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10. Jahrgang BERLIN , 22. Ju li 1932 Heft 32

Das selbsttatige Schmutzwasserpumpwerk in der Kanalisation der Stadt Uelzen.
Von Stadtbaurat Schmah, Regierungsbaumeister a. D. In Uelzen/Hann.Alle Rechte vorbchaltcn,

Das Schmutzwasserpumpwerk der Stadt Uelzen hat drei getrennte 

Zuleitungen entsprechend den verschiedenen entwSsserten Fiachen.1) Von 

der Fluflselte her kommt der Schmutzwasserkanal der 2,6 ha grofien Flachę 

westlich des Flusses. Von der Flachę Ostllch des Flusses hat ein Siedlungs- 

gebiet mit 15,5 ha eine Sonderbehandlung erfahren, insofern vorhandene 

Mischwasserkanale verwendet wurden. Ihre Hohenlage war so ungiinstlg, 

dafi die unmittelbare Ableitung zum Hauptsammler eine iangere Leitung 

im Gefaile von 1:1000 erfordert hatte. Bei den geringen Schmutzwasser- 

mengen hatte dieser Kanał bei Trockenwetter ils Kiaranlage gewirkt und 

w3re im Betrieb nicht reinzuhalten gewesen. Deshalb wurde er Im 

Gefaile 1:200 zum Pumpwerk gefiihrt, erhlelt aber aufierdem eine Ver- 

bindung zum Notauslafi. Die unmittelbare Verbindung zum Pumpwerk von 

350 mm Durchm. ist durch einen Schieber regelbar. Bel Regenwetter soli 

sich hier ein Aufstau bilden. Der Zuleltungskanal ist mit 60 cm Durchm. 

so gewahlt, dafi er bei Regenwetter mit ausreichender Geschwindigkeit 

beim Gefaile 1:1000 unmittelbar In den Nebensammler entwassert. Gegen 

Ruckstau vom Notauslafi ist die Leitung durch eine selbsttatige Klappe 

gesichert. Diese Anordnung erspart die Pumparbeit fiir die grOfieren Regen- 

wassermengen. Die drltte Zuleitung Ist ein reiner Schmutzwasserkanal 

und entwassert dle Restfiache von 41,9 ha. Dieser Kanał wurde getrennt 

von dem des zweiten Gebiets gefiihrt, um jeden RUckstau von dieser 

Seite her auszuschliefien. Dle gesamte, durch das Pumpwerk entwasserte 

Flachę betragt 60 ha. Die zum Abflufi kommenden Wassermengen er- 

rechnen sich wie folgt:

A r t  d e s  W a s s e r s

W asserm enge n 

bel vollem 
Ausbau kiinftig

Sl

zur Zeit

1. Schmutzwasser bel i. M. 100 1/Kopf/Tag
zur Zeit 2000 Elnwohner....................
kiinftig 7350 E inwohner....................
(max. 2,78 sl/1000 Einwohner)

2. Zuschlag fiir eindringendes Regenwasser
0,4 si/ha

jetzt 30 ha 0 , 4 ...............................
kiinftig 60 ha 0 , 4 ..............................

3. Zuschlag ftir eindringendes Grundwasser
3 sl auf 1000 m Kanał

jetzt 3000 l f d m ..............................
kiinftig 5000 l f d m ...............................

20,40

24,00

15,00

26,56 59,40

1) Dle Notwendlgkeit eines Schmutzwasserhebewerks und seine An
ordnung im Lageplan habe ich in Bautechn. 1932, Heft 8 behandelt.

2) Gesund.-Ing. 1931, Nr. 27.

Hóchstens ergab sich ais Zuflufi zum Pumpwerk eine Wassermenge, 

die von zur Zeit etwa 26,5 sl bei vollem Ausbau auf 60 sl ansteigen 

wiirde. Bei Trockenwetter wird der Zuflufi etwas iiber der Halfte dieser 

Werte liegen. Die Beschaffenheit des Abwassers durfte die normale sein. 

Es war also mit der Anwesenheit sowohl von Fasern ais auch Sinkstoffen 

und groben Sperrstoffen zu rechnen. Grundsatzlich sollen alle diese Stoffe 

nicht im Pumpwerk zuriickgchalten werden. Die Beseltlgung grofierer 

Mengen Schmutzstoffe in einer bebauten Gegend ist immer unerwunscht. 

Ich entschled mich fiir Kreiselpumpen, dle wenig Raum beanspruchen und 

auch die FOrderung fast aller anfallenden Schmutzstoffe gewahrlelsten. 

Nur Stoffe, dle Abmessungen iiber 30 mm haben, sollen zuriickgehalten 

werden. Ihre Menge ist so gerlng, dafi besondere Einrichtungen zu ihrer 

Zerkleinerung nicht lohnen. Die Bcseitigung etwa alle 3 bis 4 Wochen 
mit Handkarren ist wirtschaftlicher.

Es wurden Pumpen gewahlt, dereń Krelselrader radial 46 mm, axial 

42 mm geringste lichte Weite haben. Diese Pumpen haben einseitigen 

Wasserzutritt und ein offenes Laufrad, das im iibrigen so konstruiert ist, 

dafi ein Festsetzen von Faserstoffen in den Pumpen nicht mOglich ist. 

Die aufiere Ausriistung mit Handlóchern sowie der ganze Aufbau der 

Maschinen, die von der Firma Borsig, Berlin, geliefert wurden, ist fiir dle 

FOrderung grobe Stoffe enthaltenden Kanalschmutzwassers eingerlchtet. 

Bei dieser Weite der Krelselrader ergaben sich dic aus Abb. 1 erslchtlichen 

Leistungen. Es wurde der Platz fur drei Maschinen vorgesehen, von denen 

zunachst zwei aufgestellt wurden. Bei der grofien Leistung der Maschinen 

von 1. M. 270 m3 stundlich wird der rd. 35 m3 Schmutzwasser enthaltende 

Sammelbehaiter in etwa lOMlnuten entleert.
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Unter 2. der Tabelle sind dle mit oder ohne Genehmlgung in dle 

Schmutzwasserkanale eingelelteten Regenwassermengen geschatzt. Erfah- 

rungsgemafi lafit sich bei kelnem Trennsystem der Zuflufi von Regen

wasser ganz verhlndern. Auch ist in dieser Menge der Regenabflufi aus 

dem Siedlungsgebiet enthalten. Die Starkregen fliefien, wie oben erwahnt, 

direkt zum Nebensammler.

Unter 3. sind die Grundwassermengen eingesetzt, dle durch die Kanale 

sowohl in den Leltungen ais auch in den Schachten immer zutreten. Dle 

Menge ist naturlich stark wechselnd. Es wird sich aber nie ganz vermelden 

lassen, dafi solches Wasser eindringt. Einen Anhalt fiir die Menge, die 

durch undichte Leltungen eintreten kann, geben Versuche, die Ich unter 

ungiinstigen Verhaltnissen mit Stelnzeugrohren anstellte2). Danach kann 

die bei 1 m Wasseriiberdruck taglich durch eine Muffe durchtretende 

Wassermenge etwa 120 1 betragen, entsprechend etwa 1,35 sl auf 1000 m 

Kanał von 25 cm Durchm. Im praktischen Betriebe habe ich auf 1000 m 

Kanał von 25 cm Durchm. bei etwa 2 m Grundwassseruberdruck elntretende 

Grundwassermengen gemessen, die zwischen 0,5 und 8 sl schwankten.

Dle von mir bel der Planung des Pumpwerks 1911 elngesetzten 

Grundwassermengen von 3 sl auf 1000 m Kanał von25 cm Durchm. diirften 

eine Menge darstellen, mit der man vorsichtigerwelse rechnen mufi.

Abb. 1. Liiftungsdlagramm der Pumpen.

Auf keinen Fali durfte es im Betrieb eintreten, dafi zwar die Pumpen 

tadełlos selbsttatig arbeiten, zur Reinhaltung des Rechens aber eine standigc 

Bedienung nOtig war. Deshalb in erster Linie waren dle Pumpen iiber- 

grofi gewahlt worden, damit die Stabwelte des Rećhens mOgllchst grofi, 

namlich 30 mm, gewahlt werden konnte. Eine empflndliche mcchanlsche 

Reinigungsanlage fur den Rechen kam nicht in Frage. Vielmehr wurde 

dem festen Rechen die aus der Abb. 3 ersichtliche Korbform ge

geben. Diese gestattet eine verhałtnismafilg grofie Rechenfiache so ein- 

zubauen, dafi sie den grOfiten Teil der Bctriebszeit unter Wasser liegt. 

Hierdurch wird erreicht, dafi sie sich selbsttatig frcihalt, weil besonders 

Papierfetzen und ahnliche Stoffe mit dem Wasserstrom zwischen den 

Staben abfliefien und nicht den Rechen verstopfen. Zum Zwecke der 

Relnlgung Ist der Rechenkorb, der in eingemauerten Dlfferdinger I  NP 12 

gefiihrt wird, durch ein im Maschinenraum angebrachtes Windewerk iiber 

die Strafienflache hochzuziehen. Wahrend der Reinlgungszelt von etwa 

einer Stunde wird der Zuflufi zum Pumpwerk abgesperrt. Dafi diese Er- 

wagungen richtig waren, hat der Betrieb ergeben. Der Rechenkorb wurde 

wahrend eines Zeitraumes von vier Wochen in keiner Weise gewartet, 

ohne dafi sich Verstopfungen zeigen. Nach Ablauf dieser Zeit mufiten 

Riickstande von etwa 20 bis 40 I Menge entfernt werden. Das Saubern 

des Rechens geschieht normal mittels einer Absprltzpumpe, die mit 6 atii 

arbeitet. Diese Pumpe soli dazu dlenen, auf dem Rechen abgelagerte 

Stoffe, die grOfier ais 30 mm sind, alle 8 Tage etwa zu zertriimmern. Zur 

Vermeldung von Ablagerungen im Schmutzwasserbehalter wurde seine 

Sohle trichterfOrmig mit Neigungen von mindestens 30 ° ausgebildet. Es 

ist also im normaien Betrieb ein Besteigen des Schmutzwasserbehalters 

zum Entfernen von Sinkstoffen und von Rechengut nicht erforderlich.
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urundriB

Druckluft■ 
Schaltanlagi

spricht und dessen Starkę in einem Schauglase 

kontrolliert werden kann. Mit Schwachstrom 

betricbene Kontaktmanometer schalten ver- 

mlttels besonderer Quecksilberrelais die Pumpen 

ein und aus. Diese selbsttatige Schaltung der 

Mascbinen hat sich ais sehr betriebssicher er-

GrundriB

Abb. 4. Aufslcht auf die Rechenanlage 

senkrecht von oben.

A'£*31,95

Abb. 2.

Aufbau des Pumpwerks mit Lageplan.

Rechenanlage 
(jluerschnitt durch die linlaufkammer

wiesen. Die Genauigkelt, mit der der.hochste 

und niedrlgste Wasserstand eingehalten wird, 

ist sehr grofi. Die Schwankungen betragen 

nur einige Zentimeter. Da das Pumpwerk nur 

alle vier Wochen zur Kontrolle betreten wird, 

muBte eine mit Ruhestrom arbeitende Alarm- 

anlage eingebaut werden, die im Rathaus ein optisches und akustisches 

Signal gibt, wenn die Druckluftanlage nicht arbeitet oder dic Kontakt

manometer bzw. Pumpen versagen, oder wenn der Strom weggeblieben ist.

Abb. 2 zeigt den Gesamtaufbau des Pumpwerks, Abb. 3 stellt den 

Rechcnkorb mit seinem Aufzug im oberen Maschinenraum dar. Abb. 4 

gibt eine Aufsicht auf den Rechenkorb vom Gelande aus. Man erkcnnt 

die Differdinger I  NP 12, in denen der Rechenkorb rollt, und die Aufzug- 

seile. In Hóhe des Podestes liegt der feste Rechen. Auch die drei Zulauf- 

kanSle sind zu erkennen. Abb. 5 ist eine Aufnahme des Rechenkorbes 

von der Sohle des Pumpensumpfes aus. Man sleht die dreieckigen 

Seitcnbleche.

Abb. 3. Querschnitt der Rechenanlage.

Der Behaiter enthalt auch kelnerlel bewegliche Telle, dic In Unordnung 

geraten kónnen. Selbst die sonst zur EInschaltung der Pumpen erforder- 

lichcn Schwimmer wurden vermieden und durch ein fest elngebautes, 

starkwandiges Kupferrohr von 5 mm Durchm. ersetzt. Durch dleses flieBt 

dauernd ein schwacher Luftstrom, dessen Druck dem Wasserstande ent-

Abb. 5. Rechenkorb von unten gesehcn.

Das Bauwerk wurde unter Grundwassersenkung in Eisenbeton aus- 

gefiihrt! Das Grundwasser wurde mit drei Taschenfilterbrunnen um 6,20 m 

abgesenkt.3) Die Baugrube war im oberen Teil abgebóscht, im unteren 

Tell durch Spundwande aus Larsseneisen, Profil la, abgesteift. Die Eisen 

wurden mit der Dampframme gerammt. Abb. 6 zeigt eine Ansicht des 

Pumpensumpfes in dem Baustadium, wo auf einer abgeputzten aufieren 

Ziegelfiachschicht die Isolierung mittels Jute und Asphalt aufgebracht wird. 

Oberhalb der Spundwand sleht man die Baugruben und die Leitungen 

zweier Grundwasserabsenkungsbrunnen. Abb. 7 zeigt die Bewehrung des 

Pumpensumpfes. Das Bauwerk wurde statisch so berechnet, dafi es bei

3) Vergl. S chm ah , Ein elnfaches graphlsches Verfahren zur Berech
nung von Grundwassersenkungsanlagen usw. Gesund.-Ing, 1932, Nr. 17 
bis 19, S. 210.



JahruanK 10 Heft 32

22. j uii 1932 ^  S chm ah, Das selbsttatige Schmutzwasserpumpwerk in der Kanalisation der Stadt Uelzen 413

Abb. 6. AuBere Isolierung des Pumpensumpfes.

vóllig entleertem Pumpensumpf dem aufieren Wasserdruck standhalt und 

auch so schwer Ist, daB es durch den von unten nach oben wirkenden 

Wasserdruck nicht bewegt wird. Der Beton wurde aus Wesergrobkies 

und Kiessand aus der Baugrube gemischt. Die Mlschung sollte sich nicht 

nur in bezug auf Korngrófie móglichst der Fullerkurve anpassen, sondern 

auch einen Mindestbetrag an PorenvoIumen aufwelsen. Es ergab sich, 

daB eine Mischung von

4 T. Weserkies und 6 T. Kiessand 23,0 °/0 Porenvolumen

5 „ , 5 . 18,7 °/0

S‘/s • - » 472 , „ 21 ,0%

hatte. Die aus dem Absleben sich ergebenden Kurven der Kornzusammen- 

setzung sind in Abb. 8 dargestellt. Die Mischung von gleichen Teilen 

Wesergrobkies und Baugrubenkiessand ergab das geringste Porenvolumen. 

Sie wurde der Ausfiihrung zugrunde gelegt. Der Baugrubensand hatte 

ein Porenvolumen 

v on 2 8 % . Der Be

ton sollte móglichst 

wasserdicht werden.

Gegen aufieren Was

serdruck war aller

dings eine Asphalt- 

isolierung vorge- 

sehen. Indessen war 

die Pumpenkammer 

gegen den Schmutz- 

wassersammelraum 

nicht besondcrsabge- 

dlchtet. Hier mufite 

der Beton zusammen 

mit dem Putz die Ab

dichtung bewirken.

Deshalb wurden die 

Betonarbeiten so ausgefiihrt, daB Sohle und Wandę der Pumpenkammer bis

2 m iiber Sohle ln einem Arbeitsgang geschiittet wurden. Da Sohle und 

Wandę ziemlich starkę Eiseneinlagen enthielten, mufite der Beton reich- 

lich weich angemacht werden, entsprechend einem Setzmafi von 6 bis 8 cm, 

gleich etwa 9 °/„ Wasser. Es wird zur Erzielung wasserdichten Betons 

ausreichend angesehen, wenn die Kittmasse, bestehend aus Zement und 

Wasser, mlndestens das l,7fache der Hohlraume betragt. Um dieser 

Fórderung nachzukommen, muflten 325 kg Zement auf 1 m3 fertigen Beton 

verwendet werden. Das Gewicht eines Llters Zement wurde mit 1,216 kg 

festgestellt. 1 1 Wasser und 1 1 eingeruttelter Zement ergeben 1,43 1 Zement- 

brei. 325 kg Zement entsprechen 325:1,216 = 2 6 6  1. Mit derselben 

Wassermenge vermischt ergeben diese 266 ■ 1,43 =  380 1 Zementbrei. Bei

9 °/o Wasserzusatz und 2400 kg Gewicht von 1 m3 fertigen Betons hatte 

die Mischung aber nur 2161, also 50 1 weniger Wasser enthalten. In 

1 m3 stehen also 380 — 50 =  330 1 Zementbrei zum Fiillen von 187 1 Poren 

zur Verfugung, also das l,75fache. Diese Art der Beurteilung kann in

dessen nicht ganz richtig sein, weil dann z. B. bei geringerem Wasserzusatz 

entsprechend etwa 2,5 cm Setzmafi und 7,5 %  Wasserzusatz die Kittmasse 

nur das l,5fache des Porenvolumens haben wurde. Nach obiger Regel 

mufite der Beton dann undlcht sein. Es wurde deshalb noch iiberlegt, 

wie bei der vorgesehenen Mischung das Verhaitnis der reinen Zement- 

masse zu dem Porenvolumen sich stellen wurde. Bei einem spez. Gewicht 

von erhartetem Portlandzement von etwa 2,7 entsprechen die 325 kg etwa 

1201. Dazu kommen etwa 25 bis 30 %  Abbindewasser, so dafi die feste

60

KorngroBe in mm 

Abb. 8. Siebkurven.

Abb. 7. Bewehrung des Pumpensumpfes.

Zementmasse 150 bis 155 1 betragt. In 1 m3 Beton fehlen zum Fiillen 

der Poren von 187 1 also 32 bis 37 1. Wird die Zementmasse nur auf 

den Sandanteil bezogen, also auf 500 1 Sand, die 500-0,28= 140 1 Poren 

enthalten, dann ergibt sich, dafl sie zur Fiillung der Poren des Mórtels 

ausreichen wurde. Der tatsachlich vorhandene gebundene Wassergehalt 

wiirde iiber die Fiillung der Poren hinaus zur Umhiillung der einzelnen 

Kórner ausreichen. Somit miifite die Betonmischung nahezu wasserdicht 

werden, da es auf die Mórtelzusammensetzung in diesem doch wesentlich 

ankommt. Das fertiggcstellte Bauwerk hat sich im wesentlichen ais dicht 

erwiesen. Nur die Durchfuhrung der Saugleitungen durch die Sohle gab

Abb. 9. Aufienansicht mit hochgezogenem Rechenkorb.

zu Nacharbeiten Anlafi. Die Verbindung zwischen Eisenrohr und Beton 

war ln bekannter Weise mit Einmauerflanschen und mit Igaskitt ab- 

gedichtet worden und hielt auch dicht. Nur der frische Beton hielt an 

dem alten nicht dicht. Hier muBten einige unbedeutende kleine Sickerungen 

nachtraglich gedichtet werden.

Der Pumpensumpf ist gegen die untere Pumpenkammer vóllig wasser

dicht abgeschlossen. Auch das Eintreten von Diinsten ist kaum mógllch, 

da die Luft nur an der Durchfuhrung der Aufzugseile durch die Zwischen- 

wand treten kann. Zur Vorsicht wurde eine EntlUftung vorgesehen. 

Diese wirkt durch einen auf dem Dach angebrachten Liiftungsaufsatz. Die 

Zufiihrung frischer Luft geschieht durch Rohre, die in den Zwischen- 

pfeilern der Fenster liegen und nach dem unteren Pumpenraum fflhrcn. 

Der obere Maschinenraum ist mit der unteren Pumpenkammer durch eine 

Elsenbetontreppe verbunden, dereń Zugang in der oberen Podesthóhe 

durch eine eiserne Klappe, die gleichzeitlg ais Gelander dient, ab

geschlossen ist. Da der obere Maschinenraum in Strafienhóhe liegt, 

mufiten seine Abmessungen móglichst eingeschrankt werden. Die inneren 

Abmessungen mit 2,5-5 m haben aber zum Unterbringen der Maschinen 

voll ausgerelcht. Der iiber Tage liegende Teil des in Kllnkern hergestellten
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Bauwerks wurde besonders gegen die Ableitung der Warme gesichert. 

Die eineinhalb Stein starken Wandę erhielten Hohlschichten, die Decke 

wurde mit einer Luftschicht und mit Herakiithplatten isoliert. Die eiserne 

Tur erhielt eine innere Isolierung, die von der Luxfer-Prismen-Gesellschaft 

gelieferten festen Fenster sind aus einzelnen Glaskórpern mit innerem

Lufthohlraum gebildet. Abb. 9 zeigt die aufiere Ansicht des Bauwerkes 

mit hochgezogenem Rechenkorb.

Das ganze Bauwerk einschi. der Anschliisse der Schmutzwasser- 

leltung und der Grundwassersenkung, sowie samtlicher Maschinen, Schalt- 

anlagen usw. hat 58 212,68 RM gekostet.

Alle Rechte vorbehalten. Dauerversuche mit Schweifiverbindungen.
Von Otto Graf, Professor an der Technischen Hochschule Stuttgart. 

(SchluB aus Heft 30.)

2. DauerzugfestigkeitDzu von Korpern nach Abb. 7 (Flacheisen m it 

FIankenkehln3hten; normengemafie Abmessungen der Nahte).

Es seien zunachst die KOrper nach Abb. 7, die normengemafie Flanken- 

kehlnahte besaBen, herangezogen. Es sind dies die KOrper mit einer

Raupenlange von 60 mm. Die SchweiBung ist in gleicher Weise vor- 

genommen worden wie bei den Versuchen unter Ziffer 1, wie ein Vergleich 

der Angaben der Zusammenstellung 2 mit denen in der Zusammenstellung 1 

erkennen laBt.

Zusammenstellung 2. Zugversuche mit Probekórpern 

Festigkeitseigenschaften der Flacheisen 40 X  10 (Zugversuche nach DIN 1605, lange Proportionalstabe): 

Zugfestigkeit der Flacheisen 70 X  16, ermittelt durch Kugeldruckversuche nach

i 2

Reihe

Her

gestellt

durch

SchwelB-

art

Angaben iiber die Herstellung 

der SchweiBverbindungen

An- 
schluB- 
lange 
der 

Laschen 
/

(Dicke der 
SchwelB- 

nflhte a  =  

rd. 7 mm)

8 10 11

Bezeichnung

der

Probekórper

Zug- 

anstren- 

gung der 

Laschen 

an der 

Streck

grenze

dS
kg /m m 2

Gewóhnllche Zugversuche 

Rechnungsmafilge 
Anstrengungen

unter der Hochstlast 

Scher- 
anstren- 
gung der 
Schweifi- 

nahte 

max <i max q *)
kg/m m 2 kg/m m 2

Zug-
anstren-

gung
der

Laschen

Ver- 

halt- 

nis 

max ę 

max</

B e m e r k u n g e n

rd. 25

IVa Werk G 
(6441 b)

Ilia 
(6441 b)

3
ca

£
•C

O

Werk D

Gasgemisch 0 2 : C, H, =  1 : 1; 

Azetylendruck 0,5 atu; galva- 

nisierte FluBeisenstabe mit 

0,05% C, 0,4%  Mn, Spuren von 

Si, < 0 ,0 3  %  P und S, bezogen 

von „Griesogen”, Grieshelmer 

Autogen-Verkaufs G. m. b. H., 

Frankfurt a. M.-Grleshelm. 

RechtsschweiBung in einer 

Lage; SchwelBbrenner mit 750 

bis 1250 l/h Azetylenverbrauch.

W 37. 2,3. 1-2 24,6
(28,9)
26,7

(1.17)
1,09 Schweifinahte gebrochen

rd. 40 W 37.2,3. 9-10 27,0 33,5
(25,2)
25,7

(0,75)
0,77

Laschen gebrochen; 
Bruchflache grobkflrnlges 

Gefiige

rd. 60

w
c
u

ca
l i  E
SC O
js i:
O  c/J

W 37. 2,3. 18-19 26,8 39,8
(19.8)
20,7

(0,50)
0,52 Laschen gebrochen

Gleichstrom mit 20 V Spannung 

und 150 Amp. Stromstarke; 

blankę Seelenelektroden Union 

KS 37 mit 4 mm Durchm.; 

Schweifiung in 2 bis 3 Lagen

rd. 25

rd. 40

rd. 60

W 37. 2,3. 2-3 26,7

W 37. 2,3. 10-11 28,8 39,8

W 37. 2,3.19-20 28,0 41,2

(34,3)
34,7

(1,28)
1,30 Schweifinahte gebrochen

(29,2)
28,5

(0,73)
0,72 Schweifinahte gebrochen

(20,8)
20,4)

(0,50)
0,50 Laschen gebrochen

Wenn Schweifinahte gebrochen, dann mit Scherąuerschnltt der
. gebrochenen SchwelB-

Schweifinahtdicke a:

wennx<_y, dann a - 

wenn y  <  x, dann a - > n .
f

nahte berechnet, im 
ubrigen mit dem Ouer
schnitt der SchwelBver- 
blndungshalfte mit den 
schwachsten SchweiB
nahten.

Bei SchwelBnahtiange l' sind die Kraterenden nicht mitgerechnet. 
Bei den Zahlen in Klammer ist SchweiBnahtlange l ’ — l (Anschlufiiange 
der Laschen) gesetzt.

Bel den gasgeschwelfiten Nahten wurden vom Hersteller die Enden 
weggemeifielt.
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Ober die Ergebnisse der gewohnlichen Zugversuche geben die 

Spalten 6 bis 11 der Zusammenstellung 2 Auskunft. Hiernach Ist die in 

den Normen geforderte Widerstandsfahigkeit in allen Failen iiberschritten 

worden.

Die Ergebnisse der Dauerzugversuche finden sich in den Spalten 12 

bis 19 der Zusammenstellung 2. Hiernach wurde die Dauerzugfestlgkelt D ni

mit Gasschmelzschweifiung zu 14 kg/mm2, mit Lichtbogenschweifiung zu

8 kg/mm2, also sehr verschieden grofi ermittelt.

Die Werte der Lichtbogenschweifiung mit 8 kg/mm2 liegen nahe den 

Werten, die bei den friiheren Versuchen mit KOrpern gleicher Bauart 
festgestellt worden sind7).

Abb. 8 enthait die Einzelwerte der Dauerversuche mit den Staben 

nach Abb. 7 bei / =  60m m; der Linlenzug G gilt fur die Stucke mit 

Gasschmelzschweifiung, der Linienzug L fiir die Stucke mit Lichtbogen-

aus St 37 nach Abb. 7.

<is =33 ,2  kg/mm2; 41,8 kg/mm2; tfl0=  28 °/0; <p = 6 2  °/0.

DIN 1605: aB =  49 kg/mm2 (Hn =  137 kg/mm2).

Lehrreich ist weiter Abb. 9. Hiernach trat der Bruch stets im Flach- 

eisen, nicht in der Schweifiraupe auf; bei oftmals wiederholter Belastung 

brachen die Flacheisen Immer am Elntritt in die Schweifistelle, wie schon 

bei den friiheren Versuchen zu berichten war8).

W erden d ie  D au e r fe s tig k e ite n  der S tiicke  m it F lanken-  

keh lnS h ten  nach Abb. 7 (14 bzw . 8 kg/mm2) v e rg lic h e n  m it den 

W erten fiir d ie  S tucke  m it S tu m p fn ah te n  nach Abb. 1 (HOchst- 

w ert 16 kg/mm2, K le in s tw e r t 10 kg/mm2, vg l. Z iffe r  1) so ze ig t  sich 

h ie r e ine  U b e r le g e n h e it  der S tum p fn ah te .

3. Dauerzugfestigkeit D?u von KOrpern nach Abb. 7 mit kurzeń 

Flankenkehln§hten.

Bei den unter Ziffer 2 besprochenen Versuchen mit KOrpern nach 

Abb. 7 waren normengemafie Abmessungen der Nahte vorhanden; der

Bruch trat bei oftmals wieder

holter Belastung Immer Im 

Flacheisen am Eintrltt der 

Schwelfiung ein. Es war des

halb u. a. zu untersuchen, ob 

die Nahte verkurzt werden 

kOnnen. Dazu sind gleichzeitig 

mit den unter Ziffer 2 be- 

nutzten Korpern noch solche 

mit Nahtiangen von 2/3 und 4/io 

der normengemafien ausge- 

ftihrt worden (vgl. die Zahlen- 

reihen in Abb. 7, rechts, so

wie in Zusammenstellung 2, 

Spalte 5).

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 19 20

Bezeichnung

der

Probekorpcr

Rechnunj 
Zugans1 

der L 
an

unteren

Belastui

kg/mm2

Dauerz

jsmafiige
rengung
aschen
der

oberen

gsgrenze

"o
kg/nim2

ugversuchc, n =  rd. 3

Rechnungsmafilge 
Scheranstrengung 
der Schweifinahte 

an der

unteren oberen 

Belastungsgrenze 

f u x) | ?0 1)
kg/mm2 I kg/mm2

50 Lastw 

Ver-

hait-

nis

Po

"o

echsel/min

Zahl der 
Lastwechsel 

bis zum 
Bruch bzw. 

bis zum 
Ende des 
Versuchs

B e m e r k u n g e n

•o°
u
3
U
V

u
3

3a
Q

X

E
o
!/! u. 4i
tc
3
N
uo
■Cu
"e
o
a
O

W 37. 3. 26-29 0,5 20,0 0,5
(20,6)
19,6

(1,03)
0,98

1 000 Schweifinahte gebrochen 0,81

W 37.2,3. 3- 4 0,5 12,0 0,5
(14,3)
12,6

(1,19)
1,05

174 300
Schweifinahte gebrochen, 

an Laschen Risse
0,49

W 37.4,6. 7-8 0,5 8,0 0,5
(9,2)

8,1
(1,15)
1,01

1 321 900 Laschen gebrochen 0,33

Dauerfestigkeit wahrscheinlich D za =  7 kg/mm2

W 37.1. 9-12 0,5 14,0 0,3
(10,3)

9,5
(0,74)
0,68

564 600 Laschen gebrochen 0,42

W 37. 4,6. 9-10 0,5 12,0 0,3
(8,3)
7,8

(0,69)
0,65

987 900 Laschen gebrochen 0,36

Dauerfestigkeit wahrscheinlich D zu=  10 kg/mm2

W 37.1. 30-33 0,5 20,0 ! 0,2
i

(9,5)
9,5

(0,47)
0,47

233 600 Laschen gebrochen 0,50

W 37.2,3. 24-25 0,5 16,0 0,2 (7,4)
7,4

(0,46)
0,46

522 500 Laschen gebrochen 0,40

W 37.4,6.18-19 0,5 15,0 0,2 (7,2)
6,9

(0,48)
0,46

622 100 Laschen gebrochen 0,38

W 37.4,6.22-23 0,5 14,0 0,2
(6,6)
6,6

(0,47)
0,47

2 003 000 ProbekOrper nicht gebrochen 0,35

W 37. 4,6. 4- 5 0,5 11,1 0,6
(14,0)
13,6

(1,26)
1,23

221 400 Laschen gebrochen 0,42

W 37. 6. 6-9
„

0,5 7,0 0,6
(8,5)
8,3

(1,21)
1,19

769400 Laschen gebrochen 0,26

Dauerfestigkeit wahrscheinlich D za =  4 bis 5 kg/mm2

— — — — — — — — —

W 37.1. 27-30 0,5 16,0 0,2
(8,5)
8,2

(0,53)
0,51

241 500 Laschen gebrochen 0,39

0,32W 37. 2,3. 25-26 0,5 13,0 0,2
(6,5)
6,2

(0,50)
0,48

547 700 Laschen gebrochen

W 37.4,6.23-24 0,5 10,0 0,2
(5,0)
5,1

(0,50)
0,51

1 080 900 Laschen gebrochen 0,24

W 37. 4,6.19—20 0,5 9,0 0,2
(4,7)
4,7

(0,52)
0,52

1 437 600 Laschen gebrochen 0,22

Dauerfestigkeit wahrscheinlich D zu —  8 kg/mm2

schwelfiung. Hier erschelnt bemerkenswert, dafi die Abnahme der Wider

standsfahigkeit mit der Zahl der Wiederholungen der Belastung bei den 

Stilcken mit Lichtbogenschweifiung nach etwa einer Million Lastwechseln 

ausgepragter bleibt ais bei den Stiicken mit Gasschmelzschweifiung.

-^ =  rd. 1,1 0,7 rd. 0,5
<j

Abb. 10.

Einflufi der Raupeniange auf 

die Dauerzugfestigkeit D zu 

der KOrper nach Abb. 7.

Ober die Ergebnisse gibt 

Zusammenstellung 2 Auskunft. 

Die Dauerfestigkeiten D IU sind 

ln Abb. 10 zusammen mit den 

unter 2. mitgeteilten zeichne- 

risch dargestellt. Hieraus er- 

hellt, dafi die Lange der 

Schweifinahte hier einen be- 

deutenden Einflufi hatte. M it 

Z unahm e  von / i s t D zu er- 

h e b llc h  gew achsen . Ober- 

dies lafit der Verlauf der 

Llnienzuge erwarten, dafl die 

Widerstandsfahigkeit der Ver- 

blndung bei Veriangerung von l 

iiber das normengemafie Mafi 

hinaus noch zunlmmt. Zu- 
gehOrige Versuche sind vorgesehen.

Abb. 11 u. 12 zeigen Proben von Korpern, dereń Nahtlange 4/I0 der

normengemafien betragt; der Anschlufi ist hier offensichtiich zu kurz.

Im iibrigen kann auf Zusammenstellung 2 verwlesen werden.

^  Vgl. die Schrift in Fufinote 1, S. 42. 8) Vgl. die in Fufinote 1 genannte Schrift, S. 38 ff.
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Aus den mitgeteilten Versuchen lafit sich folgendes entnehmen:

1. Mit GasschmelzschweiBung sind hóhere Dauerzugfestigkeiten 

(Ursprungsfestigkeiten) ermittelt worden ais mit LichtbogenschweiBung.

2. Stumpfnahte lieferten hóhere Dauerzugfestigkeiten ais Verbindungen 

nach Abb. 7 mit normengemaB bemessenen Kehlnahten.

3. Die Lange der Kehlnahte war von erheblichem Einflufi auf die 

Dauerzugfestigkeit, auch wenn der Bruch nicht ln der Kehlnaht, sondern 

am Eingang der Schweifistelie begann.

4. Bei Yerbindungen nach Abb. 7 mit normengemafi bemessenen

Kehlnahten trat der Bruch beim Dauerversuch stets am Beginn der 

Schweifistelie ein.

5. Die Ergebnisse zeigen wieder, daB es nótig ist, der Durchbildung 

der SchweiBverbindungen durch den Konstrukteur und der Wahl des 

Schmelzmaterials sowie der Behandlung der Schweifistelie erhohte Auf- 

merksamkeit zu widmen, wenn es slch um Verbindungen handelt, die 

stark wechselnden Belastungen unterworfen werden.

B e r lc h t lg u n g :  In Heft 30 ist unter Abb. 4 zu setzen „Stumpfschwelfiungen" (anstatt 
RumpfschweiBungen); die Unterschriften der Abb. 2 u. 3 sind miteinander zu vertauschen.

Yermischtes.
Reichsverband Deutscher Baumeister. Vom 2. bis 5. Juni d. J. hielt 

der Reichsverband Deutscher Baumeister — Bund der Absolventen Hoherer 
Technischer Lehranstalten —  seine 7. Reichstagung in Darmstadt ab. In 
Anwesenheit von Vertretern zahlrelcher Spitzenbehórden wurden iiber 
nachstehende Angelegenheiten der Bauwirtschaft und des Verbandes Vor- 
trage gehalten: ■

Durchfiihrung der Baumeisterverordnung; Anforderungen fur die 
Aufnahme in die Hóheren Technischen Lehranstalten; Architekten- und 
Bauanwaltsgesetz; Der Zusammenbruch der Bauwirtschaft und Móglich- 
keiten der Wiederbelebung; Die Gewerbefreiheit und ihre nachteiligen 
Auswirkungen in der Bauwirtschaft.

Es wurden Beschlusse zur Durchfiihrung der in den Vortr3gen aus- 
gesprochenen Forderungen gefaBt. Die darauf folgende geschaftliche 
Tagung wurde abgeschlossen mit einem Vortrage iiber „Wissenschaft, 
Bauwissenschaft, Bauschulen" und einer Beslchtlgung der Ausstellung 
von Arbeiten der Studierenden der Hóheren Landesbauschule Darmstadt.

Sltz des Reichsverbandes ist ab 1. Juli d .J . Berlin; Vorsitzender ist 
Stadtbaumeister S ie b k e , Berlin-Steglitz, Klingsorstr. 22.

III. Teilbericht iiber den KongreB der Internationalen Vereinigung 
fiir Briickenbau und Hochbau in Paris. Das A rb e itsg e b ie t Bau- 
g ru n d fo rsc hu ng  war zum ersten Małe Gegenstand der Erórterung. 
Das erste Referat hieruber fiel Herm Prof. Dr. v. T erzagh i zu; er be- 
handelte ,D le Tragfahigkeit der Flachgriindungen" *).

Auf dem KongreB gab der Referent nur einen kurzeń Nachtrag zu 
seinem Bericht, der bereits gedruckt sich in den Handen der KongreB- 
teilnehmer befand, und tellte dabei folgendes mit:

Ingenieur B e rn a tz lk  (Wien) hat die Formanderungen yon zylin- 
drischen Sandkórpern bel dreiachsigem Spannungszustand untersucht 
und u. a. gefunden, dafi der Wert der Poissonschen Ziffer bei gegebener 
Dichte des Sandes allein von der Grófie der bezogenen Zusammen
druckung abhangt. Er untersuchte auch auf mlttelbarem Wege, auf Grund 
der Ergebnisse von Sandzellenversuchen, die Grófienordnung der im 
Untergrunde belasteter Fiachen herrschenden waagerechten Driicke. Er 
fand, daB die Verteilung dieser Driicke von der nach B o uss ine są  fiir 
den elastischen Halbraum ermittelten Verteilung stark abweicht. —
O. K. F r ó h llc h  (im Haag) berechnete mit Hilfe einer verallgemelnerten 
Fassung der Boussinesąschen Theorie die Last, bei der im (kohasionslos 
gedachten) Untergrunde der Mohrsche Grenzzustand zum ersten Małe iiber- 
schritten wird. Er fand, dafi diese „kritlsche" Last vom Durchmesser 
der Lastflache unabhanglg ist und im geraden Verhaitnis mit der Grtindungs- 
tiefe zunimmt. —  T erzagh i eriauterte an dem Beispiel eines langen 
Sllogebaudes, dafi der Wert der „Bettungsziffer" in hohem Mafie von der 
„Welleniange" der elastischen Linie eines elastlsch gestiitzten Fundament- 
kórpers abhangt; falls diese elastische Linie Wellen erster und zweiter 
Ordnung aufweist, mufi man bei der Berechnung der Verbiegungen sehr 
verschiedene Bettungsziffern einfahren. T. schlofi seine Ausfuhrungen 
mit der Beschreibung eines einfachen halbemplrischen Verfahrens zur 
Einschatzung des Wertes der Bettungsziffer. —

Ais erster Redner bei der Aussprache zergliederte Prof. Dr.-Ing. 
K óg le r (Freiberg, Sa.) die Hauptursachen fiir die Einsenkung eines Last- 
kórpers auf dem Baugruude: die Zusammendrilckung des Bodens einer- 
seits und sein Ausweichen nach der Seite hin anderselts. Diese beiden 
Ursachen lassen sich in allen heute vorliegenden Versuchsergebnlssen 
deutlich erkennen und unterscheiden, z. T. auch schon voneinander 
trennen. Zunachst wurde an Hand von neueren Messungen gezeigt, wie 
Sandboden auch bei geringem Bodendruck unter dem Rande der Last- 
platte nach der Seite hin auswelcht. Unter diesem Gesichtspunkte dis- 
kutierte der Vortragende die eigenartige Form der Kurven, die die Abhangig- 
keit der Einsenkung s von der Grófie F  der Beiastungsflache wieder- 
geben2). Sie laBt sich ohne weiteres erklaren, wenn man den EinfluB 
der beiden genannten Ursachen je fiir sich getrennt ermittelt und beide 
addiert. Eine noch genauere Anpassung der theoretisch ermittelten Kurven 
an die Versuchsergebnisse lafit sich erreichen, wenn man der Tatsache 
Rechnung tr3gt, dafi die Bodenziffer E  nach der Tiefe hin zunimmt. Der 
Redner legte ferner dar, wie man die beiden Hauptursachen fiir die Ein
senkung, die Zusammendruckung und das Ausweichen, auch im gewóhn- 
Uchen Senkungs-Druck-Diagramm wledererkennen kann.

Endlich gab Prof. K óg le r  noch weitere neue Ergebnisse bekannt, 
die eine besonders klare Trennung der beiden Hauptursachen ermógllchen, 
namlich Versuche uber die Einsenkung von Lastkórpern bei verschiedener 
„Grundungstiefe" unter Sandoberflache. Es zeigt sich dabei folgendes: 
Die Einsenkung nimmt mit wachsender Grundungstiefe t im Verg!eich

*) Abgedruckt im offiziellen Vorberlcht des Kongresses, der spater 
in der Bautechnik besprochen werden soli.

2) Vgl. u. a.: Baugrund-Probebelastungen, Bautechn. 1931, Heft 24,
S. 357 bis 361.

zu der bei Griindung an der Oberfiache {t — 0) selbstverstandlich ab, und 
zwar fiir kleine Lastfiachen viel mehr ais fiir grófiere. Die Abnahme ist 
nahezu ausschliefilich auf das Geringerwerden des Ausweichens mit 
wachsender Grundungstiefe zuriickzufuhren, da wohl anzunehmen Ist, dafi 
die reine Zusammendruckung des Bodens von der Grundungstiefe so gut 
wie unabhanglg ist. Alle Betrachtungen zeigen deutlich, daB man die 
Einsenkung eines Lastkórpers keinesfalls mit Hilfe einer einzigen Boden
ziffer vorausbestimmen kann, sondern dafi man dereń mlndestens zwei 
venvenden mufi, namlich eine fiir das Zusammendrucken, eine andere 
fiir das Ausweichen des Bodens. Fiir sehr grofie Fiachen und fiir groBe 
Griindungstiefen tritt die zweite Bodenziffer erheblich zuriick, doch kann 
sie bel einem Boden mit geringer innerer Reibung anderseits auch den 
Ausschlag geben.

Ministerialrat ©r.sgnęj. E lle rb e ck  (Berlin) tragt Dlskussionsbemer- 
kungen der Berliner Forschungssteilen vor:

a) An Stelle des nicht anwesenden Geheimrat Prof. Sr.;3ttg. H e r tw ig  
(Technische Hochschule Berlin) eriautert er kurz das von der Deutschen 
Forschungsgesellschaft fiir Bodenmechanik (D. F. G. f. B.) ausgearbeitete 
Verfahren, die Tragfahigkeit des Baugrundes unter der Wirkung pert- 
od ischer Krafte zu untersuchen, die den Baugrund in einem grofien 
Bereich in Schwingungen versetzen. Diese Arbeiten werden in dem 
demnachst erschelnenden Heft der Gesellschaftsberichte ausfiihrlich be- 
schrieben werden. Ferner wies er darauf hin, dafi zwei Satze in der 
von ®r.=5Sttg. P au l M u lle r  eingereichten Abhandlung „Vorschlage fiir 
die Klassifizierung des Baugrundes auf Grund der Schwingungsmessungen" 
wohl zum ersten Małe von Prof. H e rtw ig  in einem Vortrage vor der 
Akademie des Bauwesens am 16. Oktober 1931 und in einem Offentlichen 
Vortrage am 26. November 1931 ausgesprochen worden sind, namlich dafi 
die Federkonstante oder die Eigenschwingungszahl der ais Massenpunkt 
aufgefaBten erregenden Maschine auf elastischer Grundlage ein MaB fiir 
die s ta tische  Tragfahigkeit des Bodens sei, und die Dampfungszahl ein 
MaB fiir die d ynam ische  Tragfahigkeit.

b) Fiir den nicht anwesenden Regierungs- und Baurat E h renbe rg  
(Preufiische Versuchsanstalt fiir Wasserbau und Schiffbau, Berlin) gibt 
®v.=3ng. E lle rbeck  die Ergebnisse von Belastungsversuchen und ihrer 
Nachrechnung iiber die Druckverteilung im Boden unter senkrechten Lasten 
bekannt (Messung mitteis elektromagnetlscher Druckdosen). Sie bestatigen 
die Ergebnisse der Versuche von S troh schne ide r , G o ld b e ck , K óg le r  
usw. Ais passende Annaherung fur den Grenzwinkel <p0 nach Stroh-

Z
Schneider3) wird die Beziehung vorgeschlagen: <p0 —  50° + 5 • y- , worin

D  =  Durchmesser der Lastplatte, Z =  Tiefe unter ihr. Auch diese Ver- 
suche bestatigen, dafi die Wirkung einer grofien Lastflache in gróBere 
Tiefe relcht ais die einer klelnen Lastflache, und dafi der Wert von Probe
belastungen mit klelnen Fiachen deshalb recht unsicher ist4). —

Prof. Dr. M au tne r (Frankfurt a. M.) gab einen Beitrag zur Frage der 
Setzungsgrófie in Abhanglgkeit von der GróBe der Beiastungsflache: 
AniaBlich der Errichtung zweier Eisenbetonschornsteine von 140 m Hóhe 
bot sich Gelegenheit, vergleichende Messungen der Setzungen unter 
probebelasteten Pfeilern kleiner Grundflache (5 0 X 5 0  cm) und der 
Setzungen unter der fortschreitenden Eigengewichtslast des Bauwerkes, 
das eine Grundflache von 520 m2 hatte, anzustellen. Die Ergebnisse 
dieser Messungen vom Jahre 1928 stellen den ersten groBeren Bauversuch 
dieser Art dar. Eine Trennung der MeBergebnisse in den elastischen, 
unelastischen und Gleitsenkungs-Beitrag konnte naturgemaB nicht vor- 
genommen werden, so daB nur auf Grund von Wahrscheinlichkeitsschliissen 
ein Vergleich der belden'erstgenannten Beltrage an beiden Versuchskórpern 
untereinander móglich war. Vom Vergleich wurden die Bodenpressungen 
ausgeschaltet, die zum mlndesten fiir den Probebelastungskórper in den 
Bereich der Gleitsenkung fallen. Der Verglelch ergibt das vom Referenten 
erwahnte sowie aus friiheren Veróffentllchungen bekannte Ergebnis, dafi 
zum mindesten die elastischen Senkungen sich mit wachsender Boden- 
flache vergróBern. Bei der gleichen Bodenpressung von 1,8 kg/cm2 war 
das Verhaitnis der Senkung am Probepfeiler (3 Pfeiler, 50 X  50 cm, sog. 
Dreipfeilermethode) und am Bauwerk wie 1 :10. Die Nachrechnung nach 
den in der Literatur gegebenen Formeln fiir die elastische Senkung wiirde 
im gegebenen Falle das Messungsergebnis nicht bestatigen, weil der Bau
grund in einer bestimmten Tiefe eine starre (Mergel-) Schicht aufwies. 
Redner zeigte, wie die oben angedeutetc Rechnung mit Riicksicht auf 
diese starre Schicht abgeandert werden mufite, um das Messungsergebnis 
in Einklang mit der Rechnung zu bringen. Er hob dann noch kurz hervor, 
dafi von einer Bettungsziffer im allgemeinen nicht gesprochen werden 
kann, sondern daB sie abhangt von der GróBe der Bodenfiache, was mit 
den Ausfuhrungen des Referenten iibereinstimmt.

3) Vgl. Bautechn. 1927, Heft 29 ff.
4) Vgl. Fufinote 2.
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Dr. phil. W. Spa th  (Barmen) fiihrte foigendes aus: Die Vorg3nge 
bei der Belastung von Griindungen kónnen nicht immer ais rein statlsch 
angesehen werden. Besonders die Setzungen einer Griindung im Laufe 
der Zeit sind ais Zusammenwlrkung von statlscher Vorlast und zusatz- 
licher dynamischer Beanspruchung darzustellen. Die Fundamente fiir 
Maschinen, die Bettungen von Eisenbahngleisen, die Griindungen von 
Hausern, die starken Verkehrserschutterungen ausgesetzt sind, sind eln- 
dringiiche Beispiele.

Dartiber htnaus vermag eine dynamische Prufung der Griindungen 
eine schnellere und elngehendere Kennzeichnung der Verhaitnisse zu 
geben. Diese Prufung ist heute durch Schwlngungsmaschinen des 
Losenhausenwerkes móglich geworden, die zusammen mit der D. F. G. f. B. 
(Prof. Hertwig) fiir diesen Zweck entwickelt wurden. Die Versuche lassen 
eine wesentllche Berelcherung unserer Kenntnis der Bodenmechanlk 
erhoffen.

Die neueste Type dieser Maschinen ist auf einem lafettenartigen 
Fahrgestell fahrbar. Die Grundplatte des Schwingers hat 1 m2 Flachę. 
Mit Hilfe von Zusatzelnrichtungen kann man indes auch andere Auflager- 
flachen einstellen, ebenso kann durch Gewichte die Masse des Schwingers 
ver3ndert werden. —

Prof. ir. A. S. B u lsm an  (Technische Hochschule Delft) bemerkte, daB 
man in Holland den EinfluB der Kapillaritat auf die Festlgkeit des Sandes 
schon friiher ziffernmaBig festgestellt hatte, jedoch Schwierigkeiten fand, 
ais man filr Tone und Lehme den gleichen Weg gehen wollte. Die 
Arbeiten von Terzaghl haben diese Schwierigkeiten beseitigt und eine 
Fiille neuer wertvoller Gedanken gebracht.

Wegen Zeitmangels sich auf das Formanderungsgesetz der seitlich 
begrenzten Bodenmasse beschrankend, erwahnte er, daB er dieses Gesetz 
in seiner vereinfachten Form (die Formanderungen bei Belastung und bei 
Entlastung sind dem Logarithmus des Druckes proportional) sehr oft fiir 
niederlandische Bóden bestatigt fand. Die Druckverteilung im Baugrunde 
unter einer Lastplatte werde angenahert von dem genannten Elastizitats- 
gesetze des Bodens beherrscht, in dem Gebiete, wo seitliches Ausweichen 
nicht stattfindet. Man solle dabei das Terzaghische Elastizitatsgesetz ln 
der Weise anwenden, daB man ln jeder Richtung ein anderes E  einfiihrt. 
Buisman wles hin auf die Versuche von S trohschne ide r , G o ld b e ck , 
K óg le r- S che id lg  u. a., wobei das waagerechte E  kleiner, und auf 
holiandische Versuche im natiirlichen Gelande, wo es gróBer war, was 
auf die Druckverteilung und die Setzungen groBen EinfluB hat, wie 
ziffernmaBig gezeigt wurde.

Dem Hinwelse des Redners auf die Verdienste, die Prof. Dr. v. Ter- 
z ag h i sich um die Fórderung der Baugrundforschung erworben hat, 
stimmte die Versammlung durch lebhaften Belfall zu.

So sehr es zu begruBen Ist, daB auf dem Kongrefl Gelegenheit ge
geben war, auch Baugrundfragen zu erórtern, so entspricht der Erfolg, 
das muB offen ausgesprochen werden, doch leider nicht ganz den 
Wunschen der Beteiligten und der Wichtigkeit des Themas: Der Grund 
liegt darin, daB die Zeit zu knapp bemessen war. F. K óg le r .

Abb. 3.

gewlckelten Kabellitzen wurden am Ostufer in ein Trommellager eingelegt, 
dann wurde dasZugseil mittels einer besonders ausgebildeten Seilklemme 
befestigt. Das Heriiberholen iiber die Tflrme geschah mittels elektrischer 
Winden heriiber zur Westverankerung, wo die Litzenenden nach genauer 
Elnstellung auf den vorgesehenen Durchhang befestigt wurden. Die 
Hangeseile wurden ebenfalls unter Spannung ausgestreckt und dabei den 
Eigengewichtskraften der Briicke entsprechend auf die Montagelange 
geschnitten.

Die Versteifungstr3ger wurden in fertigen Stiicken von rd. l i m  
entsprechend der doppelten Feldweite von Kahnen aus durch Hochwinden 
an den Tragkabeln eingebaut, und zwar, um grófiere Ausschiage der 
Turnie zu vermeiden, gleichzeitig von Mitte der Hauptóffnung und den 
Enden der beiden Seiten- 
óffnungen ausgehend.

Die Briickenrampen, 
von denen die westliche 
77 m , die óstliche rd. 460 m 
lang ist, werden aus eln- 
fachen Fachwerktragern von 
rd. 33 bis 55 m Lange ge
bildet. Am Ostufer wurde 
ein etwa 70 m langes U-fór- 
miges Widerlager zum An-

Abb. 1.

St. Johns-Brucke uber den W illamette-Flufi in Portland, Ore.
Am 13. Juni 1931 wurde nach einem Bericht in Eng. News-Rec. 1931, 
Bd. 107, Nr. 20 vom 12. November, S. 779, die St. Johns-Brucke iiber den 
Willamette-FluB in Portland, Ore., in Verkehr genommen. Sie ist durch 
ihre besondere architektonische Ausbildung, sowie ais die weitestgespannte 
Hangebrflcke an der Westktiste Nordamerlkas und durch die Verwendung 
von Stahlkabeln aus Lltzen bemerkenswert (Abb. 1).

Ober die wichtigsfen Abmessungen der Briicke (Hauptóffnung rd. 
367 m, Seitenóffnungen je 131 m) ist in der Bautechn. 1930, Heft 39,
S. 584, bereits berichtet worden. Es ist daher nur noch einiges iiber die 
Herstellung derTragkabel und der Betonpfeiler der Ostrampe hinzuzufflgen.

Die Tragkabel verlaufen im Abstande von 15,81 m iiber die drei 
Offnungen und haben eine ausgestreckte Lange von rd. 825 m zwischen 
ihren Befestlgungen an den Verankerungen. Jedes dieser Kabel besteht 
aus 91 Stiick 1,5" starken Litzen, die ihrerseits aus 51 Stiick kalt gezogenen, 
galvanisierten Einzeldrahten von 0,1 bis 0,196” Durchm. gefertigt sind. 
Die einzelnen Litzen sind unter starker Anspannung gestreckt, unter einer 
der Eigengewichtsspannung der Briicke entsprechenden Dehnung abgelangt, 
auf Holztrommeln aufgewickelt und zur Baustelle geschafft. Fur den 
Einbau solcher Brflckenkabel soli nach der obengenannten Fachschrift nur 
60°/0 der fiir Kabel mit parallelen Drahten erforderlichen Zeit nótig sein. 
AuBerdem wird auch wahrend des Einbaues kein durchgehender Laufsteg 
benótigt, sondern ledlglich ein System von Tragseilen und ein Zugseil 
zum Heriiberholen der Kabellitzen. Diese Vorrichtungen fiir den Kabel- 
einbau sind in Abb. 2 zu erkennen. Die auf den Holztrommeln auf-

Technfsche Hochschule Berlin. Die Wiirde eines Doktor-Ingenieurs 
ehrenhalber wurde verliehen dem Regierungsbaumeister a. D. Friedrich 
E lse le n , Berlin, ln Anerkennung seiner bedeutenden Verdienste um die 
Fórderung der technischen Wissenschaften.
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Abb. 2.

schluB an die bestehenden Strafien erforderlich. Am Westufer miindet die 
Briicke auf einem Hiigel ungefahr 36 m oberhalb der anzuschliefienden 
Uferstrafie, so dafi nach beiden Seiten abfallende Rampen .am Abhang 
angelegt werden mufiten (vgl. Abb. 1). Das Tragwerk der Rampen ent- 
hait 1945 t Konstruktionsstahl. Abb. 3 zeigt die Aufstellung von einem 
der 33 m weit gespannten Tragwerke unter Benutzung eines Turm- 
geriistes. Die gleiche Abbildung lafit auch die architektonische Aus
bildung der Rampenpfeiler erkennen, die im Innern mit einem steifen 
Stahlgerlppe bewehrt sind. Die Betonierung wurde absatzweise ln an- 
gehangter Schalung jnit Hilfe eines stahiernen Fórderturmes ausgefiihrt.

Die Bauleistungen und Lieferungen waren auf sieben verschledene 
Firmen vertraglich verteilt. Die gesamten Bauausfiihrungen wurden in 
21V2 Monaten erledigt. s.


