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Abb. 17. Umrlfilinien des Versteifungstr3gers.

Beim Versteifungstr3ger (Abb. 15 u. 16), ais dem sinnfalligen Ausdruck 

des vvegeverbindenden Zweckes des Bauwerkes, wurde die gróBte Sorgfalt 

auf eine gefallige, fliissige Linienfuhrung ver\vandt. Die Konturen des

AuBenwand des Versteifungstr3gers gewidmet (Abb, 18). Von einer Ver- 

wendung der sonst gebrauchlichen Winkeleisen fiir die Aussteifung oder 

Unterteilung der auBeren Wandfiache wurde abgesehen. Statt dessen

A„e Rechte vorbehaiten. Die Hugo - Preufl - Brticke in Berlin.

(Neubau der Uberfuhrung des Friedrich-Karl-Ufers uber den Humboldthafen).
Von Dipl.-Ing. W ilhelm  Cornehls, Magistrats-Oberbaurat, Berlin.

(Fortsetzung aus Heft 1.)

Konstruktion. Tragers sind schon im Teil „Allgemeines" kurz beschrieben worden; hier
Der Beschreibung der Kettenkonstruktion, die den Hauptbestandteil sei noch besonders auf die Untergurtlinie in dem Tell verwicsen, wo sie

dieses Abschnittes bildet, mogę die Besprechung aller anderen Bauwerk- beiderseits vom Pylonen von 2,20 in auf 3,30 m StegblechhOhe hinabfiihrt

teile vorangehen. (Abb. 17). Besondere Aufmerksamkeit wurde auch der Gestaltung der

r— C
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wurden die Felder durch 

Rippen von zusammenge- 

setztem Profil und die 

Feldhalften durch T-Eiscn 

gegliedert. Eine den Gurten 

gleichlaufende Aussteifung 

vom gleichen T-Profil deutet 

die Mittellinie des Ver- 

steifungstragers an. Durch 

saubere Ausbildung, ins- 

besondere auch der Endi- 

gungen, Ecken und Zu- 

sammenschliisse aller Ein- 

zelheiten wurde versucht, 

der Wandfiache bei lebendi- 

ger Gliederung das Aus- 

sehen strenger RegelmaBlg- 

keit, Exakthelt und Ruhe 

zu geben. DieSicherheitdes 

Versteifungstr3gers gegen 

Knicken ist sowohl fiir 

den ganzen Querschnitt wie 

fiir die beiden einzelnen 

Wandę reichlich vorhanden. 

Ein durchgehendes Verbin- 

dungsblech im Obergurt, im 

Abstande von halber Feld- 

weite angeordnete Quer- 

schotten sowie Verbin- 

dungsbleche im Untergurt 

stellen eine feste Verbin- 

dung zwischen den beiden 

Tragerwanden her. Bel 

einem lichten Abstande der 

Stegbleche von 560 mm ist 

das Innere des Versteifungs- 

tragers iiberall zuganglich. 

Eine Besonderheit weist die 

Konstruktion des Verstei- 

fungstragers am Austrltt 

der Kette auf. Hier fehlt 

zwischen den Obergurten 

beider Stege auf eine 

Lange von 3,90 m jede 

Verbindung. Um die Knick- 

sicherheit des einzelnen 

Steges iiber das rechnungs- 

maflig erforderliche MaC 

hinaus fiirBeanspruchungen 

zu erhóhen, die aus ein- 

seitigem, durch Herstel- 

lungsfehler verursachtem 

Lastangriff der Kette ent- 

stehen kOnnten, wurden 

die beiden waagerechten 

Obergurtflansche durch je 

einen Streifen von 20 

bzw. 15 mm verbreltert, 

der mittels elektrlscher 

LichtbogenschweiBung mit 

der schon fertigen, sich 

selbst tragenden Konstruk

tion verbunden wurde.

Die aus Rundeisen von 

102 mm Durchm. bestehen- 

den Hangestangen sind, ge- 

lenkig und mittels Schrau- 

benmutter regelbar, in be

sonderen StahlformguflkOr- 

pern aufgehangt, die ihrer- 

seits mit je zwei Osen an 

den Gelenkbolzen hangen 
(Abb. 23).

Der Pylon (Abb. 20) ist 

(In der Ebene der Haupt- 

tragwand gemessen) am 

Fufi 1,40 m brelt; die 

Umrifilinien veriaufen bis 

iiber die Stegblechober-

unterer Logerkorper des Pytonenauftagers

"i {“  
1 = 3 .

1
1
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kante des Versteifungstr3gers hin- 

aus in diesem Abstande parallel, 

um sich dann in einer Verjiingung 

gleich der Entasis bis zum Kopf 

auf 1,10 m zu nahern. Der Pylonen- 
pfosten ist durch ein Langsschott 

und mehrere Querschotten aus- 

gesteift, die samtlich mit Mann- 

lóchern versehen sind; er ist daher 

im Innem besteigbar und uberall 

leicht zuganglich. Bei der Ge- 

staltung des oberen Riegels muBte 

auf die gedrungene Form des 

Pylonenportals (Verhaltnls von 

Breite zu Hóhe — 17 :18 gegen- 

iiber 19:31 in Kóln-Deutz) Riick- 

sicht genommen werden; er' erhielt 

eine geradlinige obere und untere 

Begrenzung mit flach - elliptischer 

Ausrundung in den inneren Ecken.

Wie schon erwahnt, ist der untere 

Lagerkórper des Pylonen, um etwa 

auftretende Fundamentsenkungcn 

ausgleichen zu kónnen, so aus- 

gebildet und aufgelagert worden, 

daB eine Hebung des Kórpers mitsamt der Pylonenauflast aus Eigen- 

gewicht (śs 1200 t) durchgefuhrt werden kann. Der tragende Auflager-

Abb. 21. Pylonenauflager vor der Yerblendung.

beton versetzt ist, und, 

entfernt werden kann.

stein ist ein achteckiger Eisenbeton- 

kórper von 2,20 m Durchm., auf 

dem, getrennt durch eine diinne 

Lage Blei und Eisenblech, der 

untere Lagerkorper aufliegt. Da 

dieser in der Diagonale 3,60 m 

miBt, steht jede Ecke um 0,70 m 

iiber dem Lagerstein vor, ein MaB, 

das ausreicht, um eine Druck- 

wasserpresse unterzubringen (Ab- 

bild. 21). Der Stahlformgufikórper 

sowohl wie das Fundament um 

den Auflagersteln herum sind so 

bemessen worden, dafi sie den 

Druck aus den Pressen reichlich 

aufzunehmen vermógen. Bei vor- 

zunehmender Hóhenregelung wer

den nach Anheben zwischen den 

unteren Lagerkórper und den Auf- 

lagerstein eine oder mehrere Lagen 

von genau zugearbeitetem Blech 

eingeschoben. Der tragende Eisen- 

betonkern ist von einer dem unte

ren Lagerkórper angepafiten Granit- 

verkleidung umgeben,die in Mager- 

soweit es das Anheben erforderlich macht, leicht

(Fortsetzung folgt.)

AHe Rcchte j)je Arbeiten der Reichswasserstrafienverwaltung im Jahre 1931.
Von Ministerialdirektor ®r.=3ng. cl;r. G&hrs.

(Fortsetzung aus Heft 2.)

3. M ark ische  W asserstrafien.

Fiir das S ch iffshebew erk  be i N ie d e r f in o w  ist 

von der mit der Ausfiihrung betrauten Firmengemein- 

schaft mit der Aufstellung des Eisengeriistes8) und dem 

Einbau des Troges begonnen worden, und es darf nach 

dem gegenwartigen Stande der Arbeiten damit gerechnet 

werden, dafi sie nebst den maschinellen Anlagen plan- 

mafiig Ende 1932 fertig werden, so dafi Anfang 1933 die 

Probefahrten mit dem leeren Trog werden beginnen 

kónnen (Abb. 9 zeigt den Stand der Arbeiten Ende 
Oktober 1931).

Der eiserne Uberbau fur die Kanalbriicke9) ist im 

Friihjahr 1931 vergeben worden und wird voraussichtIich 

bis zum Sommer 1933 fertiggestellt werden.

Fiir das vor dem Unterhaupt angeordnete Tor- und 

Betriebsgebaude ist im Sommer 1931 ein Wettbewerb

Abb. 19. Langsdurchsicht.

Abb. 9. Schiffshebewerk Niederfinow. Bauzustand Ende Oktober 1931.
8) Vgl. Stahlbau 1930, Heft 18, S. 205.
») Vgl. Bautechn. 1930, Heft 45 u. 46, S. 676 u. 686.

Abb. 18. Schaubild.
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Abb. 11. Erweiterung der Schleuse Krewelin 

nebst Seilzuganlage. '

unter den Mitgliedern des Berliner Architekten- und Ingenieur-Vereins 

ausgesęhrieben worden, dessen Ergebnis bei der Aufstellung des end- 

giiltigen Entwurfes vcrwendet wird. Das Bauwerk soli im Sommer 1932 

ausgefiihrt werden.

Am O der - Spree - K a n a ł10) wurde die neue Schachtschleuse bei 

Fiirstenberg Anfang 1931 trockengelegt, so daB sie in allen Teilen nach- 

gesehen werden konnte. Dabei wurden einige ErgSnzungen an den Ver- 

schlufivorrichtungen angebracht, die sich infolge der hohen Beanspruchung 

durch das groBe Gefalle ais wiinschenswert herausgestelit hatten.

Der Bau der Oderdelchbriicke ist durch Hochwasser und Frost ver- 

zdgert worden, so daB erst Ende September der Hauptteil der Brucke 

mittels eines schwimmenden Geriistes eingefahren werden konnte (Abb. 10). 

Nach Beendigung der weiteren Arbeiten wird die neue Brucke und der 

gesamte Strafienzug Anfang 1932 dem Verkehr iibergeben werden kOnnen. 

Im AnschluB hleran wird sogleich die alte Brucke beseitigt, so dafi im 

Laufe des Friihjahrs diese fiir die Schiffahrt sehr lastige Engstelle ver- 

schwinden wird.

In der Fiirstenwalder Spree konnten aus Mangel an Mitteln nur 

geringfiigige Verbesserungsarbeiten durchgefuhrt werden.

An der O beren  Havel-W asserstrafie  wurden die Arbeiten zum 

Ausbau des Vofikanals fortgesetzt. Unter Verwendung eiserner Spund- 

wande ist die Schleuse Krewelin so umgebaut worden, dafi sie nunmehr 

aufier einem Kahn von Grofl-Finowmafi in einer seitlichen Ausbuchtung 

kleinere Fahrzeuge wie Schlepper und Sportboote aller Art aufnehmen kann 

(Abb. 11). Damit ist der unerfreuliche Zuśtand beseitigt, dafi bel regem 

Frachtverkehr die Sportboote und Schlepper oft zu mehrstiindigem Auf- 

enthalt gezwungen waren. Nach den bisherigen Erfahrungen hat sich dieser 

Schleusenumbau bewahrt; es wird daher geplant, die 

Schleuse Bischofswerder im kommenden Jahre in ahn- 

licher Weise zu erweltern.

Um das Ein- und Ausschleppen der Fahrzeuge zu 

beschleunlgen, ist an den Schleusen Krewelin und 

Bischofswerder nach dem VorbiIde der Fiirstenberger 

Anlage eine elektrische Selltreldelanlage erbaut worden, 

die bisher gut gearbeitet hat.

Zur Erweiterung der Sakrow er Enge in der Havel 

oberhalb Potsdam wurde die Fahrbuhne am Krughorn 

abgebaggert. Ein frei fahrendes Motorfahrschiff ist nach 

Fertigstellung der Anfabrtrampen selt September in 

Betrieb, so dafi das der Schiffahrt hinderliche Fahrseil 

entfernt werden konnte; im Frtihjahr 1932 wird hier eine 

vollst3ndig ungehinderte Durchfahrt móglich sein.

Am P laue r K ana ł sind bis auf eine Strecke von 

600 m beiderseits der Neuderbener Strafienbrucke die 

Restarbeiten so weit beendet, dafi er fiir den Verkehr 

von grofien Schiffen nahezu fertiggestellt ist. Im letzten 

Jahre wurden besonders die Dichtungsstrecke oberhalb 

Grofi -Wusterwitz und die zur Absperrung dieser Hal- 

tung gegen den Altarm bei Plaue und zur Ans- 

pannung des Wasserspiegels dienende Freiarche bel 

Grofi-Wusterwitz fertiggestellt. Die durch die Ver- 

einigung der beiden Haltungen Bergzow— Kade und

10) Vgl. Bautechn. 1930, Heft 1 u. 3 / S. 4 u. 37,
Heft 43, S. 654; 1931, Heft 1 u. 4.-S. 6 u. 51.

Kade—Grofi-Wusterwitz bzw. Plaue uberfliissig gewordene Schleuse Kade 

wird zur Zeit beseitigt.

Auf der noch auszubauenden Elbe-Miindungsstrecke bei Neuderben 

konnte infolge der geringen zur Verfiigung stehenden Mittel nur mit dem 

Bau der Neuderbener Strafienbrucke begonnen werden, von der die Wlder- 

Iager fertiggestellt sind und der Oberbau in Auftrag gegeben ist.

Am Ih le-K anal sind grOBere Arbeiten nicht ausgefiihrt worden. 

Fertiggestellt ist die Strecke von der Anschluflstelle des Mittelland-Kanals 

westlich der Stadt Burg bis zur Schleuse Ihleburg. Fiir die Anschlufl- 

strecken bis zur Einmiindung in den Plauer Kanał sind die Vorarbelten so 

weit durchgefuhrt, dafi jederzeit mit dem Ausbau begonnen werden kann. 

Da diese Strecke aber fiir den gegenwartigen Verkehr vollkommen geniigt, 

wird der Ausbau erst in Angriff genommen werden, wenn die Vollendung 

des Mittellandkanals in greifbare Nahe ruckt.

4. E lb e g e b ie t und  M itte lla n d k a n a l.

Der Entwurf fiir die Niedrigwasserregullerung der Elbe ist fertig

gestellt. Ein Entwurf fur die verscharfte Niedrlgwasserregulierung von 

Niegrlpp bis zur Saalemiindung ist in Bearbeitung,11)

Mit den Bauarbeiten fiir die Niedrigwasserregullerung bel BarfOrde 

wurde im Sommer begonnen. Zwei Buhnengruppen (im ganzen 26 Stiick), 

eine auf dem linken und eine auf dem rechten Ufer von km 563,3 bis 

km 565,7 wurden verlflngert.

Die Arbeiten an der Saaletalsperre am Blelchloch unterhalb Saal- 

burg12), dereń Speicherwasser neben der Erzeugung elektrlscher Energie

u) Vgi. Bautechn. 1931, Heft 16 u. 17, S. 227 u. 250.
12) Vgl. Bautechn. 1931, Heft 48, S. 687; Stahlbau 1929, Heft 5, S. 56, 

Heft 6, S. 68,

Abb. 12. Saaletalsperre am Bleiloch.' Luftbild'der Baustelle.
Aufnahme der Junkers-Flugzeugwerke*Dessau. Luftbild -Zentrale Leipzlg.

Abb. 10. Oderdeichbriicke bei Fiirstenberg. 

Yorgang des Einschiebens.



46 G ahrs , Die Arbeiten der Reichswasserstrafienverwaitung im Jahre 1931
DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baułngenleurwcscn

Abb. 14. Mittellandkanal. Elnbringen der Tondichtung.

Abb. 13.

Saaletalsperre am Bleiloch. Sperrmauer von der Wasserseite.

der Anreicherung der Elbe dienen soli, konnte im verflossenen Jahre 

ganz besonders gefórdert werden. Nachdem im Jahre 1930 mit der 

Fundierung der Sperrmauer begonnen war, konnte diese bis zum 

Dezember 1931 in voller Hóhe hergesteilt werden, wozu rd. 180 000 m3

Hochwasserentlastung usw., so weit durchgefiihrt, dafi voraussichtlich im 

Laufe des Februar 1932 mit dem Anstauen des Wassers begonnen werden 

und im Oktober 1932 die Kraftcrzeugung einsetzen kann. Der entstehende 

Stausee wird eine Lange von 28 km bei einer grOBten Breite von 2 km 

haben.

Abb. 12 zeigt ein Luftbild der Baustelle im September 1931, Abb. 13 

die Sperrmauer von der Wasserseite. Im Vordergrunde sieht man die

Abb. 15. Mittellandkanal. Baustelle der Mole an der Miindung des Elbeabstiegs.

Abb. 16. Mittellandkanal. 

Staatsstrafienbriicke Glfhorn— Braunschweig.

Abb. 17. Mittellandkanal.

Bau der Fufigangerbriicke Wedesbiittel— Wedelheine-

Beton erforderlich waren. Die Mauer wurde in GuBbeton ausgefiihrt; 

Bindemittel Portlandzement und Thurament, Zuschlagstoff gebrochener 

und zermahlener Diabas, der an Ort und Stelle aus den Ausbriichen ge- 

wonnen wurde. Das Abschlufibauwerk des Ausglelchbeckens bel Burgk- 

hammer, bestehend aus einer Sperrmauer mit anschliefiendem durch 

Betonkern gedlchteten Damme, ist etwa zur Halfte fertig. An der Haupt- 

mauer sind auch die iibrigen Bauten, wie Kraftwerk, Einlaufschiitzen,

vorI3ufige Staumauer zur Trockenhaltung der Baugrube, oberhalb dereń 

die Saale durch zwei Stollen umgeleitet wird (Eingange rechts im Luft

bild sichtbar), die spater ais Leerlaufstollen dienen.

Am M it te l la n d k a n a l13) wurden im Bezirk des Kanalbauamts Peine 

die Restarbeiten zu Ende gefiihrt, so dafi mit dem 1. Oktober 1931 das 

Bauamt aufgelSst werden konnte.

13) Vgl. Bautechn. 1929, Heft 10, S. 167; Heft 32, 34 u. 38, S. 489, 
513 u. 604; 1931, Heft 5 u. 6, S. 57 u. 76; Heft 12, S. 176; Heft 51, S. 723; 
weitere Abhandlungen in Yorbereitung.
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Auf der óstlichen Kanalstrecke 

von Peine bis zur Elbe wurden 

die im Gange befindlichen Arbeiten 

fortgesetzt In fiinf von den in 

den Jahren 1926 und 1927 in An- 

griff genommenen neun Erdarbeits- 

iosen sind die Erdarbeiten fertig- 

gestellt. Insgesamt wurden im Jahre 

1931 rd. 3 Mili. m3 Boden gefordert.

Im AnschiuB an die dem Be- 

trieb ubergebene Kanalstrecke bis 

Peine ist die Strecke bis 3,6 km 

vor dem Hafen Braunschweig fertig 

und mit Wasser gefiillt. Das 

fehlende Stiick von 3,6 km Lange 

bis zum Hafen Braunschweig konnte 

ais Notstandsarbeit in diesem Jahre 

In Angriff genommen und soli im 

Friihjahr 1933 in Betrieb genommen 

werden. Die Stadt Braunschweig 

baut bis zu dem gleichen Zeitpunkt 

ihren Hafen.

sind nach dem Kontraktorverfah- 

ren14) unter Wasser gegossen. Auf 

der rechten Seite des Bildes sind 

die Holzgeriiste fiir den Unter- 

wassergufi zu sehen, links die 

Mischanlage mit dem Kiessilo und 

Zementschuppen, rechts vor der 

Mischanlage ist ein Geriist fiir 

eine Pfeilerschalung im Bau. Der 

Portalkran dient zum Versetzen 

der Betonierungsgeriiste und zum 

Herunterlassen der Schalung.

Abb. 16 zeigt die Briicke im 

Zuge der Staatsstrafie Glfhorn— 

Braunschweig. Der Oberbau ist 
seitlich montiert worden und wird 

auf untergesetzten Wagen iiber die 

Pfeiler verschoben. —  Stiitzweite 

der MittelOffnung 90 m, der beiden 

SeitenOffnungen je 20 m. Nutzbare 

Breite 1,50 + 6,20 + 0,5 =  8,20 m. 
Trager aus St 52.

An Kunstbauten wurden neu in Angriff genommen zwei StraBenbriicken, 

zwei Eisenbahnbriicken und neun Diiker, ferner die Abschlufimauer fiir das 

Hebewerk bei Rothensee, das westliche Endwiderlager der Kanalbriicke 

iiber die Elbe und die Leitwerkmauer im oberen Vorhafen des Hebe- 

werks. Fiir den Abstieg zur Elbe ist in dem Zweigkanal bei Rothensee 

ein einfaches Hebewerk und in dem Hauptkanal fur den Abstieg in den 

Ihlekanal Ostlich der Elbe ein Doppelhebewerk in Aussicht genommen.

Abb. 14 zeigt die Tondichtungsarbeiten bei Neuhaldensleben. Der 

Greifer verteilt den :m der oberen BOschungskante abgekippten Ton, der 

in Lagen von 15 cm Starkę In eingewalztem Zustande (Gesamtstarke 60 cm) 

aufgebracht wird. In der Sohle wird mit einer von einem Trecker ge- 

zogenen Walze (bis 6 t Gewicht) gewalzt. Die Walzen auf der BOschung 

laufen senkrecht zur Kanalachse und werden durch den Windenwagen 

bewegt, der iiber dem Ausleger des Greifers sichtbar ist.

Abb. 15 zeigt die Betonierungsarbeiten an der Mole am Abstiegkanal 

zur Elbe. Die Mole hat 54 m Lange und 6 m Breite. Die Grundplatte 

von 3,75 m Starkę und drei auf ihr stehende Pfeiler von je 4 m HOhe

Abb. 17 zeigt das Uberschieben der seitlich montierten FuBwegbriicke 

Wedesbiittel—Wedelheine15) iiber den fertigen und schon mit Wasser 

gefiillten Kanał.

Abb. 18 zeigt die Betonierung des westlichen Endwiderlagers der 

Kanalbrucke iiber die Elbe.

Abb. 19 zeigt den Bau des Schunterdiikers mit drei Offnungen von 

je 3,80 m im Quadrat mit abgeschragten Ecken. Im Vordergrunde sind 

die Dichtungsrahmen aus Aluminiumbronzeblech zu sehen, die die Fugen 

zwischen den einzelnen BaublOcken dichten.

Abb. 20 bringt ein BUd des Aue-Okerkanal-Diikers, der aus zwei 

Rohren von je 1,5 m Lichtweite und einem Rohr von 1 m Llchtweite be

steht. Die spiralbewehrten Schleuderbetonrohre mit Schiissen von 5 m 

Lange sind fertig verlegt und bis zum Kampfer mit Kiessand eingespiilt. 

Sie werden im oberen Teil eingeschiittet. (Fortsetzung folgt.)

u ) Trier u. Tode, Unterwassergufibeton. Berlin 1930. Wilh. Ernst
& Sohn.

15) Abhandlung in Yorbereitung.

Yermischtes.
Neue Schiittelrutschen zur Fórderung von Baustoffen. Bei den

gewChnlichen Schiittelrutschen geben die zur Verbindung der einzelnen 
Rutschenmulden vielfach verwendeten Fiacheisenbiigel mit Bolzen und 
Muttern oder Keilen nach kurzer Zeit AnlaB zu BetriebstOrungen. Da sie 
leicht beschadigt werden, werden Zusammenbau und LOsen erschwert und 
die Muttern ungeniigend angezogen. Die Arbeitsweise der Schiittelrutschen 
bringt es ferner mit sich, dafi die stark beanspruchten Bolzen Infolge von 
Uberlastungen sich langen oder die Muttern oder Keile durch die hin- und 
hergehenden Bewegungen sich lOsen. Es entsteht an den Verbindungen 
toter Gang, der den Rutschenhub vermindert, unnOtigen Energieaufwand er- 
fordert und die Wirtschaftlichkeit ungiinstig beeinfluBt. Werden aber zur 
Vermeidung des toten Ganges die Schrauben oder Keile zu stark angezogen, 
so ergibt sich an den Verbindungsstellen eine unnachgiebige Verstelfung. 
Die Rutsche kann sich den Bodenunebenheiten nicht anpassen, so daB

hohe Biegebeanspruchungen in den Verbindungsteilen und Blechen auf- 
treten. —  Die neuen  Schiittelrutschen (der Fiottmann AG) mit einer 
neuartigen Schnellverbindung (Abb. 1) haben diese Nachteilc nicht. Gegen- 
iiber den Flacheisen-Schraubenverbindungen ergibt sich mit der Schnell- 
verbindung beim LOsen und SchlieBen der RutschenstOfie ein hoher Zeit- 
gewinn. Es werden z. B. beim LOsen und SchlieBen eines Rutschenstranges 
von 40 StOBen —  entsprechend einer Lange von rd. 120 m —  4V2 Arbeits- 
stunden gewonnen. Die Schnellverbindung ist wie folgt gebaut (Abb. 2): 
Auf das eine RutschcnstoBende A ist auf die AuBenselten der Wangen je 
ein Konuszapfen a  und auf das andere Rutschenende B  je ein Hohl- 
konus b aufgesetzt. Zwischen den beiden Hohlkonussen b und den 
Konuszapfen a ist geniigend Platz zur Einfiihrung der RutschenstoBenden 
vorhanden. Die Achsen der Konusse a und b sind so flach gelegt, dafi 
der Winkel « fast 90° betragt, d. h. die Achsen der Konusse a und b

Betonierung

Mittellandkanal.

der Kanaibriicke iiber die Elbe.

Abb. 19. Mittellandkanal. Schunterdiiker im Bau. Abb. 20. Mittellandkanal. Aue-Okerkanal-Diiker.
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Diese Tatsachen, besonders die ungeniigende Beweglichkeit des Sand- 
strahlgebiases, die nicht dem Zwecke genau angepafite Wirkungsweise des 
Prefilufthammers sowie die Langsamkeit manueller Entrostungsverfahren 
haben zu der Entwicklung drehender Biirstwerkzeuge gefiihrt. Die Werk- 
zeuge arbeiten in der Hauptsache nach dem Patent D evoo rde , d. h. die 
Schlagkórper der einzelnen Werkzeuge sind mit gróBerer Bohrung auf 
den tragenden Domen aufgehangen, die bei der Drehung nach aufien ge- 
schleudert werden, beim Aufprallen aber sofort zuriicktreten. Es wird 
dadurch nur eine klopfende und fegende Wirkung erreicht, nicht aber 
eine frSsende. Die Aufhangung der Schlagkórper mit Spielraum verursacht 
aufierdem eine elastische Arbeitsweise, die dazu gefiihrt hat, daB man 
z. B. in der Schiffs- und Eisenbahnwagen-Entrostung immer mehr davon 
abkommt, PreBlufthammer fiir die Entrostung zu verwenden, weil sie die 
Nietungen und Triebstofftanks viel zu stark mitnehmen.

Abb. 1. Ansicht der Schnellverbindung einer Schiittelrutsche.

auf jeder Rutschenseite liegen beinahe unter einem Winkel von 180 ° 
zueinander. Die flachę Neigung der Achsen hat den Vorteil, dafi die 
Rutschenschiisse in der senkrechten Ebene leicht gegeneinander schwingen 
und sich den Bodenunebenheiten anpassen kćjnnen. Die Konusse a und b 
sind mit Durchsteckbolzen d  verbunden, die in ihrer Arbeitslage durch 
Querkeile c festgehalten werden. Damit die Bolzen d auch nach ihrer 
Ldsung aus der Arbeitslage nicht verlorengehen konnen, sind die Boizen 
mit einer L3ngsnut<? versehen. In die Langsnut ragt eine Fingerschraube/ 
ein, die erst dann entfernt werden mufi, wenn der Bolzen d erneuert 
werden soli. Der Querkeil c hat einen Ansatz g  mit einer Fiihrung h.

A , B  Rutschencnden. 
a  Konuszapfen. 
b Hohlkonus. 
c Querkell. 
d  Durchsteckbolzen. 
C Langsnut.
/  Fingerschraube. 
g  Ansatz. 
ii FGhrung.

a  nledergebogenes Blechende. b Vertlefung.
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. . . Abb. 3. Schuttelrutschenverbindung

v e r b  nduner °

mit ineinander greifenden Rillen.

Mit dieser Verbindung ist noch eine weitere Verbesserung vereinigt 
worden, die sich besonders bei der Verwendung auf unebenem Boden 
auswirkt. Da die Rutschenbleche an den StoBstellen iibereinander gelegt 
werden, mufi bei den gewShnlichen Bauarten ein gewisser Spielraum 
blelben, Tritt eine starkere Abweichung auf unebenem Boden ein, so 
werden die Mulden einfacher Rutschen an den Stellen der Oberlappung 
hoch beansprucht, geben nicht gentigend nach und verformen die Ver- 
bindungsteile und Bleche, die dabei vielfach in der Luft schweben. Kleinere 
FOrdergutteile fallen dann leicht an den Verbindungsstellen durch oder 
setzen sich fest. —  Bei der neuen Schiittelrutsche sind daher die Blech- 
enden zwecks besseren Verschlusses mit inelnandergreifenden Rillen ver- 
sehen. Das leicht niedergebogene Blechende a des einen Rutschen- 
stfickes A (Abb. 3) legt sich am Boden in die muldenartige Vertiefung b 
des anderen Rutschenbleches B. Neben der Vertiefung ist noch eine hoch- 
stehende Wulst c eingeprefit, dereń Hohe nicht iiber die Oberkante des 
Blechbodens hinausragt. Auf diese Weise kann das auf dem Rutschenboden 
gleitende Gut nicht durch die Verblndungsstelle hindurchfailen. R.—

Ein neues Abrostverfahren. Die haufige Beobachtung, dafi sich 
trotz der Verwendung ausrelchender Rostschutzmittel unter dem Anstrich 
Rostnester bilden, Ist meist auf nicht einwandfreies Entfernen der unter 
der Schutzschicht befindlichen, die Korrosion fórdernden Elemente, wie 
Feuchtigkelt, Sauren und Rost, zuriickzufiihren. Dies trifft besoriders dann 
zu, wenn die zu entrostenden Fiachen nicht ohne weiteres fur maschinelle 
Entrostungsanlagen, wie schwer zu transportierende Sandstrahlgeblase oder 
schwere Prefilufthammer, zuganglich sind und mittels von Hand zu be- 
dienender Werkzeuge bearbeitet werden miissen. Aber selbst bei der 
Verwendung von Prefilufthammern ist ein einwandfreies Entfernen des 
Rostes fast nie mOglich. —  Es liegt in der Natur der Sache, dafi ein starres 
Klopfwerkzeug wie ein Prefilufthammer, der lediglich senkrecht von oben 
nach unten auf eine unebene Flachę aufschlagt, niemals eine saubere 
flachlge Entrostung durchffihren kann. Dazu kommt, dafi die Prefiluft 
haufig feucht ist und ajif diese Weise eine neue Rostbildung verursacht.

Abb. 1. Abrostgerat von Bader & Halbig, Halle (S.). Abb. 2.

Der Antrieb geschieht durch einen V2‘PS-LIniversal-Motor mit 3000 
bis 4000 Drehungen/min iiber eine biegsame Welle (Abb. 1). Steht keine 
elektrische Energie zur Verfugung, so kónnen auch Benzin-, Petroleum- 
od. dgl. Motoren dazu benutzt werden. Je nach der Dicke der zu ent- 
fernenden Rostschicht finden verschiedene Werkzeuge Anwendung. Fiir 
feinen Flugrost wie auch zum Reinigen kleinerer Profile werden Spezial- 
Stahldraht-Rundlaufbiirsten verwendet. AuBer den Entrostungswerkzeugen 
kOnnen selbstverstandlich auch alle anderen fiir die betreffende Drehzahl ge- 
eigneten Werkzeuge, z.B.Schleif- und Putzwerkzeuge, Verwendung finden.— 
Abb. 2 zelgt das Entrostungsgerat im Betriebe. O. P. van S teew en.

Kursę fflr die preufiische Baumeisterpriifung. Zur Wiederholung 
einzelner oder aller in der preuBischen Baumeisterpriifung geforderten 
Facher hat der Altherren-Verband der Baugewerkschulabsolventen zu 
Berlin an den beiden Hfiheren Technischen Lehranstalten in Berlin und 
Neukólln Kursę eingerichtet, die auf die m iin d lic h e  Baumeisterpriifung 
vorbereiten und an denen a lle  in GroB-Berlin und Umgebung wohnenden 
AbsoIventen von anerkannten Bauschulen teilnehmen kOnnen. Die Vor- 
trage liegen in den Abendstunden. Die Kursę beglnnen Ende Januar 
bzw. Anfang Februar und dauern ein halbes Jahr.

Umgehende Anmeldung erforderlich, da die HOchstzahl der HOrer 
jedes Vortragsfaches nur 30 betragt. Druckschrift uber die Kursę mit 
Vortragsplan und Anmeldebogen sendet auf AntragOberingenieurMarsch, 
Berlin-Charlottenburg 2, Schlllerstr. 19.

Patentschau.
Spundwand aus Walzprofilen von S-, Z- oder 

ahnlichen Formen. (KI. 84c, Nr. 528005 vom 30.3. 1930 
von Gutehoffnungshiitte Oberhausen AG in Ober
hausen, Rhld.) Der mittlere Schragsteg a einer Bohle 
b ist mit Rippen a versehen, die im Querschnitt 
einer-oder beiderselts klauenartig gestaltet sind, um 
die Schlofiteile c der anzuschliefienden Bohlen auf- 
zunehmen. Mit dem mittleren Schragsteg a einer 
Bohle haben also die Schlofiteile c zweler ange- 
schlossener Bohlen Verbindung, dereń Schragstege a 
wieder zum Anschlufi der Schlofiteile der ersteren 

dlenen. Bei den Ecken sind die gegen
einander gerichteten freien Schlofi- 
teilecdurch SchloBriegel d zusammen- 
gehalten, wahrend die Schragstege a 
durch eine Platte e verbunden und 
versteift werden.
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