notig einmal, um das Bauwerk endgiiltig 

zu verstarken, dann aber auch, um zu verhindern, dafi beim Auspressen 

in nicht allzu festem Verband sitzende Teile des alten Mauerwerks in 

die Luft flogen. In Abb. 18 erkennt man die Baugrube im Schutze der 
eisernen Spundwand, dic abgeschnittenc alte holzerne Spundwand, den

Abb. 15. Klodnitzflufibrucke im neuen Gewande.

erkannt, so ware zu wahlen gewesen zwischen vollstandigcm Ab-

bruch und Neubau, wobei der Betrieb iiber eine eingleisig betriebene

Notbriicke hatte geleitet werden mussen, und einer Sicherung, wic sie 

Wolfsholz ausgefiihrt hat. Die Gewifiheit vor- 

ausgesetzt, dafi das Verfahren nach Wolfsholz 

die Baukorper wieder so verfestigt, dafi sie in 

den nachsten 8 Jahrzehntcn den noch weiter 

wachsenden Betriebslasten geniigen, hatte die 

Entscheidung nicht schwcr fallen kOnnen, denn 

eine Notbriicke ist teuer. Ob cs sich nicht

empfiehlt, einmal abseits vom Eisenbahn-

betrieb einen alten Pfeiler mit Hohlraumen in 

der beschriebenen Art zu behandeln und Festig- 

keitsversuche mit ihm vorzunehmen? Vielleicht

BohrIOcher: a Abstand 0,50 nr, 

Bewełirung mit 1 0  28 mm, 

BohrIOcher: b Abstand 1,0 m, 

BohrIOcher: C Abstand 1,0 m.

Die BohrIOcher b und C sind 

Regenelnander versetzt. FUIche d —e 

des alten Mauerwerks Ist durch PreOluft-

Abb. 16. Klodnitzkanalbriicke. Westwiderlager. 

Spundwand fiir Abbruch der Treidelmauer.

D ie  K lod n itzk a na lb r iic ke .

Hier drohten die Begrenzungsmauern des Treidelweges am West

widerlager einzustiirzen. Richtige Zeichnungen der Widerlager, die unten 

aus Natursteinen in KalkmOrtel, oben aus Ziegelmauerwerk bestehen, 

fehlten. Ob die Widerlager unmittelbar auf guiem Baugrund oder auf 

einem Schwellrost oder wie die Flufibriicke auf einem von Pfahlen ge- 

tragencn Schwellrost standen, war unbekannt. Im Schutze einer eisernen 

Spundwand — holzerne Spundbohlen versagten wegen des Steingerolls — 

trugen wir die Treidelmauer Mitte Oktober 1929 ab (Abb. 16) und durch- 

brachen den Fufi des Widerlagers. der aus Natursteinen in KalkmOrtel 

bestand, bei h  (Abb. 17). Ergebnis: Unten ein Schwellrost ohne Pfahle, 

uber ihm einwandfreies Mauerwerk, unter ihm eine Packung aus Natur

steinen, die ohne Anstrengung unter den Balken heryorgezogen werden

Abb. 17. 

Klodnitzkanalbriicke. 

Westwiderlager. 

Andcutung der Instandsetzung.

aufiern sich auch ziinftige Hcrren iiber das neuartige Verfahren mit Fluat 

und Wasserglas. Es schliefit Gcfahrcn in sich, wenn nicht unbedingt die 

Reste des Fluates beseitigt werden. Ist es deshalb fiir die Baustelle 

nicht zu fein? —  Dic Brucke im neuen Gewande gibt Abb. 15 wieder.
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Bohrvorgang, sowie einige senkrecht stehende Bohrer. Auch hier wurden 

vor der eigentlichen Auspressung Fluate und Wasserglas eingefiihrt. Die 

weitere Instandsetzung des nur kleinen schiefen Bauwerks —  Licht- 

weite 7,8 m, Stiitzweite der Oberbauten 14,8 m — soli hier nicht weiter 

behandelt werden. Es sei nur erwahnt, daB sich im anderen Widerlager 

dort, wo es mit der Parallelmauer zusammenstofit, beangstigende Risse 

zeigten, die auch ausgepreBt wurden. Die Ansicht des Bauwerks und 

der Parallelmauer unter Andeutung der mit ihr zusammenhangenden

Wcgeuntcrfiihrung gibt Abb. 19 wieder. Dic Arbeiten waren am 8. De- 

zember 1929 beendet.

Dic Erfahrungen in Laband lehren, dafi wir noch hier und da 

Widerlager und Pfeiler aus der ersten Zeit der Eisenbahnen haben, 

dereń Sufiere Erscheinung nicht ohne weiteres erkennen lafit, in welch 

bedenklichem Zustande sich ihr Inneres befindet. Solche Falle sind allei- 

dings nicht haufig. Man kann meist nur durch Einstemmen zahlreicher 

und ausreichend tiefer Lócher Gewifiheit iiber das Gcfiige erhalten.

Yermischtes.
Franz Kreuter f .  Im 89. Lebensjahr ist am 17. Mai 1930 Prof. 

2)r.=3ug. ur,d Dr. techn. h. c. Franz K reu te r in Miinchen gestorben. Mit 
ihm ist ein Mann von universeller Geistesblldung dahingegangen, dem 
viele Fachgebiete der Technik wertvolle Anregungen verdanken. Ge- 
boren 1842 in Miinchen, studierte Kreuter an der Karlsruher Polytechnischen 
Schule und trat nach Erlangung des Diploms 1862 in die Dienste der 
Ósterreichischen Stidbahngesellschaft, bei der er dem Bau der Brenner- 
linie Innsbruck—Bożen zugeteilt wurde. 1868 wurde er Oberingenieur- 
Stellvertreter der Ósterreichischen Nordwestbahn. 1871 fiihrte ihn eine 
Studlenreise nach Kroatien zu den dort im Bau befindlichen Siidbahnlinien, 
zum Triester Hafenbau und zu der damals gerade vollendeten Mont-Cenis- 
Bahn. In jene Zeit failt auch sein Entwurf einer Donaubriicke bei Budapest 
und die Erfindung des Tacheometers, das bald auch im Auslande Ver- 
breitung fand. Nach einer mehrjahrigen Lehrtatigkeit an der Briinner 
Staatsgewerbeschule wurde Kreuter 1889 an die Technische Hochschule 
Miinchen berufen, wo er neben dem Wasserbau ais Hauptfach noch Bau- 
konstruktionen und Linienfiihrung der Eisenbahnen lehrte. 1916 wurde 
Kreuter von der Verpflichtung, Vorlesungen zu halten, entbunden. Fur 
seine Arbeit iiber den Bau von Staumauern erhielt Kreuter 1892 den 
englischen Telfordpreis. Auch die Theorie der Geschiebefiihrung hat 
durch Ihn eine namhafte Forderung erfahren. Seine Schriften, von seinem 
fQr das Handbuch der Ingenieurwissenschaften geschriebenen „Fluflbau” 
(6. Band, 5. Auflage, 1921) biszu den zahllosen verstreuten Untersuchungen, 
stellen selbst fiir ein langes Leben einen ungewóhnlich reichen Er- 
trag dar. Mdt.

Eduard Faber f .  Ein Altmeister des Wasserbaues ist tot. Am 
Freitag, dem 2. Mai 1930, ist im 77. Lebensjahre der bayerische 
Mlnisterialrat a. D. ®r.=3«g. cl;r. Dr. rer. poi. h. c. E duard  Faber in 
Miinchen unerwartet verschieden.

Mit Eduard Faber ist nicht nur ein bedeutender Wasserbaufachmann 
von hohem Ansehen, auf dessen Wort auch das Ausland hOrte, sondern 
auch ein edler und vornehmer Mensch von uns gegangen, der fiir die 
Geltung der Technik in Staat und Wirtschaft und fiir ihre Anerkennung 
ais Kulturfaktor ernstlich und mit Erfolg gerungen hat. Da wir bereits 
anlafilich seines 70. Geburtstages einen Oberblick iiber sein geistiges 
Schaffen und seine Bedeutung fur unsere Wasserwirtschaft gegeben 
haben1), so sei iiber den aufieren Verlauf seines Lebens nur kurz fol- 
gendes hervorgehoben.

Nach langercr Tatigkeit am Oberrhein beim Strafien- und Flufibauamt 
Speyer, beim badischen Zentralbiiro fiir Hydrographie und Meteorologie 
in Karlsruhe und bei den Strafien- und Flufibauamtern Wiirzburg, Traun- 
stein und Rosenheim war Faber von 1900 bis 1904 Leiter des Technischen 
Amtes des Vereines fiir Hebung der Flufi- und Kanalschiffahrt in Bayern 
und schuf in dieser Eigenschaft die Grundlagen fiir,den Ausbau der 
Rheln-Main-Donau-Wasserstrafie. Von 1908 bis 1918 war er im Ministerium 
des Innem tatig. Nachdem er 1920 von der Technischen Hochschule 
Dresden zum Doktor-Ingenieur ehrenhalber ernannt worden war, verlieh 
ihm die philosophische Fakultat der Universltat Erlangen die Wurde eines 
Doktors der Staatswissenschaften honoris causa. Faber war auch ao. Mit
glied der preuBischen Akademie des Bauwesens in Berlin.

Ein ungemein fruchtbares und verdienstvolles fngenieurleben hat 
seinen Abschlufl gefunden. Die Erfahrungen und Anregungen, die Faber 
in seinen zahlreichen, zum Teil in der Bautechn. erschienenen Arbeiten 
hinterlassen hat, werden jiingere Ingenieure auszubauen und fortzusetzen 
versuchen. Die Leser der geistvollen Abhandlungen Fabers kOnnen ihre 
Dankesschuld auf keine bessere und fiir unsere Wasserwirtschaft niitz- 
lichere Weise abtragen, ais dafi sie sich mit den von Faber erforschten 
Erkenntnissen erfullen und sie bei ihren praktischen Arbeiten zur An
wendung bringen. Die technische Wissenschaft wird das Andenken dieses 
bedeutenden Ingenieurs, unseres hochgeschatzten Mitarbeiters, in Ehren 
halten. Er war ein ganzer Mann. Sein Vorbild wirke weiter!

®r.=J$itg. Marquardt.

Technische Hochschule Dresden. Die akademische Wiirde eines 
Doktor-Ingenieurs ehrenhalber ist verliehen worden dem Reichsbahn- 
direktionsprasidenten Clemens M arx zu Essen in Anerkennung seiner 
hervorragenden Verdienste um die Verwirklichung der wissenschaftlichen 
Fortschritte im Eisenbahnbetriebe.

Staatliche Tung-chi Technische Hochschule Woosung. Ais Nach- 
folger des an die Technische Hochschule Breslau berufenen Prof. 3r.=3>ttg. 
Berrer ist der Oberingenieur und Architekt $r.=!gng. Richard S tu m p f, 
zur Zeit Lehrer an der Bergschule zu Bochum, zum Professor fiir Eisen
betonbau und Architektur ernannt worden.

Ł) Vgl. Bautechn. 1923, Heft 47, S, 465 u. 466.

Baustellenbesichtigungen der Deutschen Gesellschaft fur Bau- 
ingenieurwesen. An der nahe Bahnhof Ebersstrafie gelegenen Kreuzung der 
Berliner Ringbahn mit den Gleisen der Potsdamer Strecke und an der zuge- 
hOrigen Unterfiihrung der Tempelhofer StraBe in Berlin-Schoneberg werden 
zur Zeit beachtenswerte Umbauarbeiten durchgefuhrt, die durch die Deutsche 
Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen am 3. Juni 1930 besichtigt wurden.

Die stetige Zunahme des Strafienverkehrs zwang die Stadt Berlin, die 
bisher eine Einschniirung und empfindliche Verkehrsbehindcrung dar- 
stellende 10 m breite Unterfiihrung auf die volle Breite von 39 m des 
anschliefienden Sachsendammes auszubauen. Gleichzeiiig soli auch dic 
Durchfahrthóhe unter den Gleisen der Potsdamer Bahn auf das sonst 
iibliche Mafi vergrofiert werden. Dadurch sind aufier den eigentlichen 
Bruckenbauten auch Hebungen der Gleise erforderlich. So entscblofi sich 
die Reichsbahn, bei dieser Gelegenheit ihrerseits nicht nur die alten 
Briickenbauwerke durch neuzeitliche fur die jetzt giiltigen schweren 
Lastenziige zu ersetzen, sondern auch die Kreuzungsanlage so um- 
zugestalten, dafi eine spatere Erweiterung bzw. Anordnung eines neuen 
Gemeinschaftsbahnhofes unter Aufwendung geringster Mittel mOglich wird.
— Reichsbahnrat B inder gab einen Oberblick iiber die Planung des 
Umbaues und dic Schwierigkeiten seiner Durchfiihrung sowie iiber die 
gemeinsam von der Deutschen Reichsbahn-Geseilschaft und der Stadt 
Berlin betriebene Baustelle. Die Ortlichen Bauleiter, Reichsbahnbaumeister 
W eiher vom R.-B.-Betriebsamt 10 und Sv.=!gng. Rohr vom Berliner 
Briickenbauamt, eriauterten an Hand von Zeichnungen und Modellen die 
einzelnen Bauzustande und Arbeilsvorgange und zeigten dann auf der 
Baustelle selbst den Fortschritt der Ausfuhrung.

Obwohl besondere Griindungs- oder Bauverfahren hier nicht vor- 
kommen, stellen die Anforderungen des Betriebes bedeutende Aufgaben 
an die Bauleitung. Infolge des starken, nur wahrend etwa zwei Stunden 
nachts aussetzenden Verkehrs in jeder einzelnen Hohenlage der drei- 
geschossigen Baustelle miissen die gesamten Arbeiten unter voller 
Aufrechterhaltung des Betriebes durchgefuhrt werden; selbst eine zcit- 
weise eingleisige Betriebfiihrung auf den Eisenbahnstrfccken ist nicht 
mOglich. Die an die Baustelle anschliefiende Gleisverzweigung nach 
Tempelhof bzw. Bahnhof Schoneberg einerseits und der bestehende Bahn
hof Ebersstiafie anderseits lassen nur geringen Spielraum fiir den Ent
wurf zu, wahrend die beengten ortlichen Verhaitnisse die Arbeitsausfiihrung 
noch weiter erschweren. —  Unter Anwendung von Notbriicken werden 
die Widerlager der bis 16 m weit gespannten Behelfbriicken hergestellt, 
unter denen dann das iibrigens noch gut erhaltene alte Mauerwerk usw. 
abgebrochen bzw., nachdem der Erdbodcn im Schlitzverfahren und bel 
Benutzung von Rammwanden aus eisernen Tragern 128 fiir die bis 13 m 
tiofen Baugruben entfernt ist, die neuen Briickcnwidcrlager aus Beton mit 
Verblendung ausgefiihrt werden. Mit Riicksicht auf unglciche Setzungen 
sind diese fiir jeden Uberbau getrennt ausgebildet. Der Uberbau fiir das 
Guterverbindungsgleis zwischen Ringbahn und Potsdamer Bahn iiber den 
Sachsendamm ist ais 40 m weit gespannter, 4 m  hoher Volhvandtrager 
mit halbversenkter Fahrbahn aus Buckelblechen und Beschotterung aus
gebildet und bereits in Betrieb genommen worden. Fiir die weiteren 
Ringbahnbriicken iiber den Sachsendamm, die zur Zeit unter Vornahme 
verschiedener Gleisschwenkungen nacheinander eingebaut werden, sind 
Deckbriicken ais 40 m weit gespannte Balken aus St 52 mit vol!wandigen 
Haupttragern gewahlt, da dereń Unterhaltung geringere Kosten ais bei 
Fachwerktragern verursacht. Fur die Uberfiihrung der viergleisigen Ring
bahn iiber die fiinf Gleise der Potsdamer Bahn sind u. a. ais Ersatz der 
friiheren Schwcdlertrager nunmehr Blechtrager auf vier Stutzen mit ver- 
senkter Fahrbahn vorgesehen; letztere wird aus Eisenbeton hergestellt 
und soli eine besonders geglattete Unterflache erhalten, um den Rauch- 
gasen keine AngriffsmOglichkeit zu bieten. Schliefilich wird die Uber- 
liihrung der Potsdamer Bahn iiber dic Tempelhofer Strafie unter An
wendung weitgespannter eiserner Trogbrtickcn umgebaut werden.

Das Ziel der zw e iten  Besichtigung am 12. Juni 1930 war die im 
Rohbau fertiggestellte Grofigarage in Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 126/127. 
Diese Anlage ist dadurch beachtenswert, dafi hier wohl zum ersten Małe 
innerhalb Berlins der Entwurf einer Hochhaus-Garage Verwirklichung ge
funden hat. Das sechsstOckige Gebaude bietet Unterkunft fiir etwa 350 
Kraftwagen in Einzelboxen und grOOeren Abstellraumen. Die Geschosse 
sind untereinander durch eine ais doppelgangige Spirale mit einer 
Steigung von etwa 1 : 10 ausgebildete Rampenanlage fiir getrennte, un- 
gehinderte Zu- und Abfahrt verbunden. Im Innem der Spirale sind in 
HOhe der einzelnen Geschosse Waschpiatze angeordnet. —  Das Bauwerk 
ist ein im GuBverfahren hergestellter Eisenbetongerippebau mit Platten- 
balkendecken, der deutlich die Anpassungsfahigkeit und Eignung der ge- 
wahlten Bauweise fiir derartige Zwecke erkennen lafit. Trotz der teil- 
weise grofien Stiitzweiten ist die BalkenhOhe gering gehalten, so dafi die 
GeschofihOhen auf ein Mindestmafi eingeschrankt werden konnten. Ais
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Abb. 2. Lotrecbter Schnitt durch den Einlauf.
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Druckstollen Fallrohr

SchnittP-Q

Entwasserungsmhr 

Abb. 3. Einzelheiten der Sammelkammer.

Abb. 4.

FuBbodenbelag ist grtSfitenteils Zementestrich, auf den Rampen mit besen- 
rauher Oberfiache gewahlt worden. Die Boxen werden durch gelenkige, 
in die Seitenwande einschiebbare eiserne Plattentiiren mit oberer und 
unterer Fiihrung abgeschlossen. Heizung, Wasserversorgung und Ent
wasserung mit Benzinabscheidern sind fiir jedes Geschofi getrennt regelbar 
bzw. angeordnet. Zahlreiche Abschlufivorrichtungen sollen im Falle eines 
Feuers die Ausbreitung des Brandes und Gefahrdung der iibrigen 
Gebaudeteile verhindern. —  An der Strafieneinfahrt wird eine Tankanlage 
mit vier gleichzeitig benutzbaren Zapfstellen errichtet. Es ist beabsichtigt, 
neben dem Garagenbau Obernachtungs- und Unterkunftsraume zu schaffen 
und —  wie bei der Entwurfsgestaltung bereits beriicksichtigt —  ferner 
ein glelchartiges 7. und 8. GaragcngeschoB aufzubauen, in denen dann 
auch Ausbcsserungswerkstatten untergebracht werden sollen. Dabei ist 
fiir die Hochfórderung beschadigter Wagen usw. eine besondere Fahrstuhl- 
anlage vorgesehen. ' Dr. R.

Wasserkraftanlagen 
in Chosen, Japan. Nach 
Eng. News - Rec. vom
31. Oktober 1929 sind 
gegenwBrtig in Chosen 
(Korea), Japan, am Fu- 
senko-FIufi groBe Kraft- 
werkanlagen im Bau be- 
griffen. Der FluB, der in 
einer 1500 bis 1800 m hohen Bergkette seinen Ursprung hat, bietet, wie 
aus Abb. 1 ersichtlich, an den steilen Abhangen nach dem Japanischen 
Meer hin reiche Moglichkeiten zur Ausnutzung der Wasserkrafte.

Durch eine 76 m hohe und etwa 400 m lange Schwergewichtmauer 
aus Beton ist im oberen FluBtal 25 engl. Meilen nOrdlich der Abhange ein 
Staubecken von rd. 700 Mili. m3 abgegrenzt, aus dem das ganze Jahr hin- 
durch rd. 25 m3/sek fiir eine Energieleistung von 260000 PS entnommen 
werden kOnnen.

Am unteren Westrande des Beckens ist der Einlauf fiir die Wasser- 
kraftleitung angeordnet (Abb. 2), dessen Sohle 6,10 m iiber der Becken- 
sohle liegt, um ein Mitfuhren von Sand tunlichst zu vermeiden. Der an 
den Einlauf anschliefiende Druckstollen wurde durch Abteufen einer An
zahl von lotrechten Schachten mit einem Gefaile von 1: 1500 aus Eisenbeton 
in dem gewachsenen Fels in sechs Monaten eingebaut und gleichzeitig 
zunachst die Stauwand bis zu einer gewissen Hohe (55 m) fertiggestellt, 
um baldmOglichst einen Teil der Wasserkrafte fur den Bau nutzbar zu 
machen. Der Einlaut hat entsprechend der schwankenden Beckenfullung 
drei Stufen mit achtteiligęn Oberfallwehren, die im GrundriB sektorartig 
angeordnet sind und die Entnahme regeln.

Der Druckstollen liegt in einem aus Granit und Gnels bestehenden 
Gebirge. An Stellen, wo das Gebirge weniger widerstandsfahig ist, wurde 
die Eisenbetonwand des Stollens besonders stark bewehrt. Am Ende des 
Stollens ist vor dem Fallrohr eine standrohrartige Kammer In den Fels 
getrieben und mit Eisenbeton ausgekleidet, die mehrere tote Seitenarme 
in verschiedenen H5henlagen hat, um bei ungleicher Ausnutzung der 
Generatoren einen Ausgleich fur das nachstrómende Wasser zu bieten. 
Diese Staukammer ist in ihrem unteren Teil 9,1 m und im oberen 4,6 m 
im Durchmesser, wie Abb. 3 erkennen lafit.

Ebenso wic die Staukammer liegt auch der obere, anschliefiende Teil 
des Fallrohres im Fels und besteht auch aus Eisenbeton. Daran schlieBt 
dann das eigentliche Fallrohr an, das hinab bis zu einem Schieberhaus 
ais elsernes Druckrohr von 3,14 m Durchm. bei einer Lange von 2960 m 
ausgebildet ist. Im Schieberhaus teilt es sich dann in vier Zweigrohre 
von je 1,62 m Durchm., die sich nach den Turbincn der obersten Kraft
anlage hin noch weiter verengen. Beim Verlegen dieser Druckrohre auf 
auf dem steilen Abhang wurden, wie Abb. 4 zeigt, besonders ausgebildete 
Portalkrane, die an Kabeln hochziehbar waren, verwendet. Im Ventilhaus 
sind fiir jede Rohrabzweigung je zwei Schieber und aufierdem zwei selbst
tatig wirkende Luftventile vorgesehen. Das Ventilhaus ist fiir die kalte 
Jahreszeit elektrisch beheizbar.

Das oberste, bereits fertiggestellte Kraftwerk der Anlage ist in einem 
EisenbetongebSude untergebracht. In einem Bauteil sind die vier Turbinen 
aufgestellt, wahrend der andere Teil die Schalt- und Transformatorenanlagen 
umfafit. —  AuBer den Anlagen fiir die Ausnutzung der Wasserkrafte waren 
weitere Bauausfiihrungen erforderlich, unter denen der Bau einer Schmal- 
spurbahn bis zum AnschluB an dic nachste Hauptstrecke zu erwahnen ist.

Die elektrischen Anlagen sollen insgesamt 4200 kW liefern. Die 
Kosten fiir das oberste Kraftwerk einschliefilich Staumauer und Druck- 
leitung betragen 17 000 000$, wahrend die gesamten Anlagen einen
Kostenaufwand von 22 000 000 S erfordern sollen. Zs.

Strafienbrflcke zur Insel Usedom. Mit dem Bau der neuen Strafien- 
briicke bei Zecherin, die dic Insel Usedom mit dem Festlande verbindet, 
ist vor einigen Tagen begonnen worden. Die Brucke besteht aus fiinf 
festen Uberbauten von je 60 m Spannweite und einer KlappenOffnung 
von 18 m lichter Weite. Die Griindungsarbeiten (Druckluftgriindung) sind 
der Firma Beuchelt & Co., Griinberg (Schles.), iibertragen worden, die 
eisernen Uberbauten liefert J. Gollnow & Sohn, Stettin.

Die Brucke soli Pfingsten 1931 dem Verkehr iibergeben werden.
Bauherr ist der Kreis Usedom-Wollin. v. H.
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Einradmotorwalze. Mit der nachstehend abgebildeten Einradmotor- 
waizc hat die Berliner Maschinenbau AG. vorm. L. Schwartzkopff ein Gerat 
wieder aufleben lassen, das an die ersten Zeiten der Walztechnik erinnert, 
nur dafi an die Stelle der friiher zum Antriebe benutzten Kraft von Menschen 
oder Pferden jetzt die einer Verbrennungskraftmaschine getreten ist.

Der aus Siemens-Martin-Stahl bestehende Walzkranz hat einen Durch- 
messer von 1500 mm bei einer Breite von 650 mm. Innerhalb dieses Walz- 
kranzes ist der Motor mit dem gesamten Getriebe untergebracht. Dabei 
ist der Antrieb derart an der Achse aufgchangt, daB der Schwerpunkt 
móglichst tief zu liegen kommt, um auf diese Weise dem Kippmoment 
des Motors beim Arbeiten wcitgehend entgegenwirken zu kónnen.

Der Antriebmotor ist ein wassergckuhlter Einzylinder-Deutz-Vergascr- 
motor. Seinc Leistung von etwa 4 PS gestattet der Walze, selbst sehr starkę 
Steigungen bis etwa 1:2 leicht zu uberwinden. Der Brennstoffverbrauch 
betragt durchschnittlich etwa 1 Liter Benzin-Benzol-Gemisch je Arbeits- 
stunde.

Das Getriebe hat je einen Vorwarts- und Riickwartsgang und verleiht 
dem Gerat eine Walzgeschwindigkeit von etwa 2,2 km/h. Die Schaltung 
geschieht iiber stets im Eingriff befindliche Zahnrader und elastische Feder- 
bandkupplungen. Zum Umschalten von einem Gang zum andern dient 
eine Gewindespindel mit Handkurbel, die an der aus Stahlrohr bestehenden 
Lenkstange angebracht ist. In der Mittellage sind beide Gange ausgeschaltet, 
so daB die Walze bei dieser Stellung der Kurbel stillsteht.

Schwartzkoff - Einradmotorwalze.

Der Rahmen der Walze ist in einfachster Ausfiihrung aus kraftigem 
C-Eisen gefcrtigt. Das Gewicht der betriebsfertigen Walze belauft sich 
auf etwa 1,4 t. Hieraus ergibt sich ein spezifischer Walzdruck von etwa 
22 kg/cm.

Die Einradmotorwalze hat den Vorzug, dafi durch den grofien Walzen- 
durchmesser ein Schieben des zu walzenden Gutes selbst bei sehr weichem 
Teer- und Asphaltmaterial vermieden wird. Ferner lafit die tiefe Schwer- 
punktlage eine bessere Walzleistung insofern erzielen, ais etwaige Un- 
ebenheiten des Unterbodens der Asphaltdecke ausgcglichen werden. Da 
die Walze sich stets senkreebt zum Straflenprofil clnstellt, ist die Hlnter- 
lassung von Riefen, sowie ein Hinausdriicken des Materials selbst hart 
an der Rinne nicht zu befiirchten. Die Lenkung mit Hilfe der Lenkstange 
ermóglicht eine genaue Fiihrung der Walze auch dicht an den seltlichcn 
Hochborden, ohne dafi hierfur eine besondere Geschicklichkeit des Be- 
dienungsmannes erfordcrlich ware. Ohne Schwierigkeiten kann die Walze 
auf jeden Lastwagcn, sogar auf einen einfachen Pferdewagen verladen 
werden. Man braucht nur Bohlen schrag gegen den Wagen zu legen, auf 
denen die Walze mit cigener Kraft hinauf- oder hinunterfahrt. Hiermit 
crubrigt sich die Beschaffung besonderer Fahrzeuge fiir die Befórderung 
der Walze von einer Arbeitstelle zur anderen. Die tagliche Walzleistung 
betragt bis zu 1000 m2, also ein Vielfachcs des Handbetriebes, wobei 
noch zu beriicksichtigen ist, dafi die Giite der Walzarbeit bei der Motor- 
walze wesentlich besser ist. Die gute Festigkeit der mit letzterer gewalzten 
Strafiendeckc erkiart sich aus dem verhaltnismafiig hohen Walzdruck, dem 
grofien Walzcndurchmesser und dem leichten Vibrieren des Walzenmantels 
durch den innen liegenden Motor.

Trotz des Einbaues in das Innere der Walze sind Motor und Getriebe 
leicht zuganglich. Sie sind einerseits gegen von aufien kommende Ein- 
wirkungen wirksam geschiitzt und kónnen anderseits leicht beobachtet 
und gewartet werden. Dipl.-Ing. Castner.

Erddruckversuche in Amerika. Das Institute of Technolog}' des 
Staates Massachusetts beabsichtigt nach einer Mitteilung in Eng. News- 
Rec. eingehende Versuche iiber die Beanspruchung von Stiitzmauern 
anzustellen. Es soli der Erddruck, verursacht durch die Hinterfiillung, 
der Einflufi der Auflast, die Wirkung der Durchfeuchtung des Erdreichs 
und verschiedener Arten der Entwasserung untersucht werden. Eine 
Bauunternehmung hat sich bereit erkiart, die Mauern zu bauen und 
die nótigen Gerate zu Iiefern, wahrend die schon genannte Anstalt 
den Platz fiir die Versuche und die Arbeitskrafte zu dereń Durch- 
fuhrung stellen wird. Daneben sollen auch noch Versuche iiber den 
Einflufi des Frostes und die durch ihn verursachten Bodenbewegungen 
gemacht werden. Wkk.
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Schrlftleltung: A. L a s k u s , Geh. Regierungsrat, Berlin-Friedenau.
Vcrlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.

Druck der Buchdruckerei Gcbruder Ernst, Berlin.

Die neue Halle 20 der Leipziger Baumesse. Zu dem unter dieser 
Oberschrift in Heft 24 der Bautechn. 1930 erschienenen Aufsatze wird 
erganzend bemerkt, daB bei der Lieferung sowie bei den Aufstellungs- 
arbeiten auch die Firma K rupp - D ru ck cn in u lle r  G .m .b .H .,  Berlin- 
Tempelhof, maBgebend mitbeteiligt war. Die Nennung dieser Firma war 
nur versehentlich unterblieben. Kersten.

Personalnachrichten.
Preufien. Der Regierungsbaurat (W.) S ievcrs  ist vom Neubauamt in 

Fiirstenberg a. d. Oder aa das Wasserbauamt in Fiirstenwalde a. d. Spree 
versetzt worden.

Die Wahl des ordentlichen Profcssors SDr.sgng. Dr. K rencker zum 
Rektor der Technischen Hochschule Berlin fur die-Amtszeit vom 1. Juli 1930 
bis Ende Juni 1931 ist bestatigt worden.

Dic Staatspriifung haben bestanden: die Regierungsbaufiihrer Erwin 
S o ldan , Walter K ram er (Wasser- und StraBenbaufach).

Bayern. Der Geheime Hofrat S r.^ng . Dr. techn. h. c. Franz K reu te r 
in Miinchen, friiher Professor an der Technischen Hochschule daselbst, ist 
gestorben.

Patentschau.
Bearbeitet von Regierungsrat D onath .

Eiserne Hochwasserschutzwand mit einer im Grundmauerwerk 
verankerten Lagerschiene. (KI. 84a, Nr. 484 062 vom 5. 2. 1926 von 
Jose f H e lfe r in Kóln.) Die einzelnen Tafeln der Schutzwand ruhen 

mit ihrer wulstartigen FuBschiene e auf einer Lager
schiene a, die am oberen Ende hakenfórmig ist, so 
daB sie iiber die FuBschiene der Wand greift. Die 
Wand wird durch ein seitlich an der Lagerschiene 
angebrachtes Klemmstiick ni festgehalten, das die 
FuBschiene e in den Kopf der Ankerschiene prefit, in 

der ein Abdichtungsstrcifen l aus Gummi 
liegt. Die Wand wird durch eine 
Strebe g  abgestiitzt, die unten auf einer 
zwciten Ankerschiene b ruht und die 
ais Klaue i ausgebildet ist, derart, dafi 
sie den wulstartigen Kopf der Lager
schiene b umfafit. Ein Anker c ver- 
bindet die Schienen a und b mitein
ander. Das obere Ende der Strebe g  
wird in die seitliche Óffnung der 
Kappe k gedriickt, die am T-Eisen /  
befestigt ist, dessen Flansch zur Ver- 

bindung der aneinandergeschobenen Tafeln dient und der eine Langsnut 
zur Aufnahme einer Gummidichtung aufweist.

Unter Eisenbahnbriicken angehangte Schutzdecke aus einzelnen 
m it einer Abflufirinne ausgeriisteten Tafeln. (KI. 19d, Nr. 476 185 vom 
24. 11. 1925 von Egon M agyar in Wien.) Um das Tragwerk der Briicke 
besser zuganglich zu machcn und reinigen zu kónnen, werden hinter- 
cinander in der Langsrichtung der Briicke sich iibergreifende Tafeln an

den Briickentragcrn mittels Bolzen ab- 
klappbar angelenkt; auBerdem sind die 
Tafeln mit einer Zugvorrichtung zum Auf- 
kiappen und Aufziehen versehen. Die 
in mehrere Felder untertellte Schutzdecke 
besteht aus durch Winkeleisen g  ver- 
starkten Blechtafeln I, I', II, II', III, III', 
die um Bolzen b drehbar sind, die mittels 
Winkeleisen w an den Untergurten u der 

Haupttrager h angebracht 
sind. Um die Tafeln zu 
einer Decke zusammen- 
zuschliefien, sind in jedem 
Briickenfeld aus Profiieisen 
bestehende, sich tibergrei- 
fende, mit den Eisen g  ver- 
bundene Arme p angeord
net, die durch Schrauben- 
bolzcn miteinander ver-
bunden sind. Das obere

Ende der Zugvorrichtung k zum Bewegen der Tafeln greift am Wind-
verband v an. Zur Entwasserung dient eine Zinkblechrinne i , die durch
Rinnenhaken y  festgehalten wird. An den Widerlagern wird das Wasser 
durch eine abnehmbarc Rinne r abgefuhrt.


