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AHe VorIaufige Vorschriften fiir

V orw ort.

Der vom Verein deutscher Ingenieure im Zusammenwirken mit Ver- 
tretern von Behorden und der erzeugenden und verwendenden Industrie 
bereits 1929 herausgebrachte und. Anfnng 1930 veróffentlichte Entwurf 
.Richtlinien fiir die Ausfiihrung geschweifiter Stahlbauten" war vorerst 
nur fiir Hochbauten gedacht. Richtlinien fiir geschweifite Briickenbauten 
sollten spater folgen.

Zur Beratung der zu diesem Entwurf inzwischen eingegangenen 
AuBerungen und um die von der Reichsbahn geleisteten Vorarbeiten 
nutzbringend zu verwerten, war fiir eine Sitzung am 27. Oktober 1930 
ein wesentlich gróBerer Teilnehmerkreis eingeladen worden. Es bestand 
der Iebhafte atlseitlge Wunsch, fur das ganze deutsche Reichsgebiet ein- 
heitliche Vorschriften fiir geschweiBte Stahlbauten herauszubrlngen. Mit 
der Bearbeitung der am 27. Oktober 1930 gefaBten Beschliisse wurde ein 
Sonderausschufi mit weitgehenden Vo!lmachten bea"ftragt, der zusammen 
mit dem von der Deutschen Reichsbahn-Geselischaft ins Leben gerufenen 
BriickenausschuB am 17. und 18. November 1930 tagte. Der nunmehr 
entstandene Entwurf „Richtlinien fiir geschweiBte Stahlhochbauten" ist 
zusammen mit einem Entwurf .Richtlinien fiir geschweiBte Stahlbauten,
11. Briickenbauten", der ais Anhang zu den erstgenannten Richtlinien 
gedacht war, allen Mitgliedern des Gesamtausschusses zur Stellungnahme 
zugeleitet worden. Die hierauf eingegangenen AuBerungen und Ein- 
spriiche wurden, soweit es die endgiiltigen Beschliisse der AusschuB- 
sitzungen zullefien, in die Entwiirfe der Richtlinien elngearbeitet. Dic so 
entstandenen „Voriauflgen Vorschriften fiir geschweiBte Stahlbauten" be- 
Inndeln Im Teil I Hochbauten und Im Teil II Briickenbauten. Die Vor- 
schrlften des Teiles .1. Hochbauten" gelten allgemein auch fiir Teil 
.11. Briickenbauten", da die fiir beide Bauweisen gemelnsam zutreffenden 
Bestimmungen hier mit eingearbeitet sind und Teil II lediglich Erganzungs- 
bestimmungeri fiir Briicken enthalt. Diese Lósung wurde gewahlt, weil 
sich nur der geringere Teil der Mltglieder des Gesamtausschusses fiir 
eine vollkommene Trennung beider Richtlinien aussprach. Auf Anregung 
der Mehrzahl der AusschuBmitglieder wurden fiir die Berechnung von 
Trageranschliissen an Stelle der vorgeschlagenen beiden, nach sym- 
metrischen und unsymmetrischen Anschliissen getrennten Berechnungs- 
verfahren nur die fiir unsymmetrische Anschliisse, aber auch allgemein 
giiltigen Formeln aufgenommen. Schaper.

I. Hochbauten.
V orbem erkung : Fiir die Berechnung und bauliche Durchbildung 

geschweifiter Stahlhochbauten sind, soweit sich nicht aus dem Nach- 

stehenden Abweichungen ergeben, die in den einzeinen Landern jeweils 

giiltigen Bestimmungen fiir die Berechnung und bauliche Durchbildung 

genieteter Stahlhochbauten mafigebend. Krane und Kranbahnen sind wie 

Hochbauten zu behandeln unter Beriicksichtigung von DIN E 120 .Grund- 

satze fiir die Berechnung und bauliche Durchbildung der Eisenkonstruktion 

von Kranen".
§  1. Allgemeines.

1. Mit dem Entwurf und der Bauausfuhrung geschweifiter Stahlbauten 

durfen nur zuverI3ssige und nur solche Auftragnehmer betraut werden, 

die iiber geeignete Fachingenieure verfiigen. Diese Fachingenieure 

miissen auf den Gebleten der Statik, des Stahlbaues und der Schweifi- 

technlk griindliche Kenntnisse und praktische Erfahrungen besitzen. Die 

Schweifiarbeiten in der Stahlbauanstalt und auf der Baustelle miissen 

von einem Fachingenieur des Auftragnehmers iiberwacht werden (vgl. 

§§ 222, 230, 330 und 367, Ziff. 14 und 15 Reichsstrafgesetzbuch sowie 
§831 BGB.)1).

l) RStGB. § 222. Wer durch Fahrlassigkeit den Tod eines Menschen 
verursacht,. wird mit Gefangnis bis zu drei Jahren bestraft.

Wenn der Tater zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen 
setzte, vermóge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders ver- 
pflichtet war, so kann die Strafe bis auf fiinf Jahre Gefangnis erhóht 
werden.

§ 230. Wer durch Fahrlassigkeit die Kórperverletzung eines anderen 
verursacht, wird mit Geldstrafe oder mit Gefangnis bis zu zwei Jahren 
bestraft.

War der Tater zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen 
setzte, vermóge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders ver- 
pflichtet, so kann die Strafe auf drei Jahre Gefangnis erhóht werden.

§ 330. Wer bel der Leltung oder Ausfiihrung eines Baues wider die 
allgemein anerkannten Regcln der Baukunst dergestalt handelt, dafi hieraus 
fiir andere Gefahr entsteht, wird mit Geldstrafe oder mit Gefangnis bis 
zu einem Jahre bestraft.

geschweiBte Stahlbauten.
Die Schweifiarbeiten selbst durfen nur von fachkundigen, gepriiften 

Schweifiern ausgefuhrt werden.
2. Dic Errichtung geschweifiter Bauwerke bedarf der Genehmigung 

der zustandigen Aufsichtsbehórde.

3. Fiir jede Ausfiihrung ist der zustandigen Aufsichtsbehórde der 

verantwort!iche Bauleiter zu benennen. Jeder Wechsel ist sofort mlt- 

zuteilen. Ais verantwortlichcr Bauleiter darf nur ein Ingenieur bestellt 

werden, der auf Grund seiner Kenntnisse und Erfahrungen der Aufgabe 

voll gewachsen ist.
§  2. Werkstoffe.

1. Ais Werkstoffe kónnen die zu genieteten Stahlbauten geelgueten 

verwendet werden, wenn ihre Eignung fiir die Schweifiung feststeht (wie 

bei St 37) oder nachgewiesen wird.

2. Die Schwelfidrahte sind je nach Lage der SchweiBnaht (waagerecht, 

lotrecht, iiber Kopf, schief) so zu wahlen, daB die SchweiBnaht einwand- 

freie Beschaffenheit und die erforderliche Festigkeit besitzt.

§ 3. Schweifiverfahreń.

1. Es kónnen Llchtbogenschweifiung (Gleich- oder Wechselstrom), 

elektrische Widerstands- und GasschmelzschweiBung oder gaselcktrische 

SchweiBung angewendet werden.

2. DasjenigeSchweiBverfahren, das beim Erreichen der vorgeschriebenen 

Gutewerte die geringsten ungunstigen Warmespannungen oder Neben- 

erscheinungen (wie z. B. Verwerfungen) erglbt, ist zu bevorzugen.

3. In den Bauvorlagen sind dic gewahlten Schweifiverfahren an- 

zugeben.
§  4. Berechnung von Schweifinahten.

1. Die ausreichende Bemessung der Schweifiverbindungen Ist in 

iibersichtlicher und priifbarer Form nachzuweisen. Die Anordnung und 

die Abmessungen der Schweifinahte sind auch in den Zeichnungen an- 

zugeben2).

2. Die Spannung o von Flanken- und Stirnnahten der Anschliisse und 

Stófie gezogener oder gedriickter Glieder und der Schweifinahte von 

Trageranschlussen wird nach der Formel

">
errechnet. Hierin bedeuten:

P  die durch die Schweifinahte zu iibertragende Kraft,

a die Dicke der Schweifinahte, das ist
bel K eh ln ah te n  die Hóhe des eingeschriebcnen gleichschenk- 

llgen Dreiecks, nicht ein Anlageschenkel (Abb. 1),

I

Abb. 1.

§ 367. Mit Geldstrafe oder mit Haft wird bestraft:

14. wer Bauten oder Ausbesserungen von Gebauden, Brunnen, 
Brucken, Schleusen oder anderen Bauwerken vornimmt, ohne die von der 
Polizei angeordneten oder sonst erforderlichen Sicherungsmafiregeln zu 
treffen;

15. wer ais Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker einen Bau oder 
eine Ausbesserung, wozu dic polizeiliche Genehmigung erforderlich ist, 
ohne diese Genehmigung oder mit eigenmachtiger Abweichung von dem 
durch die Behórde genehmigten Bauplane ausfUhrt oder ausfiihren lafit.

BGB. § 831. Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist 
zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausfiihrung der 
Verrlchtung einem Dritten widerrechtlich zufligt. Die Ersatzpflicht trltt 
nicht ein, wenn der Geschaftsherr bei der Auswahl der bestellten Person 
und, sofern er Vorrichtungen oder Geratschaften zu beschaffen oder die 
Ausfiihrung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der 
Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der 
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein wiirde.

Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher fiir den 
Geschaftsherrn die Besorgung eines der im Abs. 1 Satz 2 bezelchneten 
Geschafte durch Vertrag ubernimmt.

2) Sinnbilder fiir Schweifinahte s. Anlage 1.
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FuHstoff tragender S to ff

Abb. 1 a.

bei S c h litz n a h te n  die Hóhe 
deseingeschriebenen gleich- 

schenkligen Dreiecks (Ab- 

bild. la) der in den Ecken r 
gezogenen untersten Kehl- 

naht, wobei die weitere 

Ausfullung des Loches ais 

nichttragender Stoff zu wer

ten ist,
bei S tum p fn ah te n  die Dicke der zu verbindenden Teile, bei 

verschiedenen Dicken die kleinere (Abb. 2), 

l die Lange der Schweifinahte ohne die Kraterenden.

Abb. 2.

3. Miissen die Schweifinahte von Trageranschlussen aufier fur eine 

Auflagerkraft A auch fur ein Moment M  berechnet werden, so ist wie 

folgt zu verfahren:

Die Beanspruchung aus dem Moment M  kann nach der Formel

m n -  M(^) Pl —  ^  >

aus der Auflagerkraft A nach der Formel 

»  • 
wobei £ (a l) samtliche Anschiufinahte umfafit, und die Gesamtbeanspruchung 

nach der Formel 

(4) P =  Vpi2 + P22

berechnet werden. Hierin bedeutet W  das Widerstandsmoment einer 

Flachę, die entsteht, wenn man die Dicken a samtlicher Schweifinahte 

in die Anschlufiebene umklappt (Abb. 3). Die nach der Formel (4) berech- 

nete Gesamtspannung o darf den Wert 0,5 </JU| (s. § 5) nicht iiberschreiten.

8. Bei indirekter Kraftiibertragung mit m Zwischenplatten ist die Ge- 

samtiange des Decklaschenanschlusses =  (rn + 1)1 zu wahlen, wo l die 

fiir eine Platte erforderliche Anschlufiiange ist (Abb. 4).

9. Nahte, bei denen die Giite der Ausfuhrung infolge schiechter Zu- 

ganglichkeit von vornherein zweifelhaft erscheint, sind bei der Festigkeits- 

berechnung entweder aufier Ansatz zu lassen oder wenigstens geringer 

zu beanspruchen.

§  5. Zulassige Spannungen der Schweifinahte.

1. Fiir die Spannungen der Schweifinahte sind folgende Werte zu

lassig:

N a h t a r t Art der Spannung zul. Spannung

?2Ul
Bemerkung

Zug 0.6

Stumpfnahte
Druck 0.75 *2U, rfzul ist die nach den 

bestehenden yor
schriften fur denBiegung wie Zug 0.6 </ml

Abscheren O-5
zu verschweifien- 
den Werkstoff zu

Kehlnahte (Stirn- 
und Flankennahte)

jede

Beanspruchungsart 0.5 rfłUl«)

lassige Spannung.

Kra/erende 
-T'T.... — i -

...JffiH!

Kra/erende

r

Bei geschweifiten Trageranschlussen soli im allgemeinen das Ein- 

spannungsmoment beriicksichtigt werden. Nach Mógllchkeit sind die 

Gurtungen und die Stege anzuschllefien.
4. Die durch das Einbrennen der Schwelfie hervorgerufene Schwachung 

der Querschnitte braucht nicht in Rechnung gestellt zu werden, dagegen 

sind etwaige Lócher fiir Montagebolzen bei der Berechnung der Quer- 
schnitte abzuziehen. Die Scherspannung und der Lochleibungsdruck der

Montagebolzen ist nachzuweisen.

*) Bilden die Nahtschenkel von Kehlnahten einen spitzen Winkel, so 
empfichlt es sich, die zulassige Spannung zu ermafiigen.

2. Diese Werte gelten fiir Baustahl von Handelsgute und fiir St 37, 

bei anderem Flufistahl sind die zulassigen Spannungen der Schweifinahte 

auf Grund von Versuchen besonders festzusetzen.

3. Kommen an einem Anschlufi Stumpf- und Kehlnahte zusammen 

vor, so ist auch bei den Stumpfnahten nur die fiir die Kehlnahte zulassige 

Spannung einzusetzen.

4. Bei der Berechnung mehrteillger gedriickter Stabe nach dem 

Krohnschen Verfahren3) kann die Bruchfestigkeit der Schweifinahte der 

Bindebleche zu 2400 kg/cm2 angenommen werden.

§  6. Bauliche Durchbildung.

1. Die Stabquerschnitte und -anschliisse sind der 

Besonderheit der Schweifitechnik anzupassen. Ober- 

Kopf-Schweifiungen sind nach Mógllchkeit zu vermelden. 

Die Schwerlinie der Schwelfianschliisse soli mit der 
Schwerlinie des anzuschliefienden Stabes móglichst 

zusammenfallen. Lafit sich dies (auch bei Anwendung 

von Knotenblechen) nicht erreichen, so sind die Zusatz- 

spannungen rechnerisch zu verfolgen. Es empfiehit 

sich dabei nicht, die zulassigen Spannungen zu er- 

hóhen.

2. Die fiir die Berechnung mafigebende Lange von 

Kehlnahten (ohne Kraterenden) soli nicht kleiner ais 

40 mm sein. Flankenkehlnahte von Stabanschliissen 

sollen nicht langer ais 30 a sein.

3. Die Schweifinahte sollen sich an einzelnen 

Stellen nicht zu sehr haufen.

4. Gestofiene Bauteile bis zu 16 mm Dicke diirfen durch V-Naht ver- 

bunden werden, bel grófieren Dicken miissen X-Nahte geschweiBt werden.

5. Bei den V- und X-Nahten kónnen die aneinanderstofienden Kanten 

der Bleche und Stabe bis zu 3 mm gebrochen werden (Abb. 5).

V/

ObisJmm
Abb. 5.

Schnitt a. -b

-l--\--l

«l

Abb. 4.

5. AuBermittige Anschliisse sind móglichst zu vermeiden, auf jeden 

Fali sind sie rechnerisch zu verfolgen.
6. Miissen aufier den Kehlnahten auch noch Schlitznahte angeordnet 

werden (z. B. beim Aufschweifien von Gurtplatten), so sind die Schlitze 

bei Berechnung des nutzbaren Querschnitts abzuziehen.

7. Gurtplatten sind erst an der Stelle ais voll wirksam anzusehen, 

wo ihr Querschnitt durch die Schweifinahte voll angeschlossen Ist. Der 

AnschluB ist tunlichst so auszubilden, dafi er rechnerisch nicht langer ais 

40 a zu sein braucht.

6. Die Schweifinahtbreite b soli bei Kehlnahten in der Regel gleich 

der Blechdicke ł, bel Verbindungsteilen mit verschledenen Blechdicken 

gleich der Dicke des diinneren Teiles gewahlt werden (Abb. 6). Hiervon
darf nur abgewichen werden, wenn 

auf andere Weise der volle Anschlufi 

nicht erreicht werden kann.

Die Kehlnahtbreite b soli das 

MaB von 20 mm nicht iibersteigen.

7. Bel tragenden Schlitznahten 

mufi die Schlitzbreite mindestensgleich 

der dreifachen Plattendlcke sein, da

mit ordentliche Kehlnahte ringsherum 

eingeschweifit werden kónnen.

8. Der gró fite  lichte Abstand /„ der Schweifistriche bei unterbrochener 

Schweifiung und der Schlitze bei SchlltzschweiBungen soli in der Langs- 

richtung nicht mehr betragen ais

») Siehe Ztrlbl. d. Bauv. 1908, S. 559.

Abb. 6.
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a) bei Kraftschwelfiung das Gfache der Biechdicke des diirmstens Teils,

b) bei HeftschweiBung in Druckstaben das 8fache der Biechdicke des 

diinnsten Teils,
c) bei HeftschweiBung in Zugstaben das lOfache der Biechdicke des 

diinnsten Teils.
Der k le in s te  lichte Abstand der Schlitze bei Schlitznahten soli in 

der Querrichtung nicht weniger ais die drelfache Biechdicke betragen.

9. Gedriickte Kopfplatten, dereń Verhaltnis

Breite b

Dicke 7  ’

sind auBer mit seitlichen Kehlnahten noch mit mindestens einer Schlitz- 

naht aufzuschweiBen.

10. Bei Blechtragern soli der Abstand der Aussteifungen nicht grófier 

ais 1,30 m sein. Die Aussteifungen sollen mit den Gurtungen verschweiflt 

werden. Bei hohen Blechtragern sind wcitergehende Sicherungen gegen 

das Ausbeulen der Stegbleche nótig.

11. An allen Stellen, an denen Einzellasten ubertragen werden miissen, 

sollen Aussteifungen angeordnet werden.
12. Auf gute Zuganglichkeit aller SchweiBnahte ist schon bei der 

Entwurfsbear.beitung zu achten.
13. Fiir den Zusammenbau, besonders auf der Bausteile, sind, soweit 

nótig, Montagebolzen zu verwenden. Die Bohrungen hierfur sind so an- 

zuordnen, daB hochbeanspruchteQuerschnittsteile móglichstnichtgeschwacht 

werden. Wegen Beriicksichtigung der Schwachung in der Festigkeits- 

berechnung s. § 4, Berechnung, Ziff. 4.

§  7. Priifung der Schweifler.

1. Die Priifung soli die Fahigkeit der am Bauwerk zu beschaftigenden 

Schweifler nachweisen.
2. DieProbeschweiBungen miissen nach demgleichenSchweiflverfahren, 

mit dem gleichen Schweifigerat und den gleichen Schweifldrahten vor- 

genommen werden, die der Auftragnehmer bei der Herstellung des Stahl- 

bauwerkes verwendet. Auflerdem sollen die Arbeitsbedingungen fiir die 

Schweifier die gleichen wie bel der Ausfiihrung des Bauwerkes sein.

3. Der Auftragnehmer hat die Priifung seiner Schweifler (durch den 

Fachingenieur) vor Ausfiihrung eines jeden Bauwerkes selbst vornehmen 

zu lassen. Uber die Priifung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die der 

Fachingenieur verantwortlich zeichnen muB und die ais Beleg auf- 

zubewahren Ist.
4. Welst der Auftragnehmer nach, daB selne Schweifler in regelmafllgen 

Zeitabstanden von hóchstens 1/i Jahr gepriift worden sind, so kann von 

einer besonderen Priifung fur jedes Bauwerk abgesehen werden.

5. Auch in dem unter 4. behandelten Falle kann die Bauaufsicht eine 

neue Priifung verlangen, wenn Zweifel an der Zuverl3ssigkeit des SchwelBers 

aufkommen oder wenn an dem Bauwerk von dem SchweiBer solche 

Schweiflungen vorgenommen werden sollen, fiir die er nicht gepriift ist.

Uber-Kopf-Schweifiungen vorkommen, sind an einem dritten Probestiick 

alle vler Nahte iiberkopf zu schweifien.

Aus jedem Probestiick werden drei Streifenkreuze von je etwa 35 mm 

Breite herausgeschnitten und in der Priifmaschine in der Richtung W— W  

zerrissen. Hierbei muB die Bruchspannung
p

o =  -p- 2500 kg/cm2 sein.

Hierin ist 

F =  2 a ' l,

a ' =  Kehlnahtdickc a Wulstdicke A a 

(Abb. 8),

l =  Lange der Kehlnaht.

Wird diese Bruchspannung auch im 

Wiederholungsfalle nicht erreicht, so ist der 

Schweifier zuruckzuweisen.

7. Kommen an einem Bauwerk StumpfschweiCungen vor, so kann 

die in § 8 hierfur vorgesehcne Priifung verlangt werden.

§  8. Gflteprflfung von Schweiflungen (Arbeitspriifung).

1. Diese Priifung soli nachweisen, daB die Wahl des SchweiB- 

verfahrens, der Schweifigerate und der Schwelfidrahte Verbindungen 

ermóglicht, die den zulassigen Spannungen in der Festlgkeitsberechnung 

des auszufiihrenden Bauwerks entsprechen. Daher sind fiir die Ausfiihrung 

der Versuche der gleiche Werkstoff, das gleiche Schw’eifiverfahren, die 

gleichen Schweifigerate und die gleichen Schweifidrahte anzuwenden und 

fur den Schweifier die gleichen Arbeitsbedingungen zu schaffen, die fiir 

das auszufiihrende Bauwerk vorgesehen sind. Diese Arbeitspriifung kann 

fiir jedes Bauwerk verlangt werden.

2. Die Priifungen sind vollstandig wie folgt durchzufiihren: Mafi- 

gebend fiir die Abmessungen der Probestiicke sind die Abb. 7, 9, 10

W—TT-JO—rr- so-
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6. Fiir die genannten Falle ist folgende Priifung zu verlangen: 

Werden an dem Bauwerk Blechdicken von 10 ± 5  mm verwendet, so 

sind Probestiicke nach Abb. 7, bei Blechdicken von 20 ± 5  mm nach 

Abb. 7a zu schweifien. Bel noch dickeren Blechen sind besondere Ver- 
einbarungen zu treffen.

Es werden zwei Langsbleche (3700 bis 4500 kg/cm2 Festigkeit) senkrecht 

iibereinander an ein Querblech so angeschweifit, dafi im Querschnitt eine 
Kreuzform entsteht.

Bei einem Probestiick sind alle vier Kehlnahte in waagerechter Richtung 

(bel waagerechter und lotrechter Lage der Bleche) zu verschweiflen, bei 

einem weiteren Probestiick in lotrechter Richtung. Falls am Bauwerk

und 11, wenn am Bauwerk die 

Grenzen von 10 ± 5  mm bleiben,
wenn am Bauwerk auch Blechdicken von 20 ± 5  mm vorkommen. 

Bei gróBeren Blechdicken sind besondere Vereinbarungen cr- 

750— forderlich.
a .-n  a) P riifung  der S chw e lB ve rb ln dungen  w ie in § 7, 6.

^  Y  b) P r iifu ng  F lankenschw e ifiungen : •

^ _____  Hierbei werden je 4 Flacheisen nach Abb. 9 durch Flanken-

nahte zu einem Probestiick zusammengeschweiBt.

V j '  Ein Probestiick wird mit waagerechter Lage der SchweiB
nahte, ein zweites Probestiick mit lotrechter Lage der SchweiB

nahte verschwelBt. Die Schweifinahte miissen unter Beriick

sichtigung der Kehldicke a ' =  a + A a (vgl. § 7, 6) eine 

Scherfestigkeit von mindestens 2400 kg/cm2 ergeben. 

c) P riifung  von S tum p fschw e iC ungen :

Zwei Bleche werden durch eine V-Naht nach Abb. 10 

oder nach Abb. lOa zu einem Probestiick zusammengeschweiBt. 

Die Einschweififlachen sollen einen Wlnkel von etwa 60° bilden. 

Aus diesen zusammengeschweifiten Blechen sind (nach Abb. 10) 

Probestiicke herauszuschneiden. Diese Probestiicke sind einem 

Zugversuch und dcm nachstehend beschrlebenen Biegeversuch 

zu unterwerfen.

Bel dem Zugversuch mufi eine Schwelfinahtfestlgkelt von mindestens 

3000 kg/cm2 erreicht werden, wobei die Nahtdicke a glelch der Biechdicke 

anzunehmen ist.

Der Biegeversuch ist nach Abb. 11 auszufiihren. Die Scheitelseite 

der SchweiBnaht ist vorher zu ebnen. Die Probe soli sich bis zum 

ersten Anrifi bei einer Biechdicke £ = 1 0  mm um mindestens 60°, bei 

einer Biechdicke t =  20 mm um mindestens 45° biegen lassen (Abb. 11 ■*).

Abb. 7a.

4) Vorlaufige Regelung. Anderweitige Festsetzung des zustandigen 
Ausschusses fiir „Priifverfahren“ wird spater beriickslchtigt.
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S i n n b i l d e r  f i i r  S c h w e i B n a h t e  ̂ Anlage 1
S innbild  in  Anwendung f i i r  

Ans/cht bezw. Aufsicht | GtuerschnittArt
Stum pfnahte

60° bis 30° ‘b is$ o °

V - Naht
-*iv~ . I K  kie- A C  m m  ? * >-7,5 bis Ą5mm [ł: */m

X-N aht
1$ b is t.5m m

. .1
¥  1
.A  i

.  J

#

Bezeichnung: Nach Nahtdicke a. undLanqe Z i

. o  ,/ AhM 12(a)
v' Nahł im u  ' ■

A/M

Werden die SchweiBwuIste zwecks Uberdeckung m it Winkel- oder Ftacheisen abgearbeitet, so erhalten die Sinn
bilder sfatf Kreisbogen gerade Striche.

l/blle Kehtnaht 
durchlaufend

~ b 'r-F la n sch r

JL

Leichte Kehtnaht
Diese Nahte sind im 
Bruckenbau nur ais 

'/$&//, Dichtungsnahtezugelasser, _=L_ JL
Volle Kehtnaht 
unterbrochen

------  p--Z|
_b_
T7 !

JL
Bezeichnung: Die Kehindhte werden nach d. Kehte a  undd. Lange l  d. Naht beieichnet

Beispiet: Kehtnaht gSgfy  
Bei unterbrochenen Kehtnahten ist das MaB der Unterbrechunq rosa) p +,r
ron Mitte zu Mitte SchweiBe in derZeichnung anzugeben s o d ) '

10
O k

SchUtznahte
SiS d ilifzb rd fc

Langloch -  

Schtitz eckig

Lang lach -  Schtitz abgerundet

Rundtoch

! (---)

+ +

B eze ichn ung : Die SchUtznahte werden nach der Btechdicke t ,  der Nahtdicke a, und der 
Nahttange l  oezeichnet, wobei l  d ie  desom ttange der abge iricke lten  N ah t is t.mm

Schtitz eckig  1 10-7 (t-C L \ 
B e is p ie t: •  abgerundet/  ISO > i  '

Rundtoch_________________ 10-7 ( t y y )

1. Oft wird es sich cmpfehlen, in den Zcichnungen die verschiedenen vorkommendcn Naht-

formen in grófierem Mafistabe herauszuzeichnen, zusammenzustellen und in der Zeichnung 

an den einzelnen Steilen auf diese Zusammenstellungen hinzuweisen (Buchstaben 51, 52 . . . ) .  

Bei den in grófierem Mafistabe aufgezeichneten Nahten bietet sich auch Gelegenheit an

zugeben, ob die Schweifiung mit verschieden dicken Schweifidrahten und in wieviel ver-

schiedenen Lagcn ausgefiihrt werden soli.

2. Baustellenschweifiungen sind in den Zeichnungen durch Hlnzufugen des Buchstabens „B“,

Oberkopfschwelfiungen durch , 0 “ zu kennzelchnen.

*) Die sinnbildliche Darstellung von Schweifinahten wird z. Z. im Fachausschufi fiir Schweifi- 
technik (Gruppe „Begriffe") neu beraten. Nach endgiiltiger Beschlufifassung wird dieses Blatt 
berichtigt und erganzt werden.
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50bei t - 10mm 
1.00- t-10"

Abb. 11.

3. Diese Priifungen sind 

in Gegenwart eines Ver- 
treters der zustUndlgen Auf- 

sichtsbehOrde auszufiihren.

Ober die Versuche ist eine 

Niederschrift aufzusetzen.

§  9. Ausfiihrung.

1. Die Lage der Schwelfi- 

niihte, die auf der Baustelle 

hergestellt werden solien, 

muB bereits in der Werk- 

statt an den einzelnen Bau- 

teiien angezelchnet werden.
2. Die SchweiBnahte mussen so ausgefiihrt werden, daB nach der 

Fertigstellung mOglichst geringe Nebenspannungen zuriickbleiben.

3. Wahrend des SchweiBens sind die SchweiBstellen gegen Regen, 

Schnee und Wind zu schtitzen. Bei SchweiBarbeiten auf der Baustelle, 

die tunlichst zu beschranken sind, ist fiir geeignete Einrichtungen (z. B. 

Schutz des SchweiBers gegen Witterungselnfliisse usw.) Sorge zu tragen.

4. Schmutz, Rost, Zunder, Farbę und Schlacke von Schneidbrennern 

miissen vor der SchweiBung sorgfaitig entfernt werden.

5. Der SchweiBstoff muB mit dem Wcrkstoff auch im Scheitel der 

Naht gut gebunden haben.

6. Bei SchweiBen in mehreren Lagen ist die Oberfiache der vorher- 

gehenden Lage vor Aufbringen der nachsten Lage von Verunreinigungen, 

insbesondere Schlacke, gut zu reinigen.

7. SchweiBstellen, die den vorstehenden Bestimmungen nicht ent- 

sprechen, sind sachgemaB zu entfernen und durch untadelige zu ersetzen.

§  10. Abnahme.

1. Fiir die Abnahme, die hauptsachlich in der Werkstatt vorzunehmen 

ist, sind samtliche Schweiflverbindungen gut zuganglich zu halten. Schweifi- 

nahte diirfen vor dem Verlassen der Werkstatt, soweit sie nicht ab- 

genommen sind, nur einen durchsichtigen Anstrich erhalten.

2. Die Art der Priifung der SchweiBverbindungen am Bauwerk bleibt 

dem Ermessen der zustandigen AufsichtsbehOrde iiberlassen.

II. Bruckenbauten.
V orbem erkung : Fiir die Berechnung und bauliche Durchbildung 

geschweiBter Stahlbriicken sind, soweit sich nicht aus dem Nachstehenden 

Abweichungen ergeben, die in den einzelnen Landern jeweils giiltigen 

Bestimmungen fiir die Berechnung und bauliche Durchbildung genieteter 

Stahlbriicken mafigebend.

Der Teil ,1. Hochbauten" dieser „Vorlaufigen Vorschriften fiir ge

schweiBte Stahlbauten", der durch die nachstehenden Bestimmungen 

lediglich erganzt wird, behalt seine Giiitigkeit auch fiir geschweiBte 
Bruckenbauten.

Drehscheiben und Schlebebiihnen sind wie Briicken zu behandeln.

Zu §  4. Berechnung.

1. Es ist anzustreben, allen Teilen eines Bauwerkes, also auch den 

SchweiBverbindungen, mOglichst gleiche Sicherheit zu geben. Dem- 

entsprechend sind die Anschlusse nicht nur fur die auftretenden Krafte zu 

bemessen, sondern es ist auch ein etwaiger OberschuB an Qucrschnitt 

anzuschlieBen.

2. Solien genietete Anschlusse durch SchweiBen verstarkt werden, so 

ist bei der Berechnung der Schweifiverbindungen anzustreben, daB die 

Nlete die gesamte ruhende Ląst einschl. der Verstarkungsteile tragen 

und dafi die Schwelfianschliisse die ganze Verkehrslast aufnehmen. Ist 

dies nicht mOglich, so mussen die Schweiflverbindungen mindestens 

2/3 der Verkehrslast aufnehmen konnen, wobei der Rest der Verkchrslast 

noch den Nieten zuzuweisen ist.

Verstarkungsschweifiungen mussen so angeordnet werden, dafi die 

Niete durch die Schweifihitze nicht gelockert werden und dafi auch 

spaterhin die NletkOpfe der Beobachtung nicht entzogen sind.

Fiir die Verstarkung stahlerner Briicken durch elektrische SchweiBung 

solien mOglichst umhiillte SchweiBdrahte verwendet werden.

3. Fiir die Berechnung der Schweifinahte sind bei Briicken sowohl 

die GrOBtwerte ais auch die Kleinstwerte der Momente, Querkrafte und 

Stabkrafte zu ermitteln. Die von der Verkehrslast herriihrenden Werte 

sind, soweit dies vorgeschrieben ist, mit der StoBzahl y zu multi- 

pllzieren.

4. Die so berechneten GrOfitwerte sind zur Bemessung der SchweiB- 

nahte in folgende Formeln einzusetzen:

( > )  ................................................ 1

(2)

max M  + (max M  —  min M), 

Q =  max C? + 2 (max Q — min Q),

S =  max 5 + ^  (max ^  — min S);(3)
hierin bedeuten:

maxAl das absolut grOfite, minAf das absolut klelnste Momerrt,

max Q die absolut grOfite, min Q die absolut kleinste Querkraft,

max S die absolut grOBte, min 5 die absolut kleinste Stabkraft.

Positive Werte sind mit +, negative Werte mit — in dic Rechnung

einzufiihrcn.

Zu §  6. Bauliche Durchbildung.

1. Die Fiillungsglleder von Fachwerkbriicken sind im allgemeinen 

mit Knotenblechen an die Gurtungen anzuschlieBen.

2. Bei Briicken ist die Obertragung von Zug- und Biegungsspannungen 

durch Stumpfnahte allein unzulassig. Bei untergeordneten Teilen (z. B. 

FuBwegkonsolen) darf von dieser Yorschrift abgewichen werden.

Alle Rechte yorbehalten.

Internationaier Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir eine StraCenbriicke 

iiber den Rhein in Basel.
(Dreirosenbrucke.)

Von Prof. Dr. L. Karner, Ziirich.

(Fortsetzung aus Heft 16.)

8. Beschrelbung und ErlSuterung der einzelnen Entwiirfe.

a) 1. Preis. S tah l-B alkenbriicke  m it dre i Ó ffnungen .

Die Briicke (Abb. 6 u. 7) iiberspannt ais durchlaufender Balken mit 

zwei Haupttragern in 75 m, 105 m und 75 m breiten Óffnungen den Rhein. 

Die Lage der Pfeiler ist so gewahlt, dafi unter Einhaltung der geforderten 

llchten Durchfahrtoffnungen (Mindestmafie 45, 100 und 45 m) einerseits auf 
der rechten Rheinseite die Oberbriickung des unteren Rheinweges mOglich 

ist, und anderseits auch auf der linken Seite das Widerlager so weit vom 

Ufer zuriickgesetzt werden konnte, um die Móglichkeit der Durchfuhrung 

von etwas spater notwendig werdenden Gleisen zum Schlachthof zu besitzen. 
Wenn bei verschiedenen anderen Entwiirfen ebenfalls fiir das rechte Ufer 

ahnliche Vorschl3ge gemacht wurden, so ist doch dieser Entwurf der 

einzige, bei dem auch links in eindeutiger Weise und ohne Einschrankung

in der DurchfahrthOhe der Raum fiir spatere Gieisanlagen frei bleibt. Diese 

LOsung ist naturgemafi besonders fiir die Schiffahrt (Umschlageinrichtungen) 
von grOBtem Vorteil und kann in dieser Form sogar die Vortelle der 

Oberbriickung des Rheins in einer Offnung teilweise aufwiegen. Es er

geben sich durch diese Anordnung verhaltnismafiig groBe SeitenOffnungen 

(die grOfite Stiitzweite der SeitenOffnungen unter allen eingereichten Ent

wiirfen) und damit ein wesentlich giinstigeres statlsches Verhaltnis zwischen 

Mittel- und SeitenOffnungen. Die Haupttrager sind nur mit geringen stetig 

verlaufenden Hohenanderungen ausgefiihrt und besitzen keine Vouten. 

Die Konsolausladung ist vcrhaltnismafiig grofi, sie betragt 4 m und be- 

wirkt zusammen mit einer gut gewahlten Konsol-(Aussteifungs-) Entfernung, 

dafi die Briicke ais schmaler gerader Streifen iiber den Rhein und seine 

Ufer hinweg sich ohne Aufdringlichkeit in das Stadtbild einfiigt.
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Gesamtansichten der Brucke. Ein Vorzug dieses Entwurfes besteht ferner in der 

schónen Verbindung der Briicke mit der Rampę; be- 

merkenswert sind dic Vorschlage fiir die Ausbildung des 

Voltaplatzes und die Ausnutzung des sogenannten Drei- 

rosenareals fiir Sport- und Spielpiatze. Abb. 8 vermag 

diesen Eindruck durchaus zu verst2rken.

Im Querschnitte der Abb. 9 sehen wir die schon 
erwahnte Anordnung von zwei Haupttragern. Da die 

Zahl der Haupttrager und ihre gegenseitige Entfernung 

zusammen mit der dadurch bedingten Art der Quer- 

trSger von grófitem EinfluB auf das Eigengewicht der 

Stahlkonstruktion ist, so sind die vcrscbiedenen Entwiirfe 

ganz besonders von diesem Gesichtspunkte aus interessant. 
Um den Fahrbahnrost móglichst wirtschaftlich zu erhalten, 

liegen die Haupttrager in nur 10 m gegenseitigem Abstand. 

Dic Quertrager sind vollwandige Blechtrflger und die 

Langstrflger auf den Quertragern durchlaufend gelagert. 

Die Anordnung der Fahrbahn und ihre Entwasserung geht 

ohne weiteres aus der Abbildung hervor. Die einzelrien 

Teile, sowohl die Konstruktion ais auch die Kabel- und 

verschiedenen Rohrleitungen, sind leicht zuganglich; die 

Fahrbahnplatte liegt nur auf den Langstragern auf, wo- 

durch auch die Gurtlamellen der Haupttrager gut zu 

kontroliieren sind. In der Bruckenmitte ist in Untergurt- 

hohe ein Laufsteg vorgesehen. Der waagerechte Haupt- 

verband liegt in der Untergurtebene, den Verband in der 

Obergurtebene bildet die steife Fahrbahnplatte, unterstiitzt 

durch einen, mehr Montagezwecken dienenden, leichteren 

Verband.

Fiir die Haupttrager besteht im vorliegenden Faile 

noch die Móglichkeit einer einwandigen Konstruktion mit 

Stegblechhóhen von 3,84 bis hóchstens 4,68 m (iiber den 

Pfeilern). Die Breite der Gurtlamellen ist je nach Bedarf 

veranderlich und von den fiir die Nietung zuiassigen 

Schaftlangen in den stark beanspruchten Teilen abhangig. 

Die Aussteifung der Stegbleche geschieht durch je vier 

Winkel in Abstanden von je 5,0 m (Konsolentfernung) 

und durch zwei auBen und innen langslaufende Winkel 

am waagerechten StegblechstoB in der neutralen Achse. 

Der órtlichen Aussteifung der auf Druck bzw. Knicken 

beanspruchten Stegblechteile ist besondere Sorgfalt ge- 

widmet; sie besteht aus 2- und Winkeleisen, die jedoch 

nur auf der Innenseite der Haupttrager liegen. Die kon- 

struktiven Einzelheiten (s. dazu auch Abb. 10, mit Einzel- 

heiten der Haupttragerausbildung) sind sorgfaltig durch- 

gebildct. Ais Verbindungsmittel ist durchweg nur Nietung 

vorgesehen. Der Baustoff ist hauptsachlich St 52 mit 
etwa 15%  des Gesamtgewichtes an St37 fiir unter- 

geordnete Konstruktionen.

Mit gleicher Sorgfalt und Ausfiihrlichkeit wie der 

Oberbau ist auch der Unterbau entworfen. Die Pfeiler- 

langsachse ist unter 3° zur Briickenquerrichtung geneigt 

und halbiert ungefabr den Winkel zwischen der letzteren 

und der FIuBrichtung. Dadurch ergibt sich die Móglich

keit, die Auflagerachse mit der Briickenąuerrichtung zu- 

sammenfallen zu lassen, ohne zu grofie aufienmittige 

Beanspruchungen der im iibrigen sehr schlanken Pfeiler 

(3 m Breite am Kopf) zu bekommen. Die Pfeiler, dereń 

Abmessungen der Abb. 11 entnommen werden kónnen, 

erhalten Druckluftgriindung und werden mit Hilfe von 

Eisenbeton-Senkkasten bis auf Kote — 14,00 abgesenkt. 

Die Widerlager, dereń Griindung durch das Zuriicksetzen 

einfach wird, sind auf der linkenSeite bis auf Kote — 3,00 

und auf der rechten Seite bis Kote —  1,00 zwischen 

eisernen Spundwanden herabgefiihrt. Diese relchen 

bis Kote — 8,00. Die technischen Einzelheiten der 

Widerlagerkonstruktion gehen ebenfalls aus Abb. 11 

hervor und zeigen beim rechten Widerlager auch 

den Anschlufi an die aufgelóste Eisenbeton -Rampen- 

konstruktion.

Zusammenfassend zeigt die vorgeschlagene Lósung, 

dafi fiir die gewahlten Stiitzweiten-Vcrhaitnisse , der 

durchlaufende Stahl-Balkentrager eine wirtschaftliche 

und technisch einwandfreie Lósung darstellt, dereń 

Ausfuhrung auf Grund der vielfachen Erfahrungen 

bei ahnlichen, zum Teil noch grOfieren Bauwerken 

keine Schwierigkeiten bietet, dazu aber noch den Vor- 

teil einer asthetisch aufierordentlich befrledigenden Bau- 

form sichert.
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Abb. 13. 2. Preis. Abb. 30. 1. Ankauf.

Abb. 32. 2. Ankauf.

b) 11. Preis. S tah l- B a lkenb rueke  m it dre i Ó ffnungen .

Der in Abb. 12 dargestellte Entwurf iiberspannt den Rhein ais 

durchlaufender Balken mit drei Haupttragern mit den Óffnungen 

53,89 m, 105,58 m und 53,89 m und stellt die Bruckenwiderlager un

mittelbar an die Ufer. Dadurch wird die Oberbriickung des unteren 

Rheinweges auf der rechten Seite durch ein besonderes Bauwerk 

notwendig, das zusammen mit dcm rechten Widerlager und mit dem An- 

schlufi an die Rampenkonstruktion fur sich ein Bauwerk in Eisenbeton 

ergibt. Der Treppenhausvorbau, der am Beginn der rechten Zufahrtrampe 

iiber die Fahrbahn herausragt, ist dabei nicht besonders gunstig gewahlt. 

Die untere Gurtung der Haupttrager wird allmahlich an den Pfeilern zu 

Youten herabgezogen, um dadurch die Pfeilerstellung starker zu betonen,

wenn auch dadurch viellelcht etwas die gerade Balken- 

linie beeinflufit erscheint. Der Gesamteindruck der 

Brucke zwischen den Widerlagern ist aber jedenfalls ein 

durchaus ruhiger und harmonischer. Die um 3 m aus- 

kragenden Fufiwege mit den in gut proportionierten 

Abstanden angeordneten Aussteifungen und Konsolen 

geben dieser Brucke bei einer im Mittel aufierordentlich 

geringen Konstruktionshdhe (Abb. 6) eine sehr schlanke 

Form. Abb. 13 zeigt die Brucke gegen das rechte 

Widerlager gesehen.

Der Stahluberbau ist eine sorgfaitig durchdachte 

Konstruktion, die In vieler Beziehung neuartige und 

interessante Einzelheiten zeigt. Abb. 14 zeigt die Quer- 

schnittanordnung, die Ausbildung der Fahrbahndecke, der Entwasserung 

und die Lage der verschiedenen Leitungen, die uber die Brucke gefuhrt 

werden. Die Zuganglichkeit zu diesen Leitungen ist bei diesem Entwurf 

eine ganz besonders giinstige.

Um fiir die gewahlte, zlemlich geringe Tragerhohe nicht zu schwere 

Gurtąuerschnitte zu erhalten, bzw. um unwlrtschaftliche, zweiwandige 

Kastenquerscbnitte zu vermeiden, sind drei einwandige, durchweg genietete 

Haupttrager vorgesehen, die durch steife, doppelfeldrlge Querrahmen (in 

den Konsoląuerschnitten) verbunden sind. Diese Querrahmen bestehen 

in den Gurtungen und Pfosten aus I-Tragern, die in den Ecken zur Aus

bildung der Rundungen In Stegmltte geschlitzt werden. Jede Tragerhalfte 

wird dann nach der gewunschten Richtung gebogen und die fehlenden

Blick gegen das rechte Widerlager.

Abb. 8. 1. Preis.
Abb. 26. 5. Preis.

Abb. 22. 4. Preis.

Stegzwickel durch eingeschweifite Bleche erganzt. (Nur der mittlere 

Quertragerpfosten ist durch Nietung mit den Gurtungen verbunden.) Die 

im Obergurt des Rahmens erforderliche Querschnlttverst3rkung (Haupt- 

ąuertrager) geschieht durch Aufschweifien eines halben I-Tragers, der 

aufierdem durch eingeschweifite Rippenbleche gegen den bereits fruher 

erwahnten I-Gurt abgesteift wird. Nach ahnlichen Grundsatzen sind die 

Konsolen im Obergang zur Haupttrager - Aussteifung ausgefiihrt. Zur 

eigentlichen Krafteiibertragung In den Querrahmen, besonders aber auch 

bei Stdflen ist Nietung verwendet. An welteren Tragteilen fur den Fahr- 

bahnrost sind nur noch je ein Langstrager zwischen zwei Haupttragern

Abb. 17. 3. Preis.

Abb. 33. 2. Ankauf.
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Durch diese Anordnung, die 

in gleicher Weise bei der Auflagerung der Fahrbahnplatte auf den Quer- 

tragern durchgefiihrt ist, sind die Gurtungen der Haupttrager noch elnlger- 

maflen zuganglich gemacht. Aufier den vorhin erwahnten Schweifiungen 

sind auch bei Ortlichen Aussteifungen, beispielswelsebei den Absteifungen der

Abb. 10. 1. Preis.
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Abb. 11. 1. Preis. Pfeiler und Widerlager.

246 K am er, Internationaler Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen usw. Fachsch r iffr  <r ges. Bauingenieurwesen
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Abb. 14. 2. Preis. Einzelheit des Uberbaues

Die Aufschliefiung des Untergrundes.
Von Regierungsbaurat 2)r.=3ng. Emil Burkhardt, Stuttgart.

Die AufschlleBung des Untergrundes geschieht bisher durch Abteufen 

von kleinen Schachten oder durch Bohren. Auf geringe Tiefen bietet 

die Herstellung von Schachten keinerlei Schwlerigkeiten und gibt auch 

einen brauchbaren AufschluB. Sobald aber der Vortrieb ins Grundwasser 

gelangt, wird die Arbeit sehr erschwert, wenn nicht gar infolge zu starken 

Wasserandranges unmógllch gemacht. Durch das Abpumpen des Grund

wassers und die Art und Weise des Lósens wird das Ergebnis stark be- 

eintrachtigt. Der Herstellung von Schachten auf gróBere Tiefen stehen 

auch die hohen Kosten entgegen. An ihre Stelle tritt bei grófieren Tiefen 

das Verfahren durch Bohren. Das Bohren fiihrt meist zum Ziel, jedoch 

entsprechen die Aufschliisse nicht immer der natiiriichen Ablagerung. Durch 

das Arbeiten mit den bekannten Bohrwerkzeugen, wie Kiespumpe, 

Schlammbiichse, Schappe und MeiBel, wird der Zusammenhang der Schichten 

gestórt. Sie werden durcheinandergemengt und bei Anwendung der Kies

pumpe und des Schlammlóffels durch die auf- und abwarts gerichtete 

Bewegung des Werkzeuges derart aufbereitet, daB sich feinere und gróbere 

Bestandteile bereits im Bohrloch voneinander scheiden. Hierdurch kommen 

die Schichten in ganz anderer Verfassung und Reihenfolge zutage, ais 

sie in der Erde anstehen.

Die Mangel in den bisherigen AufschluBverfahren machen sich be

sonders nachteillg bei der Vergebung von groBen Tlefbauarbeiten geltend: 

Da die Angaben iiber die Beschaffenheit des Untergrundes eine wesentliche 

Grundlage fiir die Entwurfaufstellung, die Veranschlagung der Kosten und 

die Bearbeitung der Vergebungsbedingungen bilden, wirken sich un- 

geniigende und unsichere Grunduntersuchungen von der Entwurfbearbeitung 

bis zur Beendigung der Bauausfiihrung aus. Beim Entwerfen der Bau

werke wird die Griindungsart nach den Bohrergebnissen bestlmmt. Bei 

dem Aufstellen des Kostenvoranschlages wird auf Grund der Auf- 

schliisse angenommen, daB sich innerhaib des zu bewegenden Erdmaterials 

bestimmte Mengen Kies und Sand vorfinden, die unmittelbar zur Her

stellung von Beton dienen kónnen. In dcm Verdingungsanschlag, der fiir 

die Vergebung der Arbeiten aufgestellt wird und der nach Zuschlag- 

ertcllung zugleich einen Bestandteil des mit der ausfuhrenden Firmen 

abzuschliefienden Vertrages blldet, werden dem Entwurf entsprechende 

Leistungen und zahlreiche Bedingungen und Bestimmungen fiir die Aus-

t
fiihrung der Arbeiten aufgenommen. Treffen nun nach 

der Zuschlagerteilung die Angaben und Annahmen iiber 

die Beschaffenheit des Untergrundes bei der Ausfiihrung 

nicht zu, was In grófierem oder kleinerem Umfange 

"  die Regel ist, so werden Vertragsanderungen mit den

_  bekannten, sowohl fiir die Bauverwaltung wie fiir

den Unternehmer gleich unerwiinschten Auseinander- 

- setzungen erforderlich.
Die vorstehend genannten Mangel in den bis

herigen AufschluBverfahren und ihre nachteiligen Aus- 

s wirkungen auf die Vergebung und Ausfuhrung gróBerer

Bauarbeiten sollen durch das vom Verfasser erfundene 

Gerat beseitigt werden. Mit dem Gerat soli ein un- 

gestórter Querschnitt aus dem Untergrund entnommen 

| und dem Untersuchenden offen zutage gebracht werden,J so daB die erforderlichen Angaben iiber die Schichten-

folge und dereń Machtigkeit, die Grundwasserhóhe, die 

Felshohe sowie die etwaige Verwertbarkeit des Unter- 

grundmaterials nach Menge, Zusammensetzung, Korn-

11 I ___ grófie und Sauberkeit zweifelfrei gemacht werden

| r^J___  kónnen.

11 Ę .........  Das Gerat (Abb. 1) besteht aus einem AuBenrohr

j l| und einem Innenrohr, das fiir sich eingesetzt und ge-

\jj zogen werden kann. Das Innenrohr ist zweiteilig, so

Abb. 1. daB es nach dem Herausziehen nach einer Mantellinie

Haupttragergurtung gegen den Steg, bei lotrechten Zwischenversteifungen 

der Stegbleche usw. eingeschweifite Bleche und Flacheisen vorgesehen. 

Die Stegbleche der Haupttrager erhalten auBer den bereits erwahnten 

lotrechten Aussteifungen an den Querrahmen - Anschliissen noch órt- 

liche, nur innenliegende Aussteifungen, wo es die Druck- bzw. Knlck- 

beanspruchungen erfordern. Das Zusammenwirken der drei Haupttrager 

mit den aufiergewóhnlich hohen Querverbindungen gibt der ganzen Stahl- 

konstruktion eine gewisse Plattenwirkung und damit groBe Steifigkeit

in der Querrichtung. An sonstlgen Einzelheiten zeigt Abb. 14 noch
die bewegliche Lagerung eines Haupttragers auf den Pfeilern und am 

rechten Widerlager. Windverbande liegen in der Obergurt- und Untergurt- 

ebene und sind, ahnlich wie die bereits geschilderte Konstruktion, eben

falls aus dem Gesichtspunkte einer einfachen und billigen Unterhaltung 

der Stahlkonstruktion heraus geformt. Der ganze Entwurf der Stahl- 

konstruktion ist bis in alle Einzelheiten eingehend dargestellt. Ais Bau-

stoff ist St 52 gewahlt mit rd. 40%  St 37.

Pfeiler und Widerlager zcigen gemaB Abb. 15 groBe Hohlraume, die 

dem Wasser freien Zutritt lassen. Uber die Lage der Pfeilerachse selbst 

gilt das wie beim vorhergehenden Entwurf Gesagte. Wenn schon die 

grófiere genetzte Oberflache der Pfeiler bei dieser Bauart, wegen der 

móglichen chemischen Einwirkung des Wassers, nicht giinstig ist, muBte 

noch beriicksichtlgt werden, dafi dadurch, daB die Strómungsgeschwindig- 

kelt im Staubereich, in dem die Briicke liegt, nicht groB ist, die Beeln- 

flussung des Pfeilermauerwerks durch zeitweise stehendes oder nur wenig 

bewegtes Wasser noch ungiinstiger wird.

Fiir die Pfeiler (4 m Kopfbreite) ist zweckmaBig Druckluftgrundung 

angenommen worden, wahrend die Widerlager in offener Baugrube 

zwischen Stahl-Spundw3nden gebaut werden. Die Pfeiler-Senkkasten aus 

Stahl werden bis Kote — 14,00 abgesenkt. Die In aufgelóster Elscnbeton- 

Rippenkonstruktion gedachten Widerlager sollen auf der rechten Seite bis 

auf Kote — 2,5 und auf der linken bis Kote 3,9 relchen; die Spundwande 

werden bis auf Kote — 8,00 gerammt. (Fortsetzung folgt.)
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Abb. 2.

geóffnet werden kann. Das Eintreiben des Gerates gesehieht in bekannter 

Weise wie das Einrammen von Pfahlen mittels Rammbar, wobei ent

sprechend dem Eindringen des Pfahles in den Untergrund Materiał in 

das Innenrohr eintritt. Aus dem Eindringen des Aufienrohres und der 

Hóhe des Kerns kann alsdann durch einfache Umrechnung auf die wahre 

Machtigkeit der Schichten geschlossen werden. Nach dem Offnen des

Abb. 13.

Abb. 3 zeigt die Verwendung eines wesentlich einfacheren Hilfs- 

gerates. Statt mit einem Dampfbaren wird die Bohrvorrichtung mit einem 

Freifallbaren, der durch eine mit einem Elektromotor betriebene Windę 

hochgehoben und alsdann frei fallen gelassen wird, eingetrieben.

In Abb. 4 ist das Innenrohr herausgezogen und geóffnet, so dafi das 

Bohrgut zusammenhangend offen vor Augen liegt.

Oyi sandiger Lehm

/ehmiger Sand 
sandiger Lehm

OM Kiessand liemtich rcin

Kiessand liemlichrein 
150 Kiesetmit [isenhydmyd' 

iibcriug (ro t)

Grundwasser. 215.l i  

'1 mergeiiger Schlick humos

1,16 wie 6 naft

tóa vemiHerler Mergelgriin
'm ztester Merne! blou 
-I----

Abb. 6.

Innenrohres ergibt sich der Aufbau des Untergrundes genau nach der 

Schlchtenfolgc, Zusammensetzung und Beschaffenheit. Das Gerat ist 

so konstruiert, daB es auch veriangert werden kann.

Zur Erprobung des Gerates wurden auf dem Baufelde der Staustufe 

Cannśtatt der Neckarkanalisierung in den Jahren 1929 und 1930 eine 

Reihe von Versuchen') durchgefiihrt, dic sich auch auf die Fragen des 

giinstigsten Rohrdurchmessers, der giinstigsten Ausbildung des Aufien

rohres, der Verdlchtung des Materials im Innenrohr, seiner Abhangigkeit 

vom Rohrdurchmesser, Bargewicht und Zahl der Rammschlage sowie auf 

die zweckmaBigste Einrichtung des Hilfsgerates zum Rammen und Ziehen 

des Gerates erstreckten.

Der Boden des Neckartalbeckens, der aufgeschlossen wurde, besteht 

aus einer 5 bis 6 m machtigen diluvialen Ablagerung, und zwar aus Humus, 

Neckarkics mit Sand, Tonlagen mit Kies wechselnd und im Liegenden 

aus griinem und rotem Keupermergel. Einzelheiten der Versuche wurden 

im Lichtbilde festgehalten und sind in Abb. 2 bis 13 wiedergegeben.

Abb. 2 zeigt aus der ersten Versuchsreihe, die mit einer Menck- 

Hambrock-Dampframme durchgefiihrt wurde, wie das AuBenrohr mit einem 

Demag-Union-Pfahlzieher gezogen wird.

‘) Die Versuche wurden unternommen mit Untersttitzung der Tiefbau- 
firma Edwards & Hummel, Alfred Kunz sowie der Dortmunder Union 
Abt. Spundwand, die auch den Alleinvertrieb des Bohrpfahles besorgt.

Abb. 5.

Abb. 5 zeigt die Anordnung zum Ziehen 

des Aufienrohres nach Becndigung der Boh- 

rung mittels Rohrschelle und Druckwasser- 

Hebebócke. Das Ergebnis der Grundunter- 

suchung ist in Abb. 6 aufgetragcn. Danach 

wurde der Untergrund bis auf 5 m Tiefe 

unter der Oberfiache aufgeschlossen. Die

kiin ftiger
Durchstich

Abb. 7.
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Abb. 9.

Abb. 10.

Schichtenfolge zeigte Humus, sandigen Lclim, lehmigen Sand, sandigen 

Lehm, ziemllch reinen Neckarkicssand, dann in der Hauptsache groben 

Neckarkies von 2,60 m Machtigkeit — GerOil und Geschiebc 2 bis 6 cm 

groB, vorwiegend Kalkstein mit eisenschiissigen und manganhaltigen 

Lagen —  darunter griincn, verwittcrten und festen blauen Mergel. Das 

Grundwasser wurde in 3,14 m Tiefe angctroffen. Beachtenswert ist, daB 

selbst ganz diinne Schichten wie Nr. 3, kaikreicher Sand von 7 cm Starkę, 

und Nr. 7, eine Schicht mit Pflanzenresten2) von II cm Starkę, deutlich 

abgegrenzt, gewonnen wurden.

AuBer dem vorstehend beschriebenen Untergrunde wurden auch ganz 

welche Schichten wie Schlamm und feincr Sand mit Erfoig crschiossen. 

Die hierfiir geschaffene seibsttatige Einrichtung ist so gebaut, daB sie bei 

allen Bodenarten eingesetzt werden kann.

Die gutcn Ergebnisse der Versuchsbohrungen veranlaBten das Ncckar- 

bauamt Stuttgart, Untergrunduntersuchungen auf dem Gelande der Stau- 

stufe Altbach ebenfalls mit der beschriebenen Bohrvorrichtung vornehmen 

zu lassen. Wie aus Abb. 7 hervorgeht, bezweckten die Untersuchungen 

den AufschluB an der Stelle des geplanten Wehres und des Kraftwerkes, 

sowie im Unterkanal. Ais Hilfsgerat stand wie bei den beschriebenen 

Versuchsbohrungen eine einfache Freifallramme, die durch eine elektro- 

motorisch beschriebene Windę betatigt wurde, zur Verfiigung. Auch diese 

praktische Erprobung des Gerates liefcrtc durchweg einwandfreie Ergebnisse 

iiber die Untergrundbeschaffcnheit.

. Abb. 8 zeigt den gesamten AufschluB von Bohrloch 6 auf eine Tiefe von 

6,10 m. Aus Abb. 9 geht hervor, daB auch der anstehende Fels mit Erfoig 

durchschlagen werden konnte. DerPfahl wurde sogar 1,35 m tief in denSand- 

stein eingetrieben, ohne daB irgendwelche Beschadigungen an dcm Gerat 

festgestellt werden konnten. Abb. 10 laBt noch deutlicher erkennen, wie 

GerOlle gespalten und ein Pfropfcn aus dem Sandstein hcrausgemeifielt 
wurde. Die graphische Auswertung des Bohrergebnisses von Bohrioch 5

2) An Hand ungestOrter Schichten mit Pflanzenresten ist der Geologe 
in der Lage, das Alter und die Entstehungsgeschlchte der Abiagerungen 
zu bestlmmen.

— mit der von dem Landesgeologen Dr. H. K ranz, Stuttgart, an Ort 

und Stelle bestimmten Schichtbezeichnung —  zeigt Abb. 11. Wie daraus 

hervorgeht, wurde eine Gesamttiefe von 6,77 m, und zwar in drei 

Arbeitsg3ngen aufgeschlosscn. Beachtenswert Ist der Grad der Ver- 

dichtung je nach der Beschaffenheit des Materials und der deutlich aus- 

gepragte Obergang von den weichen Erdschichten zu Kies bzw. vom 

Kies zum Fels, sowie der stetige Verlauf des Diagramms im gleich- 

artigen Materiał. Diese Merkmale, die sich deutlich aus der Eindringung 
der Bohrvorrlchtung in den 

Untergrund kundtun, las
sen bereits wahrend des 

Arbeitsganges beurteilen, 

welche Schichten zu er- 

warten sind und wann 

das Bohrgut herauszu- 

holen ist. Verglichen mit 

der normaien Bohrweise 

ergaben sich mit der 

Bohrvorrichtung erheb- 

lich raschere Arbeitsfort- 

schritte.

Zusammenfassend er

gaben die Aufschlusse fiir 

die Staustufe Altbach ein 

naturgetreues Bild der 

verschledenen Bodenarten 

bis zum festen Fels- 

grund, so daB alle fiir 
die Entwurfbearbeitung 

und fiir die Aufstellung 
des Verdingungsanschlags 

wichtigen Fragen wie 

Baugrundtiefe, Schichten-

machtigkeit, Zusammen- Abb. 12.

Abb. 8.

115,16 Resattat

Auetehm
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-schwarter Foutsctitamm 
~Faulschlammm.gnb.mes

sehrgruber lehmiaerHeckô  
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Abb. 11.
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setzung, KorngróBe und 

Sauberkeit des Materials, 

sowie GrundwasserhOhe 

einwandfrei beantwortet 

werden konnten. Probe- 

gruben, die sich in diesem 

Baugebiet bis in die mit 

dem Bohrpfahl erreichte 

Tiefe nur unter Wasser

haltung mit starker An- 

steifung hatten herstellen 

iassen, wiirden keine bes- 

seren Aufschliisse ergeben 

haben. Der Kostenauf- 

wand hierfiir ware aber 

ein mehrfacher gewesen.
Im AnschluB an die Bohrungen in Altbach wurde noch eine Versuchs- 

bohrung mit einer 200 kg schweren Delmag-Exploslonsramme (Abb. 12,), 

die von der Delmag AG. zur Verfiigung gestellt worden war, durchgefiihrt. 

Auch mit diesem Rammgerat gelang es, den Untergrund bis auf FelshOhe 

aufzuschlieBen. Zum tleferen Erbohren des Felsens ware allerdings eine 

schwerere Ramme erwiinscht gewesen. Die raschen Rammschiage (80/min) 

hatten naturgemaB eine geringere Verdichtung des Bohrgutes zur Folgę. 

An Stelle der Explosionsramme konnten in gleicher Weise die zum Ein- 

rammen von Spundwanden verwendeten schnellschlagenden Rammhammer, 

z. B. Union-Demag, Mac Kiernan Terry u. a. ver\vendet werden. Es folgt 

daraus, daB fiir den Bohrpfahl jedes Rammgerat benutzt werden kann, so 
daB in dessen Auswahl lediglich ortliche Verhaitnisse mitsprechen.

In jiingster Zeit wurden noch Bohrungen auf dem Baugebiete fiir den 

neuen Neckardurchstich der Staustufe Heilbronn des Neckarkanals aus

gefiihrt. Mit den Bohrungen sollte fiir die Erstellung eines 200 m langen 

Briickenbauwerkes AufschluB uber die Hóhenlage des Felsens, die Griindung 

des Lehrgeriistes sowie iiber Zusammensetzung und Verwertbarkeit des 

anstehenden Kiesmaterials erlangt werden. Die Bohrungen waren in

~ r

einem abgelegenen und weit ausgedehnten Gelande durchzufiihren, bei dem 

der AnschluB an eine elektrische Leitung nicht mOglich war, so dafi eine 

Freifallramme mit elektromotorischem Antrieb nicht verwendet werden 

konnte. In diesem Falle wurde ein bereits im Baugebiete befindlicher 

Raupenbagger von Menck & Hambrock, Modeli III, der ais Sellschaufel, 
Greifer, LOffel und ais Rammgerat verwendet werden kann, nach vor- 

herigem Umbau ais Rammgerat benutzt. Der Raupenbagger hatte den 

Vorteil, dafi das Verfahren der gesamten Einrichtung in dem weichen 

Wiesengelande von einem Loch zum andern einfach und schnell vor sich 
ging. Die schwere Windę am Bagger gestattete weiter, dafi das Aufien- 

rohr verschiedentlich ohne Zuhilfenahme der Druckwasserpressen gezogen 

werden konnte. Den im Betrieb befindlichen Raupenbagger mit dem fast 

v5llig eingerammten Bohrpfahl zeigt Abb. 13. Auf Grund der an neun 

Stellen in der Briickenachse durchgefiihrten Bohrungen war es mOglich, 

einen eitiwandfreien Verlauf der Untergrundschichten sowie ihre Zusammen

setzung zu erlangen (s. Abb. 14), so dafi damit alle wissenswerten Einzel- 

heiten fiir die Ausfiihrung des Bauwerks von vornherein klargestellt werden 

konnten.

Zur Frage der Aufbesserung der Niedrigwasserstande der Elbe unterhalb der Saalemiindung 

durch Talsperrenzuschuftwasser.
Von Regierungsbaurat Arnold Hirsch, Wittenberge.

(Schlufi aus Heft 16.)

Alle Rechte rorbehalten.

Die durch das ZuschuBwasser bewirkten, in Tab. 2 errechneten 

ErhtShungen wurden in Abb. 6 graphisch aufgetragen und noch durch Er- 

hfjhungen an den Zwischenpegeln erganzt. Die Ausgleichlinie ist schwach 

parabolisch gekriimmt.

Die ErhOhung nahm danach von 39 cm in Barby auf 21 cm in Artlen- 

burg ab, wenn die Boizenburger Beobachtung (18 cm) ais zu sehr aus der 

Reihe fallend unberiicksichtigt gelassen wird. Die Abweichung gegen die 

Ausgleichlinie betragt max: 5 cm, die Verminderung der in Barby ein- 

getretenen ErhOhung bis zur Flutgrenze 39 —  21 =  18 cm, d. h. 46%.
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Abb. 6. Erhóhungen an den Hauptpegeln bei der August/September- 

welle 1929 unterhalb der Saalemiindung in cm (vgl. Tab. 2).

In Tab. 3 sind in Sp. 3 u. 5 die Abflufimengen zusammengestellt 

worden, die dcm Wasserstand zu Anfang und im Schcitcl der Welle 

an den in Tab. 2 genannten Hauptpegeln cntsprachen. Die fur den 

Sommer 1929 giiltigen Abflufimengenlinien zeigt Abb. 7. Bei der 

Festlegung der AbfluBmengenllnien und der Umrechnung von Wasser- 

standen in Abflufimengen treten in gewissen Grenzen die bekannten, 

schwer vermeidbaren Fehler auf.

Die Zuschufiwassermenge nahm im Scheitel der Welle von Barby 

bis Artlenburg um 17 m3/sek ab. Die fiir Lenzen ermittelte Menge durfte

nicht ganz einwandfrei sein; auch bei andern Rechnungen sind bereits 

gewisse Zweifel an der richtigen Lage der Abflufimengenlinie Lenzen, 

wie sie sich aus den Messungen ergibt, aufgetaucht, die Zahlen fiir Lenzen 

sollen deshalb bei der weiteren Betrachtung vernachiassigt werden. Die 

Abnahme der im Scheitel vorhandenen Zuschufiwassermenge erscheint 

sonst zlemlich gleichmafilg, an der Flutgrenze sind von der Barbyer Menge

Tab. 3. Abflufimengen der Elbe an den MeBstellen zu Anfang 

und im Scheitel der August/Septemberwelle 1929.

t^t* 
■g -S-g
§ § H

Mefistelle

Pegelstand In m 

In rr

a) am Wellen- 

anfang

und AbfluBmenge 

3/sek

b) Im Wellen- 

scheitei

ZusctiuB- 

wassermenge 

Im Scheitel 

In m3/sek

Vermlnderung 

In m3/sek 

gegeniiber 

Barby

Dsgl. 

In %

l 2 3 4 5 6 7 8

Barby . . . 0,09
174

(175)i)
0,48 236 62 —

Hamerten — 0,20
187

(187)
0,13 246 59 3 5

Abbendorf . 0,22
229
(222)

0,50 284 55 7 12

Lenzen . . 0,39
234
(234)

0,62 281 47 15 24

Darchau . . — 0,42
240
(238)

— 0,20 288 i  4 8
14 23

Artlenburg . — 0,40
245
(252)

— 0,19 290 45 17 28

') Die eingeklammerten Werte sind durchschnittllch korrespondierende 
Abflufimengen, sie wurden mit Hilfe von AbfluBmengenlinien und von 
niedrigen Beharrungswasserstanden aus dem Sommer der Jahre 1893, 
1904, 1911, 1921, 1928 und 1929 errechnet. Es soli damit gezeigt werden, 
daB zu Beginn der August/Septemberwelle 1929 ein dem iangjahrigen 
Durchschnitt entsprechender, beharrender Abflufi zlemlich genau vor- 
handen war.
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Tab. 4. Erhohungen an den mit einer Mefistelle 
versehenen Hauptpegeln der Elbe unterhalb der Saaleiniindung 

bei der August/Septemberwelle 1929.

Pegel

: a) bel allerwflrts glelcher ZuschuB- 

! wassermenge von 62 m3/sck

Pegelstand j  E r h 6 | l u n ( !  

zu Anfang lim Sclieltelj In cm

b) dsgl. bel einer 

ZuschuBwnsscrabgabc 

gem. Tab. 3, Sp. 6

Pegelstand ErhOhung 

In Scheltel In ciii

Vq  in cm 

(Sp. 4 - 6 )  

In cm

Vq  In %  

von Sp. 4

■

i 2 | 3 4 5 | 6 8

Barby . .
•

0,09 , 0,48 39 (43) ‘) 0,48 ; 39
Hamerten — 0,20 0,15 35 (43) 0,13 : 33 2 6
Abbendorf 0,22 0,54 32 (36) 0,50 28 4 13
Lenzen . 0,39 0,69 30(43) 0,62 23 7 23.
Darchau . —  0,42 — 0,14 28 (36) — 0,20 22 6 22
Artlenburg —  0,40 — 0,12 28 (36) — 0,19 21 7 25

') Die Klammerwerte ergeben sich bei Berechnung nach der Formel 

e =  -^~- auf Grund der Ergebnisse der den Abflufimengenlinien zu

grunde liegenden Einzelmessungen (vgl. unten).

4. Der A n te il der w esen tlichs ten  Faktoren  an dem Nach iassen  
der A u fbesserung .

Tab. 4 gibt in Sp. 4 die ErhOhung bei einer durchgehenden Scheitel- 
zuschufiwassermenge von 62 m3/sek an, die ErhOhung nimmt danach 

von 39 cm allmahlich auf 28 cm ab. Es handelt sich, wenn man die 

aufiersten Pegelstellen betrachtet, also einmal um ei..e Verminderung des 

Erhohungsmafles um 39 — 28 =  11 cm, wie es sich aus den AbfluBmengen- 

linien ergibt und in den Profilverhaitnlssen begriindet ist (^p). dann aber 

noch um eine Vcrminderung von 28 — 21 = 7  cm, die in einer Ver- 
minderung der Abflufimenge zu suchen ist V q  diirfte zum Teil auf

eine weitere, im voriiegenden Falle nicht recht nachweisbare Streckung 

der Welle — es sei besonders an die Auffullung der Stauraume gedacht, 

die zur Verflachung des Scheitels beitragen kann (vgl. oben) — , aber auch 

auf bleibende Wasserverluste zuriickzufuhren sein, wie spater noch gezeigt
7 7

werden soli. In Artlenburg macht Vq  ̂  ̂■ =  64% von Vp  aus,bzw.-g-= 3 9 %

der Gesamtverminderung.

Allgemein ist zu bemerken, daB die Verdunstung an 

der Oberflache des auch zu Anfang der Welle wasser- 

bedeckten offenen Stromteiles, weil sie auch in dem von 

der Hochwelle unbeeinfluBten Zustande auftritt, nicht be- 

riicksichtigt zu werden braucht. Der von der ErhOhung be- 

troffene Rest fallt nicht sonderlich ins Gewicht. Die

Tcmperaturen schwankten in der Zeit vom 23. August bis 

7. September im unteren Elhegebiet (Ltineburg) zwischen 

13 und 23° C.

Zur Beurtcilung von Vp  mOge noch folgende Rechnung 

dienen:

Bezeichnet man die am Anfang einer bestimmten Strecke 

auftretende ZuschuBwassermenge mit Q, die durch sie strom- 
abwarts hervorgerufene ErhOhung des Wasserspiegels mit e, 

die mittlere Geschwindigkeit in dem erhohten Bereich mit v0 

(sie diirfte genau genug der mittleren Oberfiachengeschwin- 

digkeit entsprechcn) und die mittlere Breite des erhohten 

Bereichs mit b, so kann man setzen 

J  Q — b ev0

e =  T ~  ‘ bv  o

Vom Sommer 1929 liegen Einzelmessungen aus der 
Nahe des hier in Frage kommenden Bereiches vor. Setzt 

man die entsprechenden Werte von b und v0, wobei v0 

« 1 , I  vm ist, in obige Formel ein, so ergeben sich die in 

Tab. 4, Sp. 4 eingeklammerten Werte. Sie sind im Durch- 

schnitt 1,25 mai so groB ais die nach den AbfluBmengen 
iinien ermittelten.

Die Normalbreiten, d. h. die Breiten zwischen den Mittel- 

wasser-Streichlinien, nehmen von Hamerten —■ hier ist die 

Barbyer Normalbreite noch vorhanden —  bis Artlenburg heute 

noch mit verschwindenden Ausnahmcn von 170 m auf 280 m, 

d. h. um 65%  zu, wahrend das mittlere Gefalle bel Niedrig- 

wasser von Hamerten bis Artlenburg nur um 30%  ab- und 

die kleinste Abflufimenge um 34%  zunimmt. Die Normal- 

breiten wachsen stromabwarts also zu stark.

Es muB auch noch hervorgehoben werden, daB die Elbe 

unterhalb der Havelmiindung in erheblichem Mafie wandemde 

Geschiebebanke aufweist. Die unangenehmen Begleiterschei- 
nungen eines derartigen Zustandes bedingen auch eine 

gewisse Unstetigkeit in dem MaBe der Erhohungen. Die

Wasserbewegung wird aus den verschiedensten Griinden eine mehr oder 

weniger ungleiclifórmige und schwankt in kurzeń Zeitraumen bet glelcher 

HOhenlage des Wasserspiegels auch Ortlich in gewissen Grenzen.

Zur Beantwortung der Frage, ob wahrend des Ablaufes der Hochwelle 

Verluste an der am Anfang der Strecke vorhandenen Gesamtzuschufi- 

wassermenge auftraten, wurden die Lattenpegelbeobachtungen der mit 

einer Mefistelle versehenen Pegel in AbfluBmengen umgerechnet, soweit 

die Beobachtungen uber den anfanglichen Beharrungswasserstand hinaus- 

gingen. Die Verwertung der Beobachtungen an den selbstzeichnenden 

Pegeln ergab keine wesentlichen Abwelchungen, die Selbstzetchner- 

beobachtungen waren aber nur liickenhaft zu verwenden. Die jeweilige 

Gesamtzuschufiwassermenge ist aus Tab. 5 zu ersehen, sie wird von Barby 

bis Artlenburg um etwa 23 %  geringer. Die Abnahme der sekund- 

lichen Scheitelmenge der Hochwelle und die Abnahme der Gesamtmenge 

kann man also genau genug zu 25%  einsetzen. Auch die Gesamtmenge 

diirfte ziemlich gleichmaBig abgenommen haben; die Abnahme erscheint 

allerdings im oberen Teil der Stromstrecke etwas zu schwach.

Es ist somit anzunehmen, dafi auch Vq  wesentlich durch die bleibenden 

Wasserverluste bedingt wird.

Die Abnahme der Gesamtzuschufiwassermenge laBt sich, wenn von 

den unvermeidbaren Beobachtungsfehlern abgesehen wird, hauptsachlich 

nur mit den bei der teilweisen Speicherung der Welle im Untergrunde, 

sowie mit den wahrend der AbfluBbehinderung des vorhandenen Grund- 

wassers auftretenden Verlusten erklaren. Es ist anzunehmen, daB der 

von der Welie beeinflufite Grundwasserteil infolge seiner Aufspeicherung 

in grOBerem Umfange verdunstet bzw. von der Vegetation aufgenommen 

wird ais der unbeeinflufite Grundwasserstrom.

Von Wlchtigkeit ist es, zu wissen, wieweit eine Beeinflussung der 

Grundwasserstande iiberhaupt eintritt. Einige fiir den vorllcgenden Zweck 

allerdings ziemlich liickenhafte Grundwasserbeobachtungen wahrend der

Tab. 5. Gesamtzuschufiwassermenge 

bei der August Septemberwelle 1929 in Mili. m3.

B a r b y .................... 24,3 L enzen .....................17,2?

Hamerten . . . .  24,1 Darchau.....................20,0

Abbendorf . . , . 22,2 Artlenburg. . . . 18,7
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Die kleinste AbfluBmenge, die nach den Erfahrungen der Jahre 1904 und 1911 auftreten kann, Ist unterstrlchen.

Abb. 7. Abflufimengenlinien bei Niedrigwasser unterhalb der SaalemOndung

im Sommer 1929.
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August/Septemberwelle 1929 wurden hierzu herangezogen. Von 

besonderem Belang waren die Beobachtungen aus dem unteren 

Teile des Baukreises Tangermiinde, weil hier das hinter den 
Deichen gelegene Geiande sowohl rechtseitig (Havelniederung) 

ais auch linkseitig (Altmarkische Wische) nach den Nlederungen 

zu langsam abfailt. Auch aus den Baukreisen Wittenberge 

und Hltzackcr wurden noch einige Beobachtungen heran

gezogen.

Die Rohrbrunnen waren samtlich bis in den Talsand nieder- 

gebracht, Ietzterer wird fast durchgehend von einer mehr oder 

weniger starken Schlickdecke tiberlagert. Die Brunnen wurden erst 

Irti Jahre 1929 gesetzt.
Es ergab sich, daB eine Beeinflussung des Grundwassers 

dijrchschnittlich bis in etwa 200 m Entfernung vom Strom elntrat.

Der Wellenscheitel wird 1 bis 2 Tage spater erreicht ais im Strom.

Der Scheitel der Grundwasserwelle liegt an den einzelnen Brunnen 

genau genug in der Mitte der Welle, zum Unterschiede vom 

freien Strom, wo der Anstieg an den einzelnen Pegeln schneller 

stąttfand ais der Abfall. Es ist nicht zu erkennen, daB die Grund- A °'3; 

wasscrwelle langer dauert ais die Welle im Strom. au 1
DaB der Grundwasserstand in etwa 200 m Entfernung vom 

Strom wahrend der ganzen Dauer der Welle tiefer lag ais Im - 

Strom, war nur fiir km 422,2 (Dom Miihlenholz) nachzuweisen, wo eine 

Abstrómung nach der nahe gelegenen Havel stattfinden muB. Die in 

50 m Entfernung vom Strom normalerweise nur schwach erkennbare 

Wasserscheide wurde hier durch die Welle beseitigt, der EinfluB der 

Elbewelle ist noch in 250 m Entfernung vom Strom erkennbar. Auch 

bel km 441,6 sind derartige Verhaltnisse in abgeschwachter Form zu 

erkennen.

Die Auswertung der Grundwasserbeobachtungen bestatlgt die ubliche 

Annahmc, daB durch die Welle veranlaBt, eine gewisse Speicherung im 

Geiande stattfindet, sie zeigt, daB ganz verelnzelt auch ein AbstrOmen 

auf weitere Entfernung vor sich geht. Die Folgcrung, daB die Ver- 

mlpderung der GesamtabfluBmcnge infolge der damit verbundenen Wasser- 

verluste hierauf hauptsachlich zuriickzufuhrcn ist, diirfte somlt nicht un- 

bercchtigt sein. Auch Vq wird sich, wie elngangs erwahnt, hauptsachlich 

aus diesen Verlusten herleiten. Bel ahnlichen Untergrundverhaitnissen 

ist aber auch anzunehmen, daB der Wasserverlust im oberen Teil der 

betrachteten Stromstrecke, wo der Wassersplegel sich noch mehr hebt, 

etwas grOfier Ist ais im unteren.

5. D ie A nde rung  der A u fbesserung  durch d ic  gep lan te  
N ied rlgw asse rregu lle rung .

Die Niedrigwasserregulierung der Elbe wird unterhalb der Eisenbahn- 

bruckc in Hamerten zunachst In einer angemessenen Einschrankung der 

iibermafiig groBen Normalbrelten bestehen, die Einschrankung wird von 

Hamerten bis zur Flutgrenze von 0 bis auf etwa 65 m zunchmen miissen, 

die Normalbreite betragt dann in Artlenburg rd. 280 —  65 =  215 m. Da 

es unmOglich ist, fur die neue Profilgestaltung die Abflufimengenlinlen 

so fcstzulegen, daB danach Veranderungen In den hier behandelten kleinen 

Grenzen mit Sicherheit vorausgesagt werden kOnnen, wir anderseits sahen, 

daB die Erhohung e, wenn Vq unberiicksichtigt bleibt, umgekehrt pro- 

portional der Breite des erhOhten Bereiches und der Oberflachen- 

geschwindigkelt ist, lafit sich zur Berechnung der zukiinftigen GróBe von Vp 

auch folgende Oberlegung anstcllen:

v0 nimmt bisher nach Geschwindigkeitsmessungen von Hamerten bis 

Artlenburg beim Scheitelwasserstande der betrachteten Welle, d. h. etwa 

in H5he von MNW von 0,82 auf 0,66 m/sek ab, d. h. um rd. 20%- 1° 

"Zukunft wird die Abnahme nach Querschnlttsberechnungen nur 10% aus- 

machen, die entsprechende Geschwindigkeit ergibt sich dann fiir Artlen

burg zu 0,74 m/sek.

Setzt man fur Artlenburg die jetzlge Erhohung (ejj und die zu- 

kiinftige [e^ miteinander in Beziehung, so ergibt sich

280 • 0,66 

215 -0,74

1,16

1,0

: rd. 33 1.

Vp  wiirde danach am Ende der Strecke von bisher 39 — 28 =  11 cm auf

I I  -(1,16-28 — 28) = 1 1  — 4,5 =  6 -T-7 cm
zuruckgehen.

6. Zusam m enfassung .

Die Ergebnisse der blsherlgen Untersuchungen auf den Ablauf einer 

Tiefwelle angewandt, sollen im folgenden kurz zusammengefafit werden. 

Hinsichtlich der Verminderung V q  wird dabei eine obere und eine untere 

Grenze gebildet, innerhalb dereń sich dieses MaB wahrschelnlich bewegen 

wird. Wahrend die untere (gunstige) Grenze dem Wertc 0 entspricht, ist 

ais obere (ungiinstige Grenze) mit Bezug auf Punkt 1 bis 3 noch die

8. Mindesttlefen unterhalb der Saalemiindung bei Regullerung ^

,25 bis 1,40 m sowie bei Abgabe von 80 (schraffiert) und von ^

60 (d oppelt schraffiert) m3/sek Talsperrenzuschufiwasser.

Halfte desjenigen Wertes eingesetzt worden, der sich beim Ablauf der 

betrachteten Hochwelle ergab.

1. Bei einer Zuschufiwasserabgabe von 60 m3/sek an der Saalemiindung 

etwa bei MNW tritt be i B e r iic ks ich tlg ung  des h e u tigen  Ausbau- 

zus tandes  der E lbe  am Pegel Barby eine Erhohung von rd. 40 cm ein, 

die Erhohung nimmt allmahlich bis zur Flutgrenze giinstlgstenfalls nur um 

30%, ungiinstigstenfalls dagegen um 40%  ab. Die Prozentzahlen sind auf 

fiinf aufgerundet worden. Wahrend die Verminderung um 30%  durch 

die Ver3nderung der Normalbreiten und Oberfiachengeschwindlgkeiten 

bedingt wird, ist die weitere Verminderung um 40 —  3 0 =  10% in einer 

Verringerung der AbfluBmcnge zu erblicken.

Mengenmafiig wurde der Wasserverlust bis zum Ende der Strecke 

entsprechend auf hOchstens 15% steigen, das ergibt bei der anfanglichen 

Zuschufiwassermenge von 60 m3/sek und bei einer Stromstrecke von 

rd. 280 km (Barby— Artlenburg) aufierstenfalls einen mittleren kilo- 

metrischen Verlust von
15 60 000

100 ' 280

2. Die zu 1. angegebenen Werte gelten mit kleinen Abanderungen 

auch beim niedrigsten Wasserstande, bei dem eine Aufbesserung nach 

dem eingangs Gesagten in der grOBten HOhe von 80 m3/sek in Frage 
kommt. Eine bei NNW bewirkte Erhohung von 45 cm in Barby 

(entsprechend einer Zuschufiwasserabgabe von 60 m3/sek) wird bis 

zur Flutgrenze gtinstigstenfalls um 3 5 % , ungiinstigstenfalls um 45%  

abnehmen.

3. Werden die 60 m3/sek nach D u rch fiih rung  der N ie d r ig 

w asse rregu lie rung  wie zu 2. abgegeben, so diirfte die Erhohung bis 

Artlenburg gunstigstenfalls um 20% , ungiinstigstenfalls um 25% ab

nehmen. Bei Abgabe der GrOfitmenge von 80 m3/sek wurden die Wasser

stande in Barby bis zu 57 cm gehoben, dem entspricht bel Berechnung 

mit den zuletzt genannten Prozentzahlen in Artlenburg somit eine Er- 

hebung von gunstigstenfalls 46 und ungiinstigstenfalls 43 cm.

In Abb. 8 wurden die Mindesttiefen unterhalb der Saalemiindung bei 

Regulierungsziel 1,25 bis 1,40 m —  bei gleichmafiiger, auf 5 cm ab- 

gerundeter Abnahme stromabwarts —  graphisch fiir die annahernd gleich 

weit auseinanderllegenden Pegelstellen Barby, Tangermiinde, Lenzen und 

Artlenburg aufgetragen. Sodann wurden die fur den ungiinstigsten Fali 

ermittelten ErhOhungen bei 80 und bei 60 m3/sek Zuschufiwasserabgabe 

an der Saalemiindung in den Langsschnitt elngezeichnet. Entsprechend 

Abb. 6 wurde beriicksichtigt, dafi das Verlustmafi Barby—Artlenburg 

(Vp+  bis Tangermiinde 45 und bis Lenzen 78%  erreicht. Man er- 

sieht daraus, dafi die Summę aus Aufbesserung und durch reine Regulierung 

erzlelbarer Mindesttiefe unterhalb der Saalemiindung eine jederzeitige 

Mindesttiefe von genau genug 1,80 m gewahrleistet (vgl. die eingangs 

gemachten AusfUhrungen). Bei einer Abgabe von 60 m3/sek wurden 1,70 m 

Fahrwassertlefe vorhanden sein. Im letzteren Falle waren die gewiinschten 

1,80 m im ungiinstigsten Niedrigwasserjahre 1911 an 27 Tagen, 1904 da

gegen nur an 8 Tagen nicht erreicht worden.

Hinsichtlich der erwogenen, sog. verscharften Regulierung auf 1,60 m 

und eine stromabwarts noch zunehmende Mindesttiefe, die bei der gleichen 

GrOfitmenge an Talsperrenzuschufiwasser von 80 m3/sek, wie eingangs 

erwahnt, 2,10 bis 2,20 Fahrwassertiefe gestatten soli, mOgen erst die Er

fahrungen mit der im Bau begriffenen Versuchstrecke bei SchOnebeck 

und mit einer geplanten Versuchstrecke bei Boizenburg (BarfOrde) ab- 

gewartet werden, ehe etwas Genaueres dazu gesagt werden kann.
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Neue Baumaschinen und Baustoffe auf der Leipziger Technischen Messe 1931.
Aiie Rechte yorbehaiten. Von Dipl.-Ing. Riedig, Dresden-N.

Gegenuber den fruheren Arbeitsverfahren bei Bauausfiihrungen zeigt 
sich heute der gesteigerte EinfluB der Maschine. Die neueren Maschinen 
fiir Bauarbeiten sind auf Verminderung ihrer GrOfie, gesteigerte und ver- 
feinerte Leistung und erhOhte Freiziigigkeit, vor allem aber auf ver- 
einfachte Bedienung und teilweise auf voilkbmmen selbsttatige Betriebs- 
weise eingestellt. Da Baustoffe keine Handelsware sind, die man langere 
Zeit auf Lager legt, sondern erst beschafft, wenn sie zu Bauausfiihrungen 
tatsachlich gebraucht werden, mufl man einen Oberblick iiber den neuesten 
Stand der Baustoffarten und -eigenschaften haben, um im gegebenen 
Faile die richtige Art auswahlen zu kOnnen. Sowohl von den Maschinen 
ais auch von den Baustoffen brachte die letzte Technische Messe in 
Leipzig verschiedene Neuerungen, die im folgenden kurz besprochen 
werden sollen.

vereinlgt, das 1100 kg wiegt. Die Leistung betragt bei einem mittleren 
FOrderweg von 25 m etwa 12 m3/h. Das gewonnene Gut wird vollkommen 
selbsttatig in die zur WeiterfOrderung dienenden Fahrzeuge abgeworfen. 
In der AusgabeOffnung kann ein Schuttelsieb angebracht werden, um z. B. 
Kies zu sortieren.

Die Yerminderung der GrOfie und die selbsttatige Betriebsweise von

Baumaschinen zeigen die neueren B e tonm ischer. So sind z. B. kleine 
Mischer mit 100 bzw. 150 1 Trommelinhalt entstanden, die auf zwei oder 
/ier Radem verfahrbar sind. Ein Klelnmischer (von G. Anton Seele- 
mann & SOhne), der ununterbrochen und selbsttatig arbeitet, leistet 3 m3/h 
fertigen Beton. Durch FOrderschnecken werden die Rohstoffe aus den 
Fullbehaitern der Trommel zugcfiihrt. Das MIschverhaitnis ist einstell- 
bar. — Bei einem grOfieren ununterbrochen arbeitenden Mischer (der Jos. 
V0gler AG.) werden der Zement und die Zuschlagstoffe in streng im 
beabsichtigten Mlschungsverhaltnls abgemessenen Mengen in ununter- 
brochenem Strome der im Innem mit Fliigeln versehenen Mischtrommel 
von den Silos durch FOrderbander zugefiihrt. Die Menge der zu ent- 
nehmenden Stoffe wird teils durch den Querschnitt der Schlitzóffnung am 
Siloauslauf, teils durch die Bandgeschwindigkeit geregelt und eingestellt. 
Die Bander fOrdern die Mischstoffe in einen gemeinsamen Einlauftrichter, 
wahrend das Anmachwasser durch ein in dic waagerecht liegende Trommel 
eingefiihrtes Einspritzrohr zugegeben und das Mischgut standig berleselt 
wird. Die GleichmaBigkeit der Wasserzugabe wird dadurch erreicht, daB 
das Wasser einem zwischen Druckleitung und Entnahmerohr eingeschalteten 
Behaiter entnommen wird, dessen Wasserspiegel, und dadurch die Druck- 
hOhe, durch ein in den Behaiter eingebautes Schwlmmventil dauernd auf 
der gleichen HOhe gehalten wird. Bei einem entsprechenden Tiefstand der 
Materialien In den einzelnen Silos treten Vorsignale in Tatlgkeit. Beim 
Ausbleiben des Materials auf den Abziehbandern schaltet sich die 
Maschine selbsttatig ab. Die technischen Angaben iiber diese Mischer 
enthalt die folgende Zusammenstellung.

' ■ - ■■ ' 
-

Ausfiihrung 

fahrbar ortsfest

Leistung, fertlger Beton . m3/h 5 bis 15 5 bis 30
Energiebedarf.................... PS 4 5
Drehzahl der Mischtrommel 0  min 20 20
Inhalt eines Matcrialsilos . . . m3 0,60 1,20
Gewicht ohne Motor . . • • kg 3000 4400

Eine fiir den StraBenbau bestimmte Betonmischmaschine der 
Bayerischen Berg-, Hiitten- und Salzwerke AG. hat Gummibereifung, so 
dafi sie ohne Beschadigung auch auf Teerstrafien u. dgl. verfahren werden 
kann. Das FOrderband fiir den fertigen Beton ist waagerecht schwenkbar. 
Zum Hoęhziehen der normalen Muldenkipper mit den Rohstoffen dient 
eine besondere Elnrichtung. — Eine andere Strafienbeton-Maschine —  von 
Otto Kaiser — hat eine 500-1-Mlschtrommel, dereń Leistung 18 m3/h be
tragt. Der selbsttatige Beschlckbehaiter ist so gebaut, dafi die Zuschlag
stoffe vom Lastwagen unmittelbar eingekippt werden kónnen. Ais Antrieb 
dient ein 20-PS-Dieselmotor, der gleichzeitig einen Generator zur Strom- 
erzeugung fiir den im VerteilerfOrderband eingebauten Elektromotor an- 
treibt. —  In dem Gegenstrommischer von Gustav Eirlch G. m. b. H. strómt 
das Mischgut den Werkzeugen schnell entgegen und wird sehr heftig 
erfafit, so dafi das Gemlsch vollkommen homogen ausfallt. Der nutzbare 
Fassungsraum betragt 50 oder 150 I.

Abb. 1. Kleiner Tieflóffelbagger in unzerlegtem Zustande 

auf einem Eisenbahnwagen.

Nachdem sich die Wirtschaftlichkeit der unwandelbaren, grOfieren 
L O ffe lbagger1) durch ihre vlelseitlge Verwendbarkeit erwiesen hatte, 
machte sich das Bestreben geltend, ebenfalls einen solchen Bagger fiir 
die Ausfuhrung kleinerer Bauarbeiten zu schaffen2). Eine wirtschaftliche 
Losung eines kleinen Universalbaggers ist der 0,4-m3-L0ffelbagger von 
Orenstein & Koppel. Zum Antrieb dienen entweder ein 50-PS-Dieselmotor 
oder ein 30-PS-Elektromotor. Das Raupenbandfahrwerk schmiegt sich den 
Bodenunebenheiten iiberaus gut an, so daB der spezifische Bodendruck sehr 
gerlng wird (0,7 bzw. 0,3 kg/cm2). Die grófite Windekraft betragt ohne 
Flasche 7000, mit Flasche 10000 kg. Zum Verschicken auf der Eisenbahn 
braucht z. B. der TieflOffelbagger auch nicht teilweise auseinander ge
nommen zu werden (Abb. 1), wodurch die Kosten fiir Ab- und Aufbau 
gespart werden. — Einen kleinen UniversallOffelbagger (0,45 m3 
LOffelinhalt) baut auch Menck & Hambrock. Durch Abnehmen des Aus- 
legers und des Gegengewichts kann das Gesamtgewicht des Baggers auf 
etwa 15 t verringert werden (beim Befahren von Brucken). Zum Antrieb 
dient ein kompressorloser Dieselmotor von 35 PS Leistung mit Spiilluft- 
pumpe, der einen ganz geringen Brennstoffverbrauch hat. Bei jedem Hub 
kann die Auslegerbewegung benutzt werden, die derart ist, dafi sie die 
vo!le am Ausleger hangende Last dauernd bewegen kann. Bei Ver- 
wendung in engen Baugruben kommt es haufig vor, dafi der Bagger nicht 
mit der vollen Ausladung bei einem Hub arbeiten kann. Er wird z. B. 
ais Greifbagger mit grOfiter Ausladung greifen und dann den Ausleger 
wahrend des Drehens zum Entleeren iiber einem Fahrzeug heben. —  Zum 
Ausheben von Baugruben, Kanaien, StraBen- und Eisenbahneinschnitten 
baut seit neuester Zeit die ATG einen S chau fe lradbagger mit Antrieb 
durch Elektrlzitat oder Verbrennungsmotor. Das Schaufelrad tragt sechs 
Eimer mit sechs anschlieBenden Rutschen, die das vom Schaufelrad ge
wonnene Gut auf das seitlich neben dcm Rad liegende FOrderband ab- 
geben. Eine Obersicht iiber die technischen Angaben enthalt die Tabelle 1.

e lle  1.

Schaufelrad- i Inhalt eines ! Theoretlsche 

durchmesser : Schaufelelmers | Fiirderlelstung 

.  m3/h

Dlenstgewlcht
Fahr- 

| geschwlndigkelt

m/mln

Motorlelstung

PS

18 000 
24 000 
52 000

6 und 24 
6 und 24 

8

Zum A usheben  von B aug ruben  eignet sich eine Einrichtung von 
Schmidt, Kranz & Co., die nach dem Grundgedanken des Seilschauflers 
arbeitet (Abb. 2). Schurre und Haspel, der durch einen Elektro- oder 
Benzolmotor von 8.PS Leistung angetrieben wird, sind in einem Aggregat

0 Bautechn. 1930, Heft 9, S. 132.

2) Bautechn. 1931, Heft 5, S. 65. Dort sind LOffelbagger von Oren
stein & Koppel mit 0,75 und 0,5 m3 LOffelinhalt, sowie solche von MUKAG, 
Dusseldorf, mit 0,35 m3 LOffelinhalt beschrieben.

Abb. 2. Klein -SeilschaufIer beim Ausheben einer Baugrube.
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ist eine neue Weiche (von 
Mart. Eichelgriin & Co.), die 
auf die Schienen aufgelegt 
werden kann und dereń 
hOchste ErhOhung iiber S. O. 
nur 30 mm betragt, von Be
deutung. In einer sanften 
Steigung werden die 30 mm 
iiberwunden. Die Weiche 
ist rechts- oder linksabzwei- 
gend und kann mit oder 
ohne bewegliche Zungen 
benutzt werden, die sich 
selbsttatig feststellen.

Wahrend bisher die 
Gewichte der Explosions- 
ram m en (der Delmag) 65 
und 90 kg betrugen, sind die 
neuen Pfahl- und Stampf- 
rammen 200 kg schwer (Ab- 
bild. 4). Die Ventilanord- 
nung ist gegeniiber den 
friihercn Rammen derart
geandert, daB ein doppeltes ,
AuslaBventil sich im Kolben Abb' 4- Exploslons-Pfahlramme (200 kg) 
und das selbsttatige An- beim Rammen von Holzpfahlen.

saugeventil sich imZylinder-
kopf befinden. Die Stampframme von 200 kg Gewicht wird zum Nacli- 
rammen von altem Pflaster mit einem Fahrgesteli und zum Rammen von 
Packlagern und Auffiillungen ohne Fahrgesteli gebaut. Altes Pflaster, das 
uneben geworden ist und schon jahrelang liegt, kann mit dieser Maschine 
wieder eben gerammt werden. Die Schlagzahl ist zwischen 35 und 60 
Schiagen/min regelbar.

Unter den Baustoffen spielt der Stahl eine grofie Rolle, nachdem die 
Schwelfitechnik entsprechend verbessert worden ist. So lassen sich z. B. 
6 m lange I-Trager (NP 30) aus St 52 vollstandig schweifien.

Neben Stahl beglnnt das Holz, sich wieder ais Baustoff durchzusetzen.
Grofiere Turme (Betongiefitiirme usw.) werden aus Holz in Gitterbauart 
gefertigt. Grofie Spannwclten iiberbriickt man durch Holzkonstruktlonen.

Vlelfach sind zum Bauen mit Stahl und Holz Fiillstoffe in Form von 
Ziegelsteinen, Bimsbausteinen usw. nOtlg. Die Abmessungen der Ziegel- 
steine sind teilweise auf 25 X  12 X  14 cm erhOht worden, damit die Zeit 
fur das Aussetzen der Stahl- oder Holzskelette verringert wird. Die Bimsbau- 
steine bestehen aus vulkanischem Bimssand ais Grundstoff und Zement oder 
Zementkalk ais Bindemittel. —  Zur Herstellung von Formstelnen ist eine 
nach einem neuen Verfahren arbeitende Maschine (der Avan AG.) ent- 
standen, mit der man an einem Hohlziegel von beliebigem Querschnitt die 
Lochkanale kuppelfOrmig, druck- und tragfest verschllefien kann. Die Ab- 
schlufimaschine arbeitet selbsttatig und leistet 20 000 Einhandsteine in 8 h.

Abb. 3. Schweres Yerladebecherwerk mit FOrderband.

Die fahrbaren Fdrderbander3) haben eine gewisse Vollkommenheit 
errelcht. Da die Ausleger auf Zweidrittel ihrer Lange frei ragend sind, 
wird es moglich, iiber jedes Hindernis, wie Grflben, Geriiste usw., hinweg- 
zufOrdern. Sehr verbreitet sind die Vereinigungen von FOrderbandern 
mit Becherwerken. Die schwere Bauart einer solchen Einrichtung der 
ATG (Abb. 3) hat ein kurzes, unverstellbares FOrderband und einen 
zweiten GurtfOrderer, der gehoben, gesenkt und geschwenkt werden kann. 
Das Fahrgesteli ruht auf einer breiten, aus mehreren Scheiben zusammen- 
gesetzten Lenkwalze und den 400 mm breiten Antriebradern, die 
miteinander durch ein Ausgleichgetriebe verbunden sind und vom Be- 
dlenungsstand aus einzeln abgebremst werden kOnnen, so dafi die Ein
richtung die nOtige Wendigkeit crhait. Zum Verfahren in der Richtung des 
zu verladendcn Schuttgutes sind zwei Geschwindigkeiten (2,3 und 18 m/min), 
fiir Riickwartsfahrt nur eine Geschwindigkeit yorgesehen.

Die bisherigen Mischmaschinen fiir StraBcnbaustoffe (Emulsionen aus 
den verschiedensten Blndemitteln) waren fiir Handbetrieb der Pumpen 
elngerichtet. Die neuen Maschinen (von Aug. Jacobi AG.) dagegen haben 
durchweg motorisch angetriebene Fahrwerke und Pumpen. —  Ein voll- 
kommen selbsttatiger Betrieb liegt auch bei einer Mlschmaschlne (von 
W. u. J. Scheid) zum Mischen aller warmen oder kalten bltumenhaltigen 
Stoffe mit Stcinschlag felnster bis mittlerer Kornung vor. In der kleinsten 
Ausfiihrung leistet die Maschine mit eigenem Antrieb etwa 6 t/h. Eine 
neue Spritzmaschine fiir Teer und Bitumen arbeitet ohne Pumpe und 
ohne Motor. Es werden lediglich die Energien ausgenutzt, die bei der 
Aufbereltung von Teer und Bitumen bisher unbenutzt blleben. Die 
Maschine verarbeitet den erhitzten Teer und das erhitzte Bitumen gleich- 
mafiig mit einem beliebigen, zwischen 2 und 6 atu liegenden Druck. Mit 
derselben Maschine kOnnen auch etwa 500 kg/h Asphalt-Emulsionen her
gestellt und gleichzeitig ohne Hand- oder Motorpumpe verarbeitet werden.

Fiir den Betrieb von Schmalspurbahnen auf grOfieren Tiefbaustellen

:l) Vgl. Bautechn. 1930, Heft 38.

Yermischtes.
Hafenverband des Rheinstromgebietes. Die diesjahrlge Haupt- 

versammlung findet am 6. Mai 1931 in Bamberg statt. Es werden sprechen 
Geheimrat Prof. ©i'.=3ug. D antscher iiber .D ie Rhein-Main-Donau- 
Wasserstrafie und ihre Bedeutung fiir das Verkehrsgebtet des Rheines" 
und Reglerungs-Oberbaurat Ratz iiber „Die Grofischiffahrtstrafle Rhein— 
Main—Donau vom Aufstieg aus dem Main bei Volkach bis zu den Hafen
anlagen von Nilrnberg*. Geschaftstelle: Mainz, Stiftsstrafle 3.

Der Deutsche Beton-Vereln (E. V.) hielt seine 34. Haupt- 
ve rsam m lung  am 19. Marz 1931 in Berlin ab. Mit Riicksicht auf die 
schwlerige Wirtschaftslage des deutschen Bauwesens beschrankte sich die 
Tagung diesmal lediglich auf eine Mitgliederversammlung. —  Syndikus 
S troux  vom Reichsverband Industrieller Bauunternchmungcn sprach iiber 
,D le  G rund z iig e  der am tlic h en  B aup o lit ik * . Er gab einen Uber- 
bllck iiber die bisherlge Entwicklung und die Folgeerscheinungen des 
Einflusses der Offentlichen Hand auf die Bautatigkeit. Das Anwachsen 
der Arbeltslosenziffern und der dabei betrachtliche Anteil der Bauarbeiter 
zeigen erneut, daB die LOsung der gesamten Wirtschaftskrise In engem 
Zusammenhange steht mit einer Wiederbelebung der Bautatigkeit. Die 
von der Regierung vorgesehenen MaBnahmen sind an bestimmte Voraus- 
setzungen geknupft, die von der Baulndustrle ais erfullbar bezeichnet 
werden diirfen. Unter Vermeldung ungesunder Begleiterscheinungen mufi 
nicht nur in der Auswahl der Bauvorhaben, sondern auch im Baubetrlebe 
selbst strengste Wirtschaftlichkeit erstrebt werden. Die Bedeutung dieser 
Grundsatze wurde an Beispielen aus dem Wohnungsbau und aus der 
produktiven Erwerbslosenfiirsorge eriautert. Nur die wirtschaftlichste 
Bauausfiihrung kann auch Im Gesamtergebnis ais wirklich wirtschaftllch 
bezeichnet werden.

Im zweiten Telle der Tagung gab Prof. B. LOser in seinem Vortrage 
„Der E n tw urf der neuen  E isen be to n be s tim m u ng en  des 
D eu tschen  A usschusses fiir E isenbe to n "  einen Oberblick iiber 
den wesentlichsten Inhalt dieser Neubearbeitung und ihre Abweichungen 
von den bisherigen Vorschriften. Lichtbilder mit zeichnerischen Gegen- 
iiberstellungen lieBen erkennen, in welcher Weise sich die neuen 
Bestimmungen konstruktiv und wirtschaftllch auszuwirken verm0gen, und 
weiche Punkte noch einer Nachpriifung wert erscheinen. Der Yortragende

besprach dann die bei dem Deutschen Beton-Verein cingegangenen 
Abanderungswiinsche zu dem Entwurfe mit teilweiser Begriindung und 
Eriauterung der vorIiegenden Fassung. — Die folgende Aussprache ergab 
noch weitere Anregungcn fiir die Neufassung der Bestimmungen und 
brachte zum Ausdruck, nach welcher Richtung hin die Eisenbeton- 
bauindustrie noch eine Ausgestaltung der fiir sie grundlegenden Vor- 
schrlften wiinscht. Dabei wurde hervorgehoben, daB die Ausfiihrung von 
Eisenbetonbauwerken in weitem MaBe Vertrauenssache sei, also nur durch 
wirklich zuveriassige und anerkannte Unternehmer geschehen miisse; 
bei Erftillung dieser Voraussetzung ware es mOglich, die Bestimmungen 
loser zu fassen, um dadurch die Gestaltungsfreiheit zu vergr0fiern, zu
gleich aber auch das Verantwortungsbewufitseln des fachkundlgen 
Ingenieurs zu starken. Dr. R.

Patentschau.
Wellenformige eiserne Spundwand. (K1.84c, Nr. 503356 vom

4. 12. 1926 von Karl N o lte  in Hannover.) Um bei Spundwanden, dereń 
Bohlenquerschnitt eine volIe Welle bildet und dereń VerbindungsschlOsser

in der Wandachse liegen, das giin-
__ ___ stigste Widerstandsmoment der Wand

zu erreichen, ohne dafi jede zweite 

< Boh,e umSedreht werden mufi, wird
zwischen je einer Spundbohle aus 

S- und Z-Form oder zwischen Gruppen solcher Bohlen je eine Halbwellen- 
bohle a eingeschaltet.
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