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Der Bau eines Rheinstrandbades fiir Karlsruhe.
Von Dipl.-Ing. A. W ittinger, Stadtoberbaurat, Karlsruhe.

1. Das G e lande .

Das unmittelbar am heutigen Rheinlauf, aufierhalb des alten Delch- 

systems gelegene Gelande bei Karlsruhe ist groBtenteils mit iippig 

wachsendem Wald bestanden, der fiir intensive Bewirtschaftung schwer 

zuganglich ist und daher vielfach urwaldahnlichen Charakter zeigt. Diese 

Rheinwaider bieten in ihrer Unberuhrthelt und Einsamkeit in Verbindung 

mit den stillen Altwassern trotz verhaltnismafiiger Nahe menschlicher 

Siedlungen eine Fiille groSartiger Naturschónheiten; sie harren nur 

einer besseren ErschlieBung, um VolkserhoIungsstatten ersten Ranges zu 
werden.

Die Stadt Karlsruhe, dereń Gemarkung heute auf etwa 4 km, in 

absehbarer Zeit nach weiteren Eingemeindungen auf 16 km Lange an 

den Rhein grenzt, hat bereits vor Jahren auch dieses Rheinufer ln seinen 

Generalbebauungsplan einbezogen, um es neben der Ausnutzung fur 

industrielle Zwecke (Hafen) soweit wie mOglich in den Kranz seiner 

Griln- und Erholungsanlagen elnzubinden.

Den Hohepunkt bildet die Insel RappenwOrt. Hier finden sich ln 

erheblicher Zahl noch vorgeschichtliche Grabstatten und Spuren rOmischer 

Siedlungen. Durch den Rheindurchstich (1817 bis 1821) wurde sie von 

der Pfalz abgetrennt und der heute zu Karlsruhe gehOrigen Gemarkung 

Daxlanden zugeschlagen. Der ehemalige Rhein bildet heute noch ein 

allerdings schmales, jedoch flieBendes Gewasser, das nach und nach ganz 

auflanden soli. Der Altrheln umflieflt die Insel auf drei Seiten, ihre 

vierte Seite wird durch den neuen, korriglerten Rhein gebildet; das 

Ganze hat die Form eines Hufeisens, das langs des Rheins rd. 1000 m, 

quer dazu rd. 1600 m Ausdehnung und einen Flacheninhalt von rd. 130 ha 

besltzt. AuBer einer verhaitnismaBig geringen Ackerflache unmittelbar 

am Rhein ist die ganze Insel mit Wald bedeckt, der iippiges, teilweise 

undurchdringllches Unterholz aufwelst und die mannlgfaltigsten Baume 

und seltene Flora enthalt. Ihre Fortsetzung findet diese Rheinlandschaft 

nach Siiden in dem noch zu Karlsruhe gehOrenden „KastenwOrt" und 

welterhin in einer nur durch Altwasser unterbrochenen kilometerlangen 

Waldzone auf anderen Gemarkungen; nach Norden im „Grofigrund“, der 

sich etwa 2 km lang bis zum Hafen hinzieht und ais das natiirllche Er- 

weiterungsgebiet des RappenwOrt angesehen werden kann.

Eine Gelandewelle, die stellenweise die Hohe 8,0 a. P. erreicht, also 

nur wenig unter dem hOchsten bekannten Hochwasser (8,6 a. P.) liegt, 

umzleht die Insel RappenwOrt halbkreisfOrmig im Siiden und Osten. Sie 

halt das von oben her strOmende Hochwasser vom Innern der Insel ab, 

so daB diese nur bei starksten Anschwellungen iiberstrOmt, sonst nur von 

unten, also vom Auslauf des Aitrheins her, uberstaut wird. Vorhandene 

Vertlefungen bilden aber nach Ablauf des Hochwassers stehende Tumpel, 

die nur langsam austrocknen und Brutstatten fiir Wassergetier, besonders 

die Stechmiicken bilden (Abb. 2).

Diese Insel mit ihrer bevorzugten Landschaft, der staubfreien Luft, 

sollte nach dem Generalbebauungsplan fiir Karlsruhe und Umgebung ais 

Naturpark und Strandbad ausgebaut, also dem Sport und der Erholung 

erschlossen werden.

2. Der P lan .

Den Kern der Anlagen bildet nach dem Entwurf ein fiir Massen- 

benutzung geeignetes, auch fiir Kinder und Nichtschwimmer ungefahrliches 

Badebecken von etwa 430 m Lange und rd. 120 m grOfiter Breite, das 

dauernd vom Rheinwasser durchflossen wird. Es soli durch Ausbaggern 

auf dem von Baumbestand freien, etwa 800 m am offenen Rhein sich 

hinziehenden Westgebiet der Insel RappenwOrt kiinstlich hergestellt werden, 

so daB zwischen ihm und dem Rhein ein Strandgelande von etwa 40 m 

Breite verbleibt. Das anschlieBende (westliche) Ufer des Badebeckens 

ist 1 :3  geneigt und mit Treppen versehen, die einen beąuemen Zugang 

fiir Schwimmer zum Wasser bilden. Der eigentllche Badestrand jedoch 

liegt am Ostufer des Beckens, das mit Sand und feinem Kies belegt in 

der Stelgung 1 : 18 allmahlich unter Wasser taucht. Die unbefestlgte, 

etwa 20 m breite tiefste Sohle des Beckens liegt 0 bis — 1,0 a. P., also

3 bis 4 m unter dem GNW des Rheins; bel einer Lange von rd. 430 m 

bietet es demnach auch bei nledrigen Wasserstanden noch reichllch 

Schwlmmgelegenheit. Zur dauernden Erneuerung des Badewassers ist 

das Becken durch reichlich bemessene Offnungen am oberen und unteren 

Ende mit dem Rhein verbunden, die einem standigen Wasserstrom Zutrltt

und Austritt gestatten. Dadurch soli neben einer dauernden Abfiihrung 

verschmutzten Badewassers vor allem auch dessen gleichmaBigere Er- 

warmung gewahrleistet werden, indem das zufliefiende warme Rhein

wasser auch die untersten Schichten kalten Grundwassers, dessen Spiegel- 

schwankungen mit dem Rhelnwasserstand etwa parallel gehen, dauernd 

umwalzt und verdr3ngt.

Das natiirliche Gelande liegt beim Badebecken so hoch, daB es nur 

bei grOBerem Hochwasser uberflutet wird. Daran durfte nichts Wcscnt- 

liches geandert werden. Jedoch war der neue, zwischen Bayern und 

Baden vereinbarte, in rd. 200 m Entfernung vom Stromufer dem Rhein 

parallel laufende Hochwasserdamm in Verbindung mit den Strandanlagen 

auf der Insel herzustellen. Er gab Gelegenheit, an der Ostseite eine 

hochwasserfreie Terrasse anzulegen, auf der auch die erforderlichen Bauten

H a fe  n

Abb. 1. Flugbild.

fiir den Badebetrieb errichtet werden kOnneni bestehend aus symmetrisch 

zur Querachse des groBzdgigen Restaurants angeordneten Umkleldehallen, 

getrennt fiir beide Geschlechter, mit den erforderlichen Nebenraumen 

nebst Freiluftanlagen fiir Sport, Gymnastik, Turnen usw. Die Terrasse 

und die oberen Raume des Restaurants gewahren einen umfassenden 

Rundblick iiber die Badeanlagen und die umgebende Rheinlandschaft bis 

weit hiniiber auf die Vogesen und die Hilgel der Pfalz.

Das Ufergelande wurde Jahrzehnte hindurch bis vor kurzem durch 

eine Ziegelel auf Lehm ausgebeutet und daher in seiner Oberfiache auf 

einige Meter Tiefe stark zerrissen und zerwilhlt. Eine Lehmgrube reihte 

sich an die andere, die dann groBenteils ais Ablagerungsstatten fiir Abfali- 

stoffe benutzt worden waren und sich langsam mit Schlamm und Schtlck 

anfiillten, also sehr schlechten und ungleichmaBigen Baugrund abgeben 

(Abb. 2).

Das Rheinufer selbst ist auf der ganzen fur die Karlsruher Bev01kerung 

in Betracht kommenden Rheinstrecke ais Badestrand nur unvollkommen 

geeignet; die Boschung ist sehr steil, der brauchbare Strand schmal und 

die Schwimmbahn groBenteils durch den Einbau von Buhnen verbaut, 

ihre Benutzung also mit erhebllchen Hindernissen und Gefahren ver- 

bunden. Trotzdem wurde der Rhein bei Karlsruhe in den letzten Jahren 

in steigendem MaBe stark fur Badezwecke in Anspruch genommen. Die 

wenig erfreulichen Zustande, die bei diesem „wilden“ Baden da und 

dort zu beobachten waren, und die jahrlich zahlreich eintretenden 

Ungliicksfaile gaben den AnstoB, die geplanten neuen Badeanlagen rasch 

herzustellen, zumal die dabei erforderlichen umfangreichen Erdarbeiten 

zur Beschaftigung zahlrelcher Erwerbsloser Gelegenheit boten.

Um auch dem Bediirfnis nach Badegelegenheit im offenen Rhein 

in geeigneter Weise gerecht zu werden, hat man sich aber entschlossen, 

auf die Lange der Insel RappenwOrt auch das offene Rheinufer in den 

Plan der Badeanlagen einzubeziehen, obglelch es, wie erwahnt, wegen 

der Buhnen, dereń Krone auf 3,5 a. P ., also iiber oder nahe an den 

Sommerwasserstanden liegt, sich weniger zum Schwimmen eignet. Man 

sah vor, die Buhnenoberfiache mit mOglichst glattem Pflaster zu belegen
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Abb. 2. GelSndegestaltung der Insel Rappenwórt. MnBsiob i : 20000.

und die Schwimmstrecke entlang der Insel Rappenwóit mit vier ver- 

ankerten Schwimmstegen ais Start- und Anlandepunkte zu versehen. 

Rings um das Becken geben ausgedebnte Rasen- und Sandflachen Gelegen- 

heit zum Ruhen, Lagern und Spielen.

Am Siidrande der Badeanlagen ist die erwahnte Zlegelei ebenfalls 

in den Plan einbezogen; der ehemallge Brennofen dient ais Unterstell- 

raum fiir Paddelboote und Gerate, seine Decke wird ais Terrasse aus- 

gebaut und im Zusammenhang mit einem nahebei elngerichteten Milch- 

ausschank benutzt.

. Um dle Gesamtanlage herum zieht sich weithin ein geschlossener 

Kranz von Watdern, dereń Parben in staubfreier Luft und hellem Sonnen- 

glanz ein Bild intlmen Reizes und starker Wlrkung geben (Flugbild 

Abb. 1).

Die Erschliefiung dieser Walder und der in sie gebetteten stillen 

Altwasser bietet an sich wenig Schwierigkeiten; sie sind auch nicht fiir 

Massenverkchr geeignet und bestlmmt, erschllefien ihre Schónheit eher 

dem stillen, cinsamen Wanderer, erfordern daher nur schmale Waldwege, 

die jedoch, um auch bei hóheren Wasserstanden benutzbar zu bleiben, 

móglichst hoch gelegt und instandgesetzt werden miissen.

Dle Abgelegenhelt dieser Erholungsmóglichkciten, der Walder wie 

insbcsondere der fiir Massenbesuch bestimmten Badegelegenheit, setzen 

leistungsfahige Verkehrsanlagen aller Art voraus, die geeignet sein miissen 

fur die stofiweise An- und Abbefórderung von grOfieren Menschenmassen.

Das Strandbad ist in Luftlinie etwa 8 km vom MIttelpunkte der Stadt 

Karlsruhe, 13 km von den NachbarstSdten Durlach und Ettlingen entfernt 

und noch 3 km vom nachstgelegenen Stadttell Daxlanden. Mit diesem

war die Insel zur Zeit der Planlegung nur iiber 

tief gelegene und daher oft iiberschwemmte 

Feldwege und iiber einen ais Verkehrsweg nur 

wenig geeigneten Querdamm des Delchsystems 

verbunden, der jedoch am Altrhein endigte. 

Dieser selbst war nicht iiberbrtickt und daher 

nur mitKahnen zu uberąueren; allenfalls konnte 

bei aufiergewóhnllch niederem Wasserstand an 

abgelegener Stelle eine Furt benutzt werden 

(Abb. 2 u. 3).

Der erwahnte Querdamm gab die Grund- 

richtung fiir die neue ZugangstraBe, die neben 

Gehwegen und leistungsfahigen Fahrbahnen fiir 

Fahrzeuge aller Art vor allem auch eine zwei

gleisige StraBenbahn aufzunehmen hatte, da diese 

allein fiir den zu erwartenden und spater dann 

auch wirklich eingetretenen starken Personen-

verkehr in Betracht kommen konnte. Die 

StraBenbahn schlieBt in dem Stadtteil Daxlanden 

an zwei grofienteils nur eingleisige Linien an, 

die in den Stadtkern und weiter nach Durlach 

und zur Reichsbahn fuhren. — Der die Insel 

Rappenwórt umfliefiende Altrhein war zu iiber- 

briicken, um dle Dammstrafie und die Bahn

nach den Badeanlagen quer durch die Insel fortfiihren zu kónnen.

Leider durfte dieser Teil der StraBe nicht hóher ais 7,0 a. P., also etwa

Geiandehóhe, gelegt werden, da bei hóchsten Rheinanschwellungen der 

WasserabfluB iiber die Insel nicht behindert werden sollte. Sie wird also 

bei jedem iiber 7,0 a. P. hinausgehenden Hochwasser unbenutzbar, und 

mit ihr naturlich auch die StraBenbahn, die ebenfalls in StraBenhóhe 

liegt. Dle Endschleife der StraBenbahn liegt in einem Rondeli, das von 

den Badeanlagen rd. 300 m abgeiiickt ist und dadurch ausbaufahlge 

Verkehrsverhaitnisse ermógllcht. Unmittelbar hinter dem Baderestaurant 

und in dem anstoBenden Waldteil liegen die Parkplatze fiir Kraftfahrzeuge 

und Fahrrader, dle nach vollem Ausbau der Verkehrsanlagen getrennte 

An- und Abfahrt erhalten werden.

Der Inselwald enthalt im iibrigen absichtlich nur wenige fahrbare 

Wege, um seine Ruhe und Schónheit nicht zu stóren.

Der so entstandene und bisher grofienteils ausgefiihrte Entwurf der 

Badeanlagen ist in Abb. 4 dargestellt. Die Notwendlgkeit, Erwerbslose 

zu beschaftigen, gab Gelegenheit, noch wahrend seiner Entwicklung mit 

der Ausfiihrung von Vor- und Teilarbeiten zu beginnen; besonders kam 

es darauf an, um die umfangreichen Arbeiten an den eigentlichen Bade

anlagen tiberhaupt in Angriff nehmen zu kónnen, vorerst fiir gute Zugangs- 

móglichkeiten zu sorgen.
8. Der Bau.

Bereits 1925 wurde daher die Hauptzugangstrafie vom Stadtteil Dax- 

landen her in Angriff genommen. Das wichtlgste Glied dieser Zufahrt- 

straBe bildete die Oberbriickung des Altrheins. Die endgiiltige lichte 

Breite der Briicke zwischen den Brustungen ist, wie die der Strafie, zu 

15 m vorgesehen, von denen vorlauflg etwa 6 m hergestellt 

wurden. Ihre lichte Durchflufiweite wurde von der Rhein- 

baubehórde auf 36 m festgesetzt; dieses Mafi ergab sich aus 

der Forderung, dafi der Abflufiąuerschnitt des Altrheins bei 

Hochwasser nicht oder wenigstens nicht wesentlich ein- 

geschrankt werden sollte. Dies ist deswegen von einiger 

Bedeutung, weil kurz oberhalb der Briicke ein Niederungs- 

gewasser — der sog. neue Federbach —  in den Altrhein 

miindet, das bei seinem kleinen Gefaile auch durch einen. 

nur unbedeutenden Riickstau so beeinflufit wiirde, daB 

gegebenenfalls die an ihm oberhalb liegenden Gemarkungen 

Grund zu Einspruch und Schadenersatzforderungen be- 

kamen.

Ais vorteilhafte Konstruktion erwies sich eine Drei- 

gelenk-Bogenbriicke Bauart Melan. Der Bogen mufite sehr 

flach werden, er konnte nur das Pfeilverhaltnis 1:10 er

halten, da man die Briickenfahrbahn nicht hóher ais 8,5 a. P. 

legen wollte.

Das linkę Widerlager erforderte besondere Griindungs- 

mafinahmen, da der tragfahige Kies erst 3 bis 4 m unter 

Sohle des Altrheins ansteht. Gewahlt wurden vier Brunnen 

von je 3,68 m Durchm. tind eine Reihe Pfahle aus Forlen- 

holz. Das rechte Widerlager konnte unter Wasserhaltung 

zwischen SpundwSnden unmittelbar auf Kies aufgesetzt 

werden (Abb. 5). Die Gelenke sind In Stahlgufi ausgefiihrt. 

Die Fahrbahn erhielt einen Belag aus Kleinpflaster. Ein 

Strafienbahngleis ist voriaufig seitlich eingebaut.

Dle Bauarbeiten wurden durch die Karlsruher Firma 

Gustav Siegrist mit einer Unterbrechung von drei Monaten, 

die durch starkes Hochwasser bedingt war, Im Jahre 1926

Mannheim Mannheim

Kehi la se i

Abb. 3. Verkehrslage der Insel Rappenwórt.
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ohne Zwischenfall durchgefiihrt. Die 

Briicke hat bei dem heutigen Bade- 

betriebe einen starken Stofiverkehr 

aufzunehmen, der in absehbarer Zeit 

ihre Verbreiterung auf 15 m erfordern 

wird.

Das stark zerrissene spatere Bade- 

geiande selbst mufite, um die Durch- 

fiihrung der umfangreichen Erdarbei- 

ten unter Einsatz von Baumaschinen 

zu erleichtern oder gar erst zu er- 

móglichen, stellenweise erst einge- 

ebnet werden. Auch dazu wurden 

Erwerbslose eingesetzt.

Die eigentlichen Bauarbeiten fiir 

die Badeanlagen und dereń Verkehrs- 

verbindungen konnten erst anfangs 

Dezember 1928 aufgenommen werden.

Der tiefbauliche Teil wurde in der 

Hauptsache auf Grund eines óffent- 

lichen Ausschreibens einer Arbeits- 

gemeinschaft iibertragen, die mehrere 

Karlsruher Baufirmen uinfafite und 

unter Fiihrung der Baufirma Gustav 

Siegrist, Karlsruhe, stand. Es han- 

delte sich aufier sonstigen kleineren 

Arbeiten um die Fórderung von rd.

160 000 m3 Erdmaterial, die Herstel

lung von 1200 m3 Beton und Eisen- 

beton, 19 000 m2 Strafienfahrbahn,

4 km Strafienbahngleis, 700 m Ab- 

wasserkanal, bei denen ebenfalls 

mógiichst viele Erwerbslose zu be- 

schaftigen waren. Um die Badezeit 

des warmen Jahres 1929 noch móg- 

lichst ausnutzen zu kónnen, war die 

Vollendungsfrist auf 1. Juni 1929 ge- 

stellt.

Der endgultige Langs- und Quer- 

schnitt des Badebeckens ist in Abb. 6 

dargestellt. Die verhaitnlsmafiig 

grofie Tiefe bezweckte einerseits die 

Gewinnung der erforderlichen Auf- 

fiillmassen, anderseits die Schaffung 

von Raum fiir Sinkstoffe (Sand und 

Schlick), die teils vom Rhein her ein- 

geschwemmt, teils durch die Bade- 

benutzung entstehen werden. Diese 

kónnen sich auf der 4 bis 5 m unter 

Niederwasser liegenden Beckensohle 

absetzen, ohne dafi sie von Badenden 

aufgewiihlt werden und so lastig 

fallen kónnen. Es schadete so auch 

nichts, wenn diese planmafiige Sohle 

nicht genau eben auf vorgeschriebener 

Tiefe — 1,0 a. P. lag. Der blsherige 

rege Badebetrieb zeigte, dafi diese 

Oberlegungen richtig waren. Auch aus dem Umstande, dafi die Sohle 

nicht befestigt ist, haben sich bisher Belastigungen nicht ergeben.

Das vorher eingeebnete Gelande gestattete ohne weiteres die Ver- 

wendung von Trockenbaggern. Fiir den Beckenaushub wurde zuerst nur 

ein Eimerkettenbagger alterer Bauart von Orenstein & Koppel auf Glels 

verwendet. Er arbeitete sich in Langsschnitten von der rhelnseitigen

ZOOm.
-i

Schnitt 

A-B C-D

Abb. 4. Lageplan 

der Badeanlagen.
(Die HOhenangaben bczlclicn slcb 

auf Pegel Maxau.)

Beckenwand her allmahlich nach Osten vor. Das Erdmaterial fiel un

mittelbar in die Fórderwagen, die 1,5 m3 fafiten und in Ziigen von je 

etwa 20 Wagen durch Dampflokomotiven befórdert wurden. Das Bagger- 

planum lag etwa auf Hóhe 4,5 bis 5,0 a. P., wahrend teilweise auf 9,0 a. P.

nach Karlsruhe

Abb. 5.

Briicke uber den Altrhein. 

Langs- und Querschnitt.
MaBstab 1 : 500.

aufzufiillen war, so daB also Hóhenunterschiede von rd. 4,5 bis 4,0 m auf 

verhaltnlsmafiig kurze Entfernung, also auf steilen Rampen, zu iiberwinden 

waren. Die starkę Verteilung des Aufftillmaterials auf grofie Flachen 

machte ausgedehnte Gleisanlagen und viel Gleisriickerarbeit erforderlich.
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Abb. 6. Langs- und Querschnitt des Badebeckens.
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Der nasse, stark fiieBende Lehm und eine unerwartet machtige Flugsand- 

schicht ergaben erhebliche Schwierigkeiten und Zeitverluste.

Die Baggerleistungen waren anfangs stark behindert durch die 

Ende 1928 einsetzende, lang anhaltende Frostperiode. Zwar versuchte 

man mit allen Mitteln, zuletzt sogar durch Sprengstoffe, die festgefrorene 

Erddecke zu lockern, um dadurch die noch ungefrorenen tieferen Schichten 

erfassen zu kónnen; aber die Versuche muBten nach wenigen Tagen ein- 

gestelit werden, weil ein nennenswertes Ergebnis nicht erzielt wurde 

und Brtiche an dem Bagger entstanden. Zudera waren zu jener Zeit 

keine Kippen vorhanden, an denen das gefrorene Erdmaterial ohne Nach- 

teil zu verwenden war. Die Erdfórderungsarbeiten am Becken mufiten 

daher Ende Januar 1929 bis Mitte Marz ganz eingesteilt werden (Abb. 7).
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Abb. 7. Wasserstand und Temperatur wahrend des Baues.

NaturgemaB war durch diese etwa achtwóchige Unterbrechung das Bau- 

programm stark in Unordnung geraten und muflte neu aufgestellt werden. 

Unter Einsatz aller Mittel solite versucht werden, den Zeitverlust móg- 

lichst wieder einzuholen. Der Eimerbagger leistete innerhalb 67 Arbeits- 

tagen rd. 51 000 m3, also durchscbnittlich rd. 760 m3/Tag. Zu seiner Unter- 

stiitzung wurde noch ein Raupengreifbagger, der zuerst am Auslauf- und 

Einlaufbauwerk beschaftigt gewesen war, und ein Raupenbagger mit Zieh- 

kiibel eingesetzt, der am Aushub des Materials fiir die ZufahrtstraGe aus 

einer hierzu besonders aufgemachten Materialgrube arbeitete. Ersterer 

leistete durchschnittlich 300, letzterer 450 m3/Arbeilstag.

Die Rheinwassersiande, die unmittelbar den Wasserstand im Becken 

durch den kiesigen Untergrund hindurch beeinfluflten, waren im ganzen 

Friihjahr und Sommer 1929 hindurch verhaltnism8Big recht gunstig. 

NaturgemaB erschwerte das Wasser im Becken dąn Aushub des Lehms 

und des Flugsandes erheblich. Es kam hinzu, daB sich in der Lehm- 

schicht etwa auf 2,0 bis 2,5 a. P. eine ganze Lage fossiler Baumstamme 

fand, die den Baggerbetrieb bebinderten. Um hier Abhilfe zu schaffen 

und die Arbeiten zu beschleunigen, entschlofl man sich, das Wasser im 

Becken durch Pumpen abzusenken. Dies gelang auch in dem aus Abb. 7 

ersichtlichen Ausmafi. Ein weiteres Absenken ware bei Einsatz weiterer 

Pumpen technisch wohl móglich gewesen; man sah jedoch davon ab, um 

die Beckenufer nicht zu sehr zu gefahrden. Immerhin erleichterte die

Wasserhaltnng die Baggerarbelten erheblich und gestattete vor allem, die 

Flugsandschichten trockenzulegen und die Baumstamme von Hand aus- 

zugraben und zu entfernen (vgl. auch unten).

Der Eimerbagger wurde nur noch in kiesigem Materiał angesetzt und 

konnte am 10. Juni seine Arbeit beenden. Lehm und Flugsand wurden 

durch die erwahnten Greif- und Ziehbagger ausgehoben, die noch bis 

Anfang Juli zu arbeiten hatten.

Am westlichen Steilufer 1 : 3 des Beckens und an seinen Enden waren 

namentlich im Gebiete des Flugsandes und des Lehms wahrend der 

Baggerarbeiten doch kleinere Rutschungen eingetreten, die mit eln- 

gekiestem Flechtwerk, dessen FuB sich auf eine Holzspundwand stutzte, 

gesichert wurden. Diese MaBnahmen haben sich bis heute gut bewahrt.

Ais Ende Juli die Arbeiten am Becken beendet waren, wurde die 

Pumparbeit eingesteilt und der Badebetrieb aufgenommen. Das Bade- 

becken und seine Umgebung war aber nur notdurftig so fertiggestellt, 

daB es eben seinem Zweck genilgen konnte.

Die Steiibóscbung war berast und mit einigen Ein- und Aussteige- 

treppen ausgestattet; die Enden des Beckens hatten im Anschlufl an die 

Verbindungsbauwerke zum Rhein abgetreppte Terrassen erhalten, die dem 

Schutze der Bóschungen dienten und den Badenden Ruhe- und Aussteige- 

gelegenheit geben.

Der Flachstrand war 1 : 10 angelegt und in seinen Lehm- und Flug- 

sandpartien móglichst mit Sand und Kies belegt. Es erwies sich aber 

wahrend des vori3ufigen Badebetriebes bald, daB diese Oberdeckung 

nicht geniigte und dafl der Strand zu-steli, die Badegelegenheit fur Kinder 

und Nichtschwimmer zu beschrankt war.

Die in der Umgebung des Beckens vorgesebenen Rasenpiatze waren 

zwar mit Mutterboden belegt, jedoch noch nicht verebnet und nament

lich noch nicht eingesat, da die Jahreszeit hierfiir zu weit vorgeschritten 

war.' Immerhin wurden in den heiflen Spatsommermonaten die neuen 

Anlagen doch stark in Anspruch genommen.

Neben den Erdarbeiten ging die Herstellung der sonstigen Bauwerke 

einher, die in Anlage und Einzelheiten einiger Beachtung wert erscheinen.

Nach Beendigung der Badezeit wurde wieder unter Einsatz von Er- 

werbslosen der Badestrand von 1 : 10 auf etwa 1 :18 verflacht (Abb. 6) 

und die Uberdeckung mit geeignetem Sandmaterial erganzt. Dies erwies 

sich namentlich da ais notwendig, wo Lehm den Untergrund bildet. Um 

die Flugsandschicht bel wechselnden Wasserstanden zu schiitzen, wurde 

auch sie mit gróberem Sand tiberworfen. Der obere Rand dieser Bóschung 

wurde mit stehenden Betonplatten eingefaBt, die nicht iiber das Gelande 

hervorragen, aber eine scharfe Trennung zwischen waagerechtem Saum- 

weg und der geneigten Strandbóschung ermóglichen. An der rhein- 

seitigen Steilbóschung des Beckens wurde eine 60 m lange Treppenanlage 

hergesteilt, die unten durch eine Holzspundwand gesichert wurde. Sie 

dient ais Zuschauertribiine bei Sportveranstaltungen im Becken, wozu 

sich die Wasserfiache, die erforderlichenfalls gegen den Rhein ganz ab

geschlossen werden kann, besonders eignet.

Die um das Becken und auf der hochwasserfreien Terrasse gruppierte 

Rasenflache wurde neu verebnet und eingesat. Auch bei diesen Er- 

ganzungsarbeiten wurde das Becken, wie schon friiher, wahrend etwa 

60 Tagen, durch Pumpen fast vollst3ndig entleert, der Wasserspiegel also 

bis auf 0,0 bis —  1,0 a. P. abgesenkt, wahrend der Wasserstand des 40 m 

entfernten Rheinstromes zwischen 3,0 und 4,0 a. P. schwankte, also aus- 

nehmend gunstig war (Abb. 7). (Schlufl folgt.)

Alle Rechte vorbehalten.

Die Ergebnisse der 

(Streckgrenze 2550 kg/cm3, 

angegebenll).

Die Nietverbindung.

Neue Erkenntnisse aus Dauerversuchen.
Von ®r.=3ng. K. Schaechterle, Stuttgart. 

(SchluB aus Heft 22.)

PuIsatorversuche mit einem Fluflstahl St37 

Bruchfestigkeit 4115 kg/cm2) sind in Tafel 2

Tafel 2.

P r i i f k ó r p e r  St37 Dauerzugfestigkeit D zu Kerb-

(Ursprungfestigkeit) kg/cm2 wirkung

Vollstabe mit W alzhaut.................... 3000 0
Yolistabe mit Walzhaut und Bohrung 2280 24

Die Dauerfestigkelt des Vollstabes mit Walzhaut liegt im vorliegenden 

Fali uber der Streckgrenze bel 1,18 <tSa, des gelochten Flachstabes bei

0,9 dSll. Unter hoher Vorspannung ergaben sich Dauerfestigkeitswerte, 

die weit iiber die Streckgrenze hinausgingen. Die Dauerfestigkeitswerte 

sind also bei St37 sehr gunstig und in Obereinstimmung mit dem, was 

der Konstrukteur wiinscht.

u ) Aus Barn er, Der Einflufl von Bohrungen auf die Dauerfestigkeit 
von Stahlstaben, Diss., Stuttgart 1930.

Weniger gunstige Ergebnisse lieferten die fur die Vorversuche zur 

Verfiigung gestellten harten Stahle mit hóherem Kohienstoffgehalt und 

legierte Stahle. Ihre Dauerfestigkeitswerte entsprachen zunachst in keiner 

Weise der hóheren statischen Bruchfestigkeit dB und der hóher liegenden 

Streckgrenze ds. Die Steigerung der Festigkeit war meist mit einer Zu- 

nahme der Kerbempfindlichkeit verbunden. Vergleichende Versuche an 

Staben mit Walzhaut ergaben, dafl die Oberfiachenbeschaffenheit von 

entscheidendem Einflufi ist. Der erste Anrifi beim Dauerbruch ist von 

der Walzhaut ausgegangen.

Die Dauerfestigkeit D za der harten Stahle war beim Vorhandensein 

der Walzhaut stets niedriger ais bei allseitig bearbeiteten und sorgfaltig 

polierten Staben. Der Dauerfestigkeitsabfall war bei Stahlen mit rauher 

Oberflache und zahlreichen feinen Kerben in der Randzone grófier ais bei 

Stahien mit glatter Oberflache, vgl. Tafel 3 12).

12) Nach O. G ra f, Dauerfestigkeit von Stahlen mit Walzhaut, ohne 
und mit Bohrung von Niet- und Schweifiverbindungen. Berlin 1931. 
VDI-Verlag.
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Tafel 3.

Stahl A (St 52) 

mit glatter Oberfiache ohne Kerben

Stahl B (St 52) 
mit zahlreichen feinen Kerben 

in der Randzone

Zugfestigkeit . . dB =  5590 kg/cm2 

Bruchdehnung . . y> =  25,3°/o 
Ursprungsfestigkeit D m =  2300 kg/cm2

dB =  5340 kg/cm2 

P  =  24,6 %
D 7U =  150 kg/cm2

Die Dauerfestigkeitswerte D 7U, erkundet an Flachstaben mit Walz- 

haut und Bohrung aus Si-Stahlen hOherer Festigkeit und Streckgrenze, 

die den Abnahmevorschriften fur St 52 entsprachen, waren nach den 

Versuchen Prof. Grafs zum Teil nicht hoher ais die bei einem guten 

St 37 unter gleichen Bedingungen festgestellten Werte. Inzwischen ist 

es gelungen, hochwertige Baustahle herzustellen, die den Anforderungen 
des Konstrukteurs besser entsprechen.

Prof. G ra f hat 18 hochwertige Baustahle verschiedener Herkunft in 

der Pulsatormaschine gepruft und dabei foigende Verhaitniszahlen ge

funden: Gelochte Stabe mit Walzhaut (LOcher mit gefuhrten, frisch ge- 

schllffenen Spiralbohrern aufgebohrt, Lochkante mit Schieifscheibe ab- 
gegratet)

Ursprungsfestigkeit D zl

stat. Bruchfestigkeit dB 

Ursprungsfestigkeit D

= 0,3 bis 0,5,

0,4 bis 0,8,
Streckgrenze ds 

Ursprungsfestigkeit gelochter Stab
- 0,56 bis 0,66.

i  < f f
Mete 423

Gleitwiderstand infolge der Klemmwirkung der Niete zuriickzufiihren ist. 

Bei Priifkfjrpem gleicher Abmessungen aus St 52 und Nieten St52 war eine 

gleich giinstige Wirkung nicht festzustellen. Die Dauerfestigkeit D zu eines 

PriifkOrpers aus St 52 (dB —  5340 kg/cm2) mit aufgenieteten Platten betrug 

nur 1700 kg/cm2 gegeniiber der Dauerfestigkeit des gelochten Stabes 

gleicher Beschaffenheit von 1790 kg/cm2. Eine Entlastung der Lochwand 

ist hiernach in diesem Falle durch die aufgenieteten Platten nicht ein- 

getreten.

Bei einem Zugstofi mit dreireihiger Nietverbindung —  Bleche und 

Laschen aus St 37, Niete St 34 —  wurde die Dauerfestigkeit des gelochten 

Stabes iiberschritten, wobei die ZerstOrung des Stabes aufierhalb des Niet- 

loches vor sich ging. Diese Feststellung beweist die aufierordentliche 

Bedeutung der Klemmwirkung der Niete, die im Gleitwiderstande zum 

Ausdruck kommt.

Der Gleitwiderstand, hervorgerufen durch die Klemmwirkung der 

Niete, ist abhangig von der Ausfiihrung der Nietung und vom Werkstoff 

der Niete. Nach vergleichenden Untersuchungen von Prof. G raf war die 

Klemmkraft der Niete aus St 52 kleiner ais die der Niete aus St 34, so- 

wohl bei Nietung mit Prefilufthammer ais mit Presse, was aus der Zu- 

sammenstellung Tafel 4 13) hervorgeht.

Tafel 4. -

Klemmkraft von Nieten 0  20 und 64 mm Klemmlange.

Ursprungsfestigkeit Vollstab 

Eine deutliche Uberlegenheit der Stahle mit hOherer Festigkeit trat 

erst bei hoheren Vorspannungen in Erscheinung.

Die Ergebnisse der gewOhnllchen Zerreifiversuche sind hiernach fur 
die Beurteilung eines Werkstoffs nicht aus- 

reichend. Ein solches Verfahren kann zu falschen 

Schliissen fuhren.

Bei den gelochten Staben geht der erste 

Anrifi im Dauerzugversuch vom seitlichen Loch- 

rande aus, wo die Spannung einen HOchstwert 

erreicht. Durch Aufnietung von Platten auf den 

gelochten Stab aus St 37 entsprechend Abb. 29 

konnte die Widerstandsfahigkelt gegen oftmals 

wiederholte Zugbelastung erheblich gesteigert 

werden (z. B. von 1800 kg/cm2 auf 2300 kg/cm2), 

was auf die Entlastung der Lochwand durch den Abb. 29.

Bleche und Niete aus
St 37 (34)

kg/m m 2

St 52 (52)
kg/m m 2

Nietung mit Presse (Pressendruck 30 000 kg, Niet- 27,5 17,3
zeit 4 bis 8 sek)

Nietung mit Lufthammer (4,2 at bis 4,8 at, Niet- 26,2 8,6
zeit 10 sek)

Auf Grund der ungiinstigen Ergebnisse mit Nieten aus St 52 hat 

man neuerdings fur Konstruktionen aus St 52 Niete aus St 44 vor- 

geschrieben. Bei der Ausfiihrung der Nietung ist darauf zu achten, dafi 

der Nietschaft gestaucht wird. Es scheint mithin, dafi Niete hOherer 

Festigkeit zur Erzielung eines grOfieren Gleitwiderstandes eines hOheren 

Nietdrucks bediirfen. Derartige Versuche sind eingeleitet.

Bei mehrreihigen Nietverbindungen, z. B. ZugstOfien von Blechen, 

die nach den heute giiltigen Vorschriften berechnet und dem gewOhn

lichen Zerreifiversuch unterworfen werden, tritt der Bruch in der Regel 

durch Abreifien des Bleches in dem durch die NietlOcher verschw3chten 

Querschnitt bei den aufiersten Nieten nach vorausgegangenen starken

13) G raf, Dauerfestigkeit von Stahlen mit Walzhaut ohne und mit 
Bohrung, von Niet- und Schweiflverbindungen. Berlin 1931, VDI-Verlag.

Tafel 5.

PriifkOrper

Bezeichnung Abmessungen

Werkstoff

Bleche Niete

GewOhnlicher
Zugversuch

kK

HOchstlast

Dauerzugyersuch1)

kR

Daucrbruchlast

Verhaltnis

Ursprungsfestłgkelt

stat. Druchlast Streckgrenze

A. 1. St 37

elnreihige

Nietung

A. 3. St 37

dreireihige

Nietung

St 37 

tfjS =  4010 

aSu ~  2685 
<p —  28,2

yj =  60

St 37 .

dB =  3915 

dSu =  2715 

rp — 28,05

y>=  66

St 34 

«B =  4750 

H n =  132

St 34 

<iB =  4200

H . 117

25900 16 300

D iu=z bd_ ^  2250 kg/cm2

n

0,63
2235

2655
=  0,84

71 800 41 300

D ?u =  2675 kg/cm2

0,58
2675

2505
1,07

A. 1. StSi

einreihige

Nietung

A. 3. StSi

dreireihige

Nietung

_2łi

St Si 

aB =  5910 

aSu =  4190 
rp —  23,6

ift =  54

StSi 

dB =  5950 

H „ =  165

34 800

St Si 

rffl =  6170

Su ‘ = 4510

StSi 

dB =  5600 

Hn =  155

ł) 2 bis 3 Lastwechsei/min.

<p=  21,0 

y ,=  51,5

Stufenweise Steigerung der Belastung bis zum Dauerbruch.

94 000

24 000 

D za =  3635 kg/cm2

41300 

D zu — 2665 kg/cm2

0,69
3595

4265
= 0,84

“■44 w - 0’53
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Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Verformungen und Einschntirungen ein. Die aus der Bruchlast PBg er-

rechnete Spannung dB = Bg
entspricht annahernd der Zugfestigkeit des

Werkstoffs. Der Dauerzugversuch ergibt andere Brucherscheinungen. 

Die Zerstórung des Bleches geht vom seitlichen Lochrand der ersten Niete 

aus, beginnt mit einem AnriB (sprOder Trennungsbruch), der sich all- 

mahiich vergrOBert, bis der Restbruch unter den vom gewOhnlichen 

ZerreiBversuch her bekannten Erschcinungen eintritt. Die Dauerbruchlast 

liegt wcscntiich unter der statischen Bruchlast.

Spannungsspitzen auszugleichen, ist den harten Stahlen in geringerem 

Mafie eigen.

Durch oftmals wiederholte Belastung vermag sich die Nietverblndung 

auf den Belastungszustand einzuspielen. Auch in dieser Hinsicht sind 

dic Nietverbindungen aus weichen Stahlen denen aus harten Stahlen 

uberlegen. Um die mehrreihige Nietverbindung harter Stahle nachgiebiger 

zu machen, hat man Bleche aus St 52 mit Nieten St 34 verbunden und 

damit eine wesentliche Steigerung der Dauerfestigkeit D JU und eine 

giinstigere Ausnutzung des Werkstoffs erzielt (vgl. Tafel 6).

J) 2 bis 3 Lastwechsel/min.

Einige Ergebnisse vergleichender Versuche mit doppellaschigen Zug- 

stóBen (ein- und dreireihige Nietverbindungen), aus Baustahlen verschie- 

dener Gute und Herkunft hergestellt, sind in Tafel 5 (S. 291) zusammen- 

gestellt.

Mit den Bruchlasten beim Dauerversuch (PBD) und beim gewOhnlichen

Zugversuch(Pfl ) wurden die Vergleichszahlen -P a ̂  er ̂ ruc|lfe s t ie it  Und
stat. Bruchfestigkeit

Dauerbruchfestigkeit r-*
0 . , - errechnet. Die Dauerfestigkeit der dreireihigen
Streckgrenze 6 &

Nietverblndung aus Blechen St 37 und Nieten St 34 betrug im Mittel 60%  

der im gewOhnlichen Zerreifiversuch festgestellten statischen Bruchfestig
keit. Die Dauerversuche mit dreireihigen Nietverbindungen gleicher Ab

messungen aus hochwertigen Stahlen (Bleche und Niete St 52) ergaben 

ein Verhaitnis Dauerfestigkeit { D J

stat. Bruchfestigkeit aB) ~  bis 

Dic Tatsache, dafi die im Dauervcrsuch festgestellten Dauerfestlgkeits- 

werte unter den im gewOhnlichen Zugversuch festgestellten statischen 

Bruchfestigkeiten liegen, lafit sich dadurch erkiaren, dafi bel allmahlich 

und stetig ansteigender Belastung bis zum Bruch bei Werkstoffen mit 

plastlschem Verhalten ein weitgehender Spannungsausgleich eintritt, die 

Wirkung der Spannungsspitze durch die Piastizitat des zahen Werkstoffs 

teilweise oder ganz iiberwunden wird.

Bei oftmals wiederholter schwellender (in einer Richtung stetig an

steigender und nach einer Ruhepause wieder absinkender) Belastung bilden 

die Stelten Ortlichen Spannungsanstiegs (z. B. der Spannungsspitzen am 

Lochrande) den Ausgangspunkt des Dauerbruchs. Das plastische Form- 

anderungsvermOgen bleibt gesetzmafiig auf kleine Stellen beschrankt, von 

denen die Kohasionszerriittung ausgeht. Ein Spannungsausgleich fitidet 

nur in beschranktem Mafie statt. Die Kohasionszerriittung tritt deshalb 

beim Dauerzugversuch unter Beanspruchungen cin, die viel geringer sind 

ais beim gewOhnlichen Zugversuch. Die verschiedenen Baustahle zeigen 

in dieser Hinsicht grofie Unterschiede. Die bisherigen Versuche bieten 

bestenfalls VcrgleichsmOglichkeiten. Solange die Ursachen der Er- 

scheinungen (Kerbempfindllchkeit, Oberfiachenbeschaffenheit, Bearbeitung, 

Spannungsspitze im elastischen Bereich) nicht geniigend geklart sind, ist 

es nicht mOglich, die gewonnenen Ergebnisse zu verallgemeinern.

Der zahe Fiufistahl St 37 hat die wertvolle Eigenschaft, Spannungs

spitzen auch bel dynamischer Beanspruchung weitgehend auszugleichen, 

was die Ergebnisse der Dauerversuche an gelochten Staben beweisen. 

Er ist deshalb ein fiir Nietverbindungen geradezu idealer Werkstoff. Bei 

Stahlen hoher Festigkeit und Streckgrenze beeinflufit ungiinstlge Ober

fiachenbeschaffenheit und hohe Kerbempfindlichkeit die Widerstands- 

fahigkeit der Nietverbindungen ungiinstig.

Die Dauerversuche mit Nietverbindungen stehen in Einklang mit den 

von Prof. G raf an Staben an harten Stahlen mit Walzhaut und Bohrung 

gemachten Feststellungen. Die wertvolle Eigenschaft der weichen Stahle,

Uber die sonstigen Beobachtungen bei den Dauerversuchen mit Niet- 

verbindungen aus vcrschiedenen Baustahlen ist zu bemerken: Das Gleiten 

begann schon bei sehr niedrigen Belastungen. So konnten Verschiebungen 

bis Vioo mm unter Belastungen, die einer Zugbeanspruchung im Blech 

von 500 kg/cm2 cntsprechen, festgestellt werden. Unter hoheren Be

lastungen zeigten Priifkorper aus St 52 (Niete St 52) grófiere Verschiebungen 

ais PriifkOrper aus St 37 (Niete St 34) mit den glelchen Abmessungen. 

Bei oftmaligcr Wiederholung der Lastwechsel auf Bclastungsstufen 

unterhalb der Dauerfestigkeitsgrenze nahmen die bleibenden Form- 

anderungen bis zum Erreichen des Ausgleichzustandes mit elastischem 

Verhalten stetig ab. Die Nietverbindung hat sich dann auf den Be

lastungszustand eingespielt. Die dabei aufgewandte mechanische Ver- 

festigungsarbelt war bei Nietverbindungen aus weichen Stahlen grófler 

ais bei formglcichen Nietverbindungen aus harten Stahlen. Dic Grenz- 

werte der durch Dauerversuche mit oftmals wiederholten, von Nuli aus- 

gehenden Belastungen festgestellten elastischen Formanderungsarbelt waren 

bei den ZugstOfien aus St 37, Niete St 34 annahernd halb so grofi wie 

beim entsprechenden Vollstab.

Wie ist die Nietverbindung zu gestalten, damit die Dauerfestigkeit 

(Z)zu) einen Grdfitwert erreicht oder, was gieichbedeutend ist, der Werk

stoff am besten ausgenutzt wird?

Zur Beantwortung dieser Frage fiir Nietverbindungen aus Blechen 

St 37 und Nieten St 34 sollten zwei Versuchsreihen dienen, bei denen 

einmal der Bruch durch Oberschreitung des Abscherwiderstandes, das 

andere Mai durch Uberbeanspruchung der Lochwande herbeigefiihrt wurde. 

Die erste Versuchsreihe umfafite einen Zugstofi dicker Bleche (130X23 mm) 

mit ein-, zwei-, drei- und vierreihiger Vernietung, die zweite Versuchs- 

reihe einen Zugstofi diinner Bleche (200 X  10 mm) mit ein-, zwei-, drei- 

und vlerreihiger Vernietung. In den Versuchsreihen entsprach jeweils 

die dreireihige Vcrbindung den Berechnungs- und Bemcssungsvorschriften 

(BE und DIN 1073). Neben den Dauerzugversuchen wurden zum Vergleich 

gewóhnliche Zerreifiversuche durchgefiihrt und die Eigenschaften der ver- 

wendeten Werkstoffe in iiblicher Weise festgestellt.

Die wichtigsten Ergebnisse der ersten Versuchsreihe sind in Tafel 7 

(S. 293) zusammengestellt.

Die Dauerfestigkeiten lagen um rd. 33%  unter den statischen Bruch

lasten. Wahrend beim gewOhnlichen Zugversuch dic Niete der ein- und 

zweireihigen Nietverbindung abgeschert wurden, wurden beim Dauer- 

versuch die Niete durch Axialzug- und Biegungsbeanspruchungen zerstOrt. 

Bei der drei- und yierreihigen Nietverbindung ist, wie zu erwarten war, 

der Bruch Im Blech von den Lochrandern der aufieren Niete ausgegangen. 

Die beziiglich der Nietscherfiache iiberdimensionierte vierreihige ergab 

beim Dauerversuch die gleiche HOchstlast wie die dreireihige. Aus den 

Ergebnissen der ersten Versuchsreihe darf der SchluB gezogen werden, 

dafi die in der Stahlbaupraxis iibliche Bemessung fiir St 37, Niete St34 

in Hinsicht auf die Scherbeanspruchung

—  P  =  0 ,8  rfiul
In
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Verblndungen ergibt, bei denen die Dauerfestigkeit des gelóchten Stabes 

voll ausgenutzt wird.

Tafel 7.

Nictverbindung 

D\_4 Sa. 

Bleche und Laschen 
aus St 37, 

Niete aus St34

einreihige

Me/foch $17

zweireihige

Hóchstlasten 

(Mittelwerte aus zwei Versuchen) 

Gewóhnlicher
Zugversuch

kK

Dauerzugversuch

36 600

Bruch durch Ab- 
scheren der Niete

24 400 10,67

Verbiegung der Laschen, 
AbreiCen der Nietkópfe und 
Biegungsbruch der Niete im 

Schaft

max rD =  2595 kg/cm2

o o ; o o 
o o ! o o

68 000

Bruch durch Ab- 
: scheren und Kopf- 
abreifien der Niete

Bleche 12S/23 
//iet/och-H7

dreireihige

46400

Verbiegung der Laschen, i 
Abrei0”n der Nietkópfe und 

Bruch des Nietschaftes

0,68

max rr = 2485 kg/cm2

O O O i o o o 
O O O I o o o

Bleche 128/23 
MeHoch $17

vlerreihige

o o o 
o o o

//ie//och 117

87 900

Bruch des Bieches 
im verschw3chten 

Querschnitt

D„
DB

F„
■■ 2680 kg/cm2

I

(87 900

Bruch des Bieches 
im verschwSchten 

Querschnitt)

57 500

Anrisse im Blech, von den 
Nietlóchern ausgehend

D 7U =  2680 kg/cm2

0,65s

Tafel 8.

Nietverbindung 

D t_ 4 la . 

Bleche und Laschen 
aus St 37,

Niete aus St 34

einreihige

zweireihige

Met/och #77

dreireihige

Metłóch *17

I-

(Mittelwerte

Gewóhnlicher
Zugversuch

kK

óchstlasten 

aus zwei Versuchen)

Dauerzugversuch')

kg

31 000

Bruch durch Ab- 
scheren der Niete

i
19 400

Bruch durch Reifien des 
Flacheisens

D za 1150 kg/cm2
n

63 750

Bruch durch Ab- 
scheren der Niete

34 000

Bruch durch Reifien des 
Flacheisens

D zll =  2010 kg/cm2

• "

83 150

Bruch 
durch Reifien des 

Flacheisens

35 800

Bruch durch Reifien des 
Flacheisens

D la =  2090 kg/cm2

W l-g 
2! = 
■e ta

l \ i  
o 1/5

0,43

yierreihige

o o O o 1 o o o o
*• ' * I •

O O O O { O o O o

Met foch $17

x) 30 bis 40 Lastwechsel/min.

39100

Bruch durch Reifien des 
Flacheisens

— 2280 kg/cm2

Bei Oberschreiten einer gewissen Grenze (fiir Niete St 34 

t  =  2100 kg/cm2) setzt ein starker Dauerfestigkeitsabfall ein. Dieser

Grenzanstrengung entspricht bei 1,5 facher Sicherheit eine zuiasslge 

Scherspannung rzul =  1400 kg/cm2 =  </zul.

Die wichtigsten Ergebnisse der zweiten Versuchsreihe sind aus Tafel 8 

zu ersehen.

Die Dauerpriifung ergab fiir die ganze Versuchsreihe die charakte- 

ristischen, von den Lochrandern der auBersten Niete ausgehenden Anrisse 

und den Bruch durch AbreiCen der Bleche. Der Einflufi der Grófie des 

Lochwanddrucks (gleichmafiig verteilt gerechnet) auf die Dauerfestigkeit 

der Nietverbindung geht aus Abb. 30 hervor, worin die rechnungsmafiigen

3000 

2520-0,S<rK
___________________ 2 o/s j  iasiemec/ise/mdei

s  2000

^  £ 

t  ■§ 1000

s------ —

l
yt/nute

57 500 0,655

Bruch im Blećh,von den Niet
lóchern ausgehend

1000 2000 
LochwandiJnicke

i i

■max 'P

I
Abb. 30. ^

■§>

%3000 Sa
a  S;

i

•s

I I I

•fc■s

1 1
:#
§

Lochwanddriicke ais Abszlssen die zugehórigen Dauerbruchfestigkeiten der 

Verbindungen ais Ordinaten aufgetragen sind. Von der Ursprungsfestigkeit 

D zu des gelóchten Stabes ausgehend, zeigt sich ein ziemlich stetig ver- 

laufender Dauerfestigkeitsabfall mit zunehmender Grófie des Lochwand

drucks, der mit hohen Spannungsspitzen am Lochrand verbunden ist, bis 

nach Oberschreitung einer gewissen Grenze (fiir St 37 =  4800 kg/cm2)

die Kurve stark abfailt. Dieser Grenzanstrengung entspricht bel 1,5 facher

Sicherheit eine zulassige Anstrengung =  3200 kg/cm2 oder
1,0

rd. 2,3 tfzul. In Abb. 8 sind noch Priifcrgebnisse von den Vorversuchen 

eingetragen, bei denen die Zahl der Lastwechsel/min 2 bis 3 (gegeniiber 

30 bis 40 bei der Versuchsreihe 2) betrug und die Zahl der Laststufen 

grófier war. Dabei wurde bei <tt —  l,5rfIul und T =  0,8rfzu| die vo!le

°B D
Ausnutzung des Werkstoffs erreicht. Dle Nennspannung D m =

F„

0,63

0,53

lag sogar bei einer dreireihigen NIetverbindung mit 2675 kg/cm2 iiber der 

Streckgrenze (<tSu =  2505 kg/cm2). Hiernach ist anzunchmen, dafi bei 

30 bis 40 Lastwechseln/min die Nietverbindungen sich nicht vollstandig 

auf den Belastungszustand einspielen kónnen.

Um die Verhaitnisse noch mehr zu kiaren, sind weitere Versuchs- 

reihen in Vorbereitung, bei denen dle Nietscherspannung r zwischen 

0,8 bis 1,0 und 1,2 a und der Lochwanddruck al in jeder Versuchsre!he 

zwischen 1,5 bis 2,0 und 2,5 a wechselt.

Dle Versuche sollen weiterhin auf Nietverbindungen aus hochwertigen 

Stahlen ausgedehnt werden, dereń Dauerzugfestigkelt (Dzu), festgestellt 

an Flachstaben mit Walzhaut und Bohrung, wesentlich hóher liegt ais 
bei St 37.

Weiterhin sind noch Versuche iiber den Einflufi der Schwingungs- 
dauer erwunscht.

III. Zusammenfassung.

1. Die Ergebnisse der Dauerversuche mit Nletverbindungen aus 

Blechen St37, Nleten St 34 stehen in Obereinstimmung mit den praktlschen 

Erfahrungen. Die iibliche Berechnung und Bemessung von Stabanschlilssen 
und Zugstóflen ergibt Verbindungen, bel denen die Dauerfestigkeit des 

Werkstoffs voll ausgeschópft werden kann. Dle rechnungsmafiige Spannung 
P

D zu — F (Nennspannung)14) liegt nahe bei der Streckgrenze. Beiden
n

nach den heute giiltigen Vorschriften (BE15) und DIN 1073) berechneten und 

bemessenen Stahlbauteilen ist eine 1,4- bis l,5fache Sicherheit gegen 

Dauerbruch vorhanden. Fiir normale Konstruktionen geniigt das blsherige 

Berechnungsverfahren, erganzt durch Erfahrungsregeln fiir die bauliche

14) T hum , Ubersicht iiber die moderne Werkstoffkunde. Welche 
Mittel und Wege bietet sie dem Konstrukteur zur wirtschaftlichen Be
messung von Bauteilen? Vortrag auf der Versammlung des VDI am 
10. Dezember 1931.

15) Berlin 1926, Wilh. Ernst & Sohn.
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Durchbildung. In Failen besonders sorgfaltiger Ausfiihrung und wenn die 

aufieren Einwirkungen und Einfliisse genau erfaflt werden konnen, diirfen 

die zulassigen Spannungen bis nahe an die Dauerfestigkeitsgrenze erhOht 

werden. (An alteren Bahnbriicken aus St 37, die im regelmaBigen Be

triebe mit schweren Fahrzeugen befahren und bis zu 1700 kg/cm2 iiber- 

beansprucht worden sind, haben sich keinerlei Schaden oder Nietlocke- 

rungen gezeigt.)

2. Bei harten Stahlen hoherer Festigkeit und Streckgrenze ist es 

mOglich, durch entsprechende Gestaltung und Ausfiihrung der Nietverbin- 

dung die am Flachstab mit Waizhaut und Bohrung festgestellte Dauer- 

zugfestigkeit (Nennspannung D IU im verschwachten Querschnitte) voli aus-

zunutzen. Diese liegt jedoch mehr oder weniger tief unter der im ge- 

wóhnlichen Zugversuch festgestellten Streckgrenze.

Um zuveriassige Berechnungsgrundlagen zu erhalten, ist die ubliche 

Werkstoffpriifung durch Einfiihrung der Dauerpriifung zu erweitern. Ais 

Beurteilungs- und Vergleichsmafistab fiir hochwertige Baustahle ver- 

schiedener Beschaffenheit und Herkunft, hinsichtlich der Kerbempfindlich- 

keit, der Einfliisse der Oberfiachenbeschaffenheit und der konstruktiv 

bedingten Bohrungen, kommt fiir die Zwecke des Stahlbaues die an ge- 

normten Flachstaben mit Waizhaut und Bohrung im Dauerzugversuch 

festzustellende Ursprungsfestigkeit (Nennspannung D m im verschwachten 

Querschnitt) in Betracht.

Yermischtes.
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der Ostllchen Wasserstraflen. — Hafenbaudlrektor Hacker 25 Jahre im bremlschen Staatsdienst. — 
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Schriftleitung: A. L a s k u s ,  Oeh. Reglerungsrat, Berlin-Friedenau.

Verlag von W ilhelm  Ernst & Sohn, Berlin.

Druck der Buchdruckerel Gebriider Ernst, Berlin.

Arlington-Briicke iiber den Potomac in Washington. Gćn. Civ. 
1932, Nr. 10 vom 5. Marz, berichtet uber den Bau einer Brucke iiber den 
Arlington-Flufi in Washington mit neun Bogenóffnungen, dereń mittlere 
ais stahlerne Doppelklappbrficke ausgebiidet ist. Die ganze Brucke Ist
642,50 m lang, die neun Óffnungen haben Spannweiten zwischen 50,60 
und 56,08 m; sie bestehen bis auf die 
mittlere aus Steinbogen. Die mittlere 
Offnung ist dagegen aus St Si mit einer 
den Steinbogen angepafiten Aufienverklei- 
dung aus Aluminium hergestellt (Abb. 1).

Die Briicke hat eine Fahrbahn von 
18,3 m Breite und zwei seitliche Fufiwege 
von je 4,18 m Breite (Abb. 2). Die Spann
weite zwischen den Drehachsen betragt 
65,83 m. Die Klappbriicke gewahrt in ge- 
dffneter Stellung der Klappen eine freie 
Durchfahrtbreite von 42,65 m. Die Gegen- 
gewichte sind, wie aus Abb. 2 ersichtlich, 
im riickwartigen Teile der Klappen auf 
Achsen a frei drehbar elngehangt. Der An
trieb geschieht am aufieren Kranze des 
segmentfOrmigen Tragerteils durch einen Elektromotor. Die Trager der 
Klappen, dereń Querschnitt aus Abb. 3 zu erkennen ist, liegen im Achs- 
abstande von 20,12 m etwa unter den Bordschwellen, so dafi die Fufi- 
stege auf Kragarme zu liegen kommen.

Hafenbaudirektor Hacker 25 Jahre im bremischen Staatsdienst.
Am 11. Mai war Hafenbaudirektor H acker 25 Jahre lang in der bremischen 
Staatsbauverwaltung tatig. Er ist besonders bekannt geworden durch die 
grofiziigigen Erweiterungen der Hafenanlagen in den letzten Jahren. Von 
seinen zahlreichen Werken seien genannt der Ausbau des Hafens II mit

ram 

Abb. 2.

Abb. 3.

Die Fahrbahn besteht aus einer 17 cm hohen Eisenbetondecke; die 
Fufiwege sind aus 9 cm dicken Betondecken gebildet.

Der Maschirienantrieb ist ausrelchend, um die Brucke gegen einen 
Winddruck von 50 kg/m2 aufzurichten und die Fliigel in jeder beliebigen 
Lage bel einem Winddruck von 75 kg/m2 zu halten. Die Maschinenanlage 
ist, wie aus Abb. 2 ersichtlich, iiber der Aufienkante des Pfeilers angeordnet 
und durch eine Betonummantelung terrassenartig uberdeckt. Die Antrieb- 
motoren werden fur gewOhnlich durch einen Dreiphasenstrom von 4000 V 
gespeist, wahrend fiir den Fali des Versagens der Stromzufuhr eine 
Akkumulatorengruppe vorgesehen ist.

Diese nach Bauweise Straufi ausgefiihrte Doppelklappbrucke wurde 
von der Ph0nix Brldge C. ausgefiihrt. Die elektrischen Elnrichtungen 
sind von MM. W. V. Pangborne and C. angelegt. Zs.

Die gemeinsame Hauptversammlung des Hafenverbandes des 
Rheinstromgebietes und des Hafenverbandes der Elbe und der ost- 
llchen Wasserstrafien wird am 25. Juni 1932 in Minden (Westf.) statt- 
flnden. Der Hauptversammlung werden getrennte Mitglieder-Versamm- 
lungen der einzelnen Hafenverbande vorangehen. Die gemeinsame Haupt- 
versammlung wird der M it te l la n d k a n a l beschaftlgen. Es werden 
sprechen: Elbstrombaudirektor Dr. Z ander , Magdeburg, iiber „Die Bau- 
ausfuhrungen des Mittellandkanals von Peine bis Burg“ und Hafen- 
direktor E tte r ic h , Dusseldorf, iiber „Die verkehrswirtschaftllche Be- 
deutung des Mittellandkanals".

Abb. 1.

den Kajeschuppen 15 und 17 und 36 Einziehkranen, die Kali-Umschlag- 
anlage und die Erweiterung der Getreideanlage um mehr ais das 1 72fache.

Technische Hochschule Danzig. Auf den durch das Ableben von 
Prof. R. K ohnke frei gewordenen Lehrstuhl fiir Eisenbeton und Statik der 
Hochbaukonstruktionen ist ©r.=3ug. Jo h ann e s  L iihrs berufen worden.

Patentschau.
RauchschutzdachfarEisenbahniłberbrilckungen. (KI. 19d,Nr.530657 

vom 6. 8. 1929 von Wilhelm L in de r in Koln-Miilheim.) Die Dielen a 
sind zwischen Holmen oder Rahmenhólzern b und Deckleisten c eingelegt, 
die durch Keile oder Bolzen d verbunden sind. Die Verbindung zwischen 
Diele und Rahmholz geschieht durch einen Zapfen / . Die Hdlzer b sind
in Hangeeisen e gelagert und durch Bolzen oder Keile g  befestigt. Die

Aufienseite des Hangeeisens e geht in eine
Kragrippe h  mit einem Keilloche i  iiber. 
Ober die Kragrippe greift ein U-Eisen tn, 
dessen beide Schenkel Locher aufweisen, 
durch die ein Keil K  getrleben wird. Auf
dem Eisen m ist eine Hakenklammer n, n' 
drehbar angebracht, die den Flansch des 
Briickentragers umfaflt. Ober den Dielen 
ist ein wasserdichter Oberzug p  angeordnet. 

Zwecks Anbringung des Schutzdaches werden zunachst die U-Eisen m 
der Hangetrager mittels der Hakenklammer an den Tragerflanschen an
gebracht. Hierauf werden die RahmhOlzer b mit den Dielen a und den 
Deckleisten c in die Hangeeisen e eingelegt, die Kragrippe zwischen die 
U-Elsenschenkel eingeschoben und mit ihnen durch die Keile verbunden.

Personalnachrichten.
Preuflen: Die Regierungsbaurate (W) E ilm an n  in Husum, dieser 

unter Versetzung an die Regierung in Aurich, und ®r.=3tig. S ch in k e l in 
Duisburg-Hamborn (beurl.) sind zu Oberreglerungs- und -bauraten be- 
fOrdert worden.

Der Regierungsbaurat (W) B ru ch m u lle r , Vorstand des Wasserbau- 
amts Stralsund-West, ist an die Wasserbaudirektion in Stettin versetzt, 
der Regierungsbaurat (W) Schu tz  beim Wasserbauamte Stralsund-West zum 
Vorstande dieses Wasserbauamts ernannt, der Regierungsbaumeister (W) 
D e ich se l (beurl.) dem Wasserbauamte In Berlin iiberwiesen worden.

Der Regierungs- und Baurat ®r.=3itS- K ah le  bei der Oderstrom- 
bauverwaltung in Breslau und der Regierungsbaumeister (W) T heuerkau  f 
beim Wasserbauamte In Meppen sind gestorben.


