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Die geplante Nabtalentwasserung im Weidener Becken zwischen Neustadt und Rothenstadt.
Aiie Rechte vorbehaiien. Von Oberbauamtmann Popp, Weiden (Oberpfalz).

Die Nabtalentwasserung bei Weiden in der Oberpfalz verfolgt in ihren 

Grundztigen kulturtechnische landwirtschaftliche Zwecke, verbindet aber 

mit ihrer Durchfiihrung auch die Hochwasserfreilegung und Beschaffung 

der Kanalisationsvorflut fiir die Stadt Weiden und den Ausbau eines hoch- 

wasserfreien Taiuberganges fiir die meist von Arbeitern bewohnte Ort- 

schaft Schirmitz nach Moosbiirg und Weiden.

Der Talabschnitt bei Weiden zwischen Neustadt an der Waldnab und 

Rothenstadt bildet ein breites Becken, in dessen Mitte die aufbliihende 

Stadt Weiden liegt. Am unteren Ende des Durchbruchtales der Waldnab 

zwischen den aufiersten Ausiaufern des Fichtelgebirges und des BOhmer 

Waldes gelegen, begleiten es im Osten bewaldete Granit- und GneishOhen 

der Vorberge des weiter nach Siidosten ziehenden Bohmer Waldes, wahrend 

im Westen die flachen Sandwellen des Keupers anstofien.

Der Talboden selbst liegt auf dem Rotliegenden und besteht in seinen 

obersten Schichten fast durchgangig aus leicht lehmigen Sanden, die auf 

reinem, nach unten in Kies iibergehendem Sand lagern. Den oberen und 

unteren Talabschnitt durchziehen diinne Tonschichten von 0,2 bis 0,5 m 

Starkę in Tiefen von 0,6 bis 1,0 m unter der Oberflache; im mittleren 

Abschnitt (bei der Stadt Weiden) lagert der Sand unmittelbar auf Kies.

Die das Tal durchfliefiende Waldnab (s. Lageplan) liegt aufgesattelt; 

ihr Gefalle von 17,70 m wird in dem etwa 12,5 km langen Lauf durch sieben 

Triebwerke (s. Langenschnittplan 3) ausgenutzt.

Der gestaute Wasserspiegel verhindert das Ausstreichen des Grund- 

wassers und das Zuruckfliefien des ausgetretenen Hochwassers. Die Folgę 

davon ist, dafi weite Talfiachen einer vollkommenen Versumpfung anheim- 

gefallen sind und nur noch nach Menge und Giite geringwertige Futter- 

ernten liefern. Hoher gelegene Grundstiicke weisen zwar einen etwas 

besseren Bewuchs auf, besitzen aber immer noch keine geniigende tiefe, 

von Grundwasser freie obere Bodenschicht, die ais Wurzelentwicklungs- 

raum fiir gute Wiesenpflanzen notwendig w3re. Sie bleiben deshalb eben- 

falls im Ertrag zuriick und konnen mit den gewohnlichen Mitteln des 

landwirtschaftlichen Betriebes nicht griindlich bewirtschaftet werden. Aufier- 

dem werden weite Talfiachen im Winter und Vorfriihjahr alljahrlich monate- 

lang unter Wasser gehalten und im Sommer sehr haufig die Heu- oder 
Grummeternten durch unzeitige Hochwasser ganz oder teilweise vernichtet. 

Nur streckenweise befinden sich schmale Wiesenflachen entlang der ais 

Werkkanal dienenden Waldnab in einem besseren Zustande. Sie werden 

bei hoheren Wasserfiihrungen aus dem Werkkanal vom iibertretenden 

Wasser iiberrieselt und besitzen in den beiderseitigen Gelandemulden 

natiirliche Abflufibecken fiir das Wasserwasser. Fiir sie hat also die Natur 

eine gute Wasserungseinrichtung mit natiirlicher Abwasserung geschaffen.

Der Stadt Weiden raubt das Hochwasser seinen natiirlichen Entwick- 

lungsraum. Der hochgestaute Nabwasserspiegel bietet aufierdem fiir ein 

grófieres schon bebautes Gebiet nicht geniigend Vorflut zur Durchfiihrung 

der Kanalisation, und schliefilich werden die Gesundheitsverhaitnisse der 

Stadt und ihr Verkehr mit der Umgebung durch langanhaltende Uber- 

schwemmungen sehr nachteilig beeinflufit.

Die Ursache dieser Mifistande bildet die Waldnab. Sie kann die im 

Durchbruchtal mit hohem Gelandegefalle oberhalb des Weidener Beckens 

herangefiihrten Hochwassermengen in ihrem bei Neustadt beginnenden 

eigentlichen Tallauf mit geringem Gefalle nicht mehr bewaitigen und in 

ihrem hohen gestauten Wasserspiegel dem Grundwasser und Tagwasser 

nicht geniigend Vorflut zum Ausstreichen und Ablaufen geben.

Zweck des U n ternehm ens .

Durch Entschlufi des Bayerischen Ministeriums des Innern vom

10. Oktober 1913 wurde das Kulturbauamt Weiden mit der Aufstellung 

eines technischen Entwurfes zur Schaffung einer ordnungsgemafien Wasser- 

wirtschaft im Waldnabtal bei Weiden beauftragt. Zweck der zu treffenden 

Mafinahmen soli sein:
1. das Tal von den haufig wiederkehrenden Sommerhochwassern zu 

befreien und damit die Ernten im Tal sicherzustellen,

2. die Vorflut zu beschaffen fiir eine Grundwasserspiegelabsenkung 

auf mindestens 0,7 m unter Gelande und dadurch eine obere Bodenschicht 

zu gewinnen, die ais Standort der nahrstoffreichen schmackhaften und 

bekOmmlichen Futterpflanzen dienen kann,

3. den Gebieten im Tal, die nicht fur die Bebauung in Frage kommen, 

die diingenden Oberflutungen aus der Nab zu erhalten, sie aber nach der 

Abwasserung rasch und griindlich wieder abzufiihren,

4. das Bebautingsgebiet der Stadt Weiden katastrophenhochwasserfrei 
zu legen,

5. dem Stadtgebiet die Vorflut zur Kanalisation zu schaffen und

6. einen hochwasserfreien Taliibergang zwischen Schirmit und Moos

biirg zu bauen.

M afinahm en.

Zur Erreichung dieses Zweckes war es notwendig, den Talabschnitt 

Weiden— Rothenstadt zusammenzufassen (Plan 1). Er bildet von Natur 

aus ein geschlossenes Becken. Die Vorflut fiir die tief gelegenen Teile 
im oberen Talabschnitt kann erst unterhalb Weiden, im Unterwasser der 

SchirmitzerMiihle gewonnen werden, ebenso verlangt die Vorflutgewinnung 

fiir den Weidener Abschnitt die Fortsetzung des Unternehmens bis ins 

Unterwasser der Pirkmiihle, wo gleichzeitig fiir den untersten Abschnitt 

bei Schirmitz die notwendige Abwasserung ermoglicht wird. Auch die 

Hochwasserableitung verlangt, dafi der Talabschnitt zusammengefafit wird. 

Im einzelnen sind folgende Mafinahmen durchzufiihren:

1. Regulierung der Waldnab vom Beginn des Unternehmens unterhalb 

Neustadt a. d. Waldnab bis zum einzubauenden Hochwassereinlafiwehr 

etwa 1 km oberhalb des obersten Triebwerks Hammerharlesberg,

2. Ausbau eines Hochwasserkanals vom genannten Hochwassereinlafi

wehr bis ins Unterwasser der Pirkmiihle, des untersten Triebwerkes des 

ins Unternehmen einbezogenen Talabschnitts zur Aufnahme und unschad- 

lichen Abfiihrung der Sommerhochwasser in den Gebieten fiir landwirt

schaftliche Entwasserung und der Katastrophenhochwasser im Stadtgebiet 
Weiden,

3. Ausbau der jetzt bestehenden Waldnab ais Werkkanal fiir die Trieb

werke und ais Wasserzuleiter fiir die zu erhaltende Bewasserung,

4. Ausbau eines Hochwasserauslafiwehres mit Mtihlkanaleinlaufbau- 

werk am Beginn des Hochwasserkanals etwa 1 km oberhalb des Werkes 

Hammerharlesberg zur Fiihrung des Hochwassers zum Hochwasserkanal 

und zur Zuleitung des Werkwassers und Wasserwassers in den Werk
kanal,

5. Bau zweier Unterfuhrungen des Werkkanals ober- und unterhalb 
Weiden unter dem Hochwasserkanal,

6. Anlage mehrerer Wehre im Hochwasserkanal etwa in Verbindung 

mit breiten gelandewellenartig ausgebauten, niederen Staudamme quer zum 

Tal, um nach der Talentwasserung eine etwa noch fiir notwendig erachtete 

Bewasserung durch Uberstauung durchfiihren zu konnen,

7. Auflassung der Stadtmiihle in Weiden, hauptsachlich aus stadte- 
baulichen Riicksichten,

8. Anpassung der sechs Triebwerke im Bauabschnitt an die Regulierung,

9. Umbau der bestehenden Flutbriicke in Weiden zur Anpassung an 
den durch sie zu fiihrenden Hochwasserschlauch,

10. Errichtung von elf Wirtschaftsbrucken aus Eisenbeton, iiber den 

Hochwasserkanal und die ais Werkkanal ausgebaute Waldnab,

11. Anpassung des Freisgrabens bei Edeldorf, der Schweinenab, des 

Almers- und Weidingbaches bei Weiden und des Pfaugrabens bei Moos

biirg durch Regulierung an den Hochwasserkanal und endlich die Fiihrung 

von 21 Entwasserungsgraben zur Entwasserung der Talsenken,

Das Einzugsgebiet der Waldnab umfafit bei der Eisenbahnbriicke in 

Neustadt a. d. Waldnab am Beginn der Regulierung rd. 700 km2 und 

an ihrem Ende bei Rothenstadt rd. 936 km2.

Unter Einteilung des Talbeckens in drei Abschnitte (Abschnitt 1 Neu

stadt a. d. Waldnab-Miindung der Schweinenab oberhalb Weiden; Ab

schnitt II Miindung der Schweinenab-Unterfiihrung der Waldnab und 

Miihlkanal unter dem Hochwasserkanal unterhalb der Leihstadtmiihle 

in Weiden; Abschnitt III von hier ins Unterwasser der Pirkmuhle ober

halb Rothenstadt) ergeben sich folgende abzufiihrende Wassermengen 
in m3/Sek.:

Mindest-
spenden

Wassermengen 

im Abschnitt I 

m it

f = 7 6 5  km2

Wassermengen 

im  Abschnitt 11 

mit
E =  900 km2

Wassermengen 
im  Abschnitt III 

m it

£  =  936 km2

Niederwasser . . . 
Mittelwasser . . . .  
Sommerhochwasser 
Winterhochwasser . . 
Kanalhochwasser . .

qy =  0,004 
<72 =  0,008 
(Iz =• 0,05 
<74 =  0,07 
<75 =  0,21

<?: =  3,1 
Q , =  6,2 
<?3 ̂  38,0 
0 4=  53,5 
Qs =  161,0

< ? !=  3,6 
<?2 =  7,2 
Q , =  45,0 
Q\ = 63,0 
<?5 =  189,0

Q i 3,75 
Q2 — 7,5 
<?.,= 47,0 
C?4=  65,5 
Q5=  196,0
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Die Wasserspenden wurden 

in Anlehnung an die von 

Ministerialrat Prof. W e igm ann  

entworfenen Kurventafeln nach 

MaCergebnissen bei dem gleich 

grofien Einzugsgebiet an der 

etwa 10 km unterhalb in die 

Waldnab miindenden Heidenab 

unter Beriicksichtigung der 

starken Bewaldung und der 

grofien wasserhaltenden Weiher- 

flachen im oberen Teil des 

Einzugsgebietes geschatzt. Eine 

iiber zwOlf Jahre sich erstrek- 

kende Beobachtung (1904 bis 

1915) ergab, dafi die Wasserspen

den von 0,035 m3/Sek./km2 neun- 

m al, die von 0,05 m3/Sek./km2 
nur zweimal und nur um ein 

geringes tiberschritten wurde.

Nieder- und Mittelwassermen- 

gen lieferten ebenfalls die ge- 

schatzten Wasserspenden.

Am Beginn des Untcr- 

nehmens werden durch Re- 

gulierung der Waldnab von 

der Eisenbahnbriicke in Neu- 

stadt bis zum einzubauenden 

Wehr oberhalb des Triebwerkes 

Hammerharlesberg die Sommer- 

hochwasser im Fluflbett zu- 

sammengefafit und sodann durch 

ein Uberfallwehr mit Einlafi- 

bauwerk das Wasser so ver- 

teilt, dafi die Werk- und Wasser- 

wasser (10 m:l/Sek.) der ais 

einziger Werkkanal fiir alle 
sechs Triebwerkc im Bauab- 

schnitt ausgebauten Waldnab 

zugefiihrt werden und die 
iibrigen Wassermengen iiber den 

festen Oberfall zum Hoch- 

wasserschlauch flicfien.

Am Werkkanal werden 

entsprechend der Betriebs- 

wassermenge des best aus

gebauten Werkes bis zu 
8 m:,/Sek. ohne Oberlauf 

iiber das Wehr zugefiihrt 

und hiernach unter Be- 

achtung der Eichpfahlhohe 

der Hammerharlesberge- 

milhle und der Abmes- 

sungen des Werkkanals 

die Wehrkrone auf Hohe 

399,42 festgclcgt. Die mit 

Hochwasserschildern ver- 

sehene EinlafiOffnung zum 

Werkkanal und der Werk- 

kanal selbst werden fiir 

10 m:i/Sek. Wasserfiihrung 

ausgebaut. Die 2 m3/Sek.

Uberwasser iiber die hoch-

sten Betriebwassermengen der Werke hinaus und auch das sonst von ihnen 

nicht benotigte Wasser steht der Landwirtschaft zum Wassern zur Ver- 

fugung. Bei einer Kronenbreite von 18,8 m (einschliefilich des 3,5 m breiten 

Grundablasses) und bei bordvollem Lauf im Oberwasser leistet das Wehr 

28 m3/Sek.; Werkkanal und Wehr fiihren also zusammen die 38 m3/Sek. 

grofien Sommerhochwasser ohne Oberflutung ab. Der Grundablafi kommt 

fiir die Hochwasserableitung nicht in Betracht. Er soli zur Flufischlauch- 

spiilung und zur Werkkanalraumung geoffnet werden (s. Plan 4).

Der Hochwasserschlauch (s. Plan 2) folgt dem Hochwasserstromstrich 

und wird fiir die errechneten Sommerhochwassermengen in den einzelnen 

Abschnitten ausgebaut. Im Stadtgebiet Weiden werden zu beiden Seiten 

des Hochwasserkanals Da m mc aufgeschtittet zur geschlossenen Abfiihrung 

von Hochwassern bis zu 200 m3/Sek., der Wasserfiihrung der Hochwasser- 

katastrophe im Winter 1909. Zur Vorflutbeschaffung fur die Grundwasser- 

spiegelabsenkung auf 0,7 m unter Geiandeoberfiache bildet eine mittlere 

Schlauchtiefe von 1,5 m die untere Grenze, grofiere Tiefen auf langeren 

Strecken konnten auf den leichten Boden des Tales zu einer schadllchen

Werk
kanal

Triebnerk
Heumuhle

Kam/

Austrocknung fiihren. In trockenen Jahren wird durch Wassern dieser 

Gefahr zu begegnen sein.

Die folgende Tabelle (S. 120) gibt iiber die Wasserfiihrung und Quer- 

schnittsabmessungcn Aufschlufi.

Bei Querschnitt 4138 durchzieht das Tal eine geologische Verwerfung, 

die einen deutlichen Gelandeabfall verursacht hat. In Verbindung mit 

einer Briicke wird dort ein etwa 1 m hoher Absturz zur Berechnung des 

Sohlengefailes elngebaut. Die Strecken der Hochwasserdamme durch- 

fliefien die Katastrophenhochwasser mit Geschwindigkeiten bis zu 2,0 m 

und mit Schleppkraftwerten (nach Kreuter G =  1000 tę ) bis zu 3,9 kg/cm2. 

Auf die Lange dieser Strecke ist zur Erhaltung der Standfestigkeit das 

eigentliche Flufibett vollkommen auszupflastern, die Vorlander und Damme 

(2 m Kronenbreite, BOschung 1: 2 wasserseitig, 1 : 3 landseitig) werden mit 

Rasen belegt. In den Strecken mit Sommerhochwasserfiihrung ober- und 

unterhalb werden auch meist Wassergeschwindigkeiten von mehr ais 

1,5 m/Sek. und Schleppkraftwerte bis zu 2,0 kg/cm2 erreicht. Bei dem 

feinkOrnigen Kies mufi mit Sohlangriffen gerechnet werden. Zur Sicherung
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der Sohlenlage und des spateren endgiiltigen Ausbaues nach Anpassung an 

die Wasserfiihrung werden versenkte Sohlenbander aus Bruchsteinen und 

Steinwurf an den Boschungsfiifien vorgesehen und im Kostenanschlag ein 

Betrag fiir die Nachschaffung der im Laufe der ersten Jahre der Wirkung 

der Hochwasserfiihrung nachgesunkenen Steinwiirfe und die Ausfiillung 

besonders tiefer Kolkungen vorgesehen. Die Boschungen 1 :2 werden 
mit Rasen belegt.

Der Einbau von Stauwehren in den Hochwasserkanal zur Aufstauung 

des Wassers und Uberfiutung des Geliindes zur Bewasserung geschieht 

nach Bedarf. Es steht zu erwarten, dafi die meisten Landwirte nach Um- 

stellung ihrer extensiven Wiesenwirtschaft auf eine griindliche mit Diingung 

und Pflege und guten Wiesengrasern auf die Wasserung durch Aufstau 

verzichten werden.

Der Werkkanal (Plan 3) erhalt Abmessungen fiir 10 m3 Sek. Wasser- 

fiihrung, bei BOschungl: 1,5 Sohlenbreite von 8 m und eine mittlere Tiefe 

von 1,2 m. Besondere Sicherungen sind nicht vorgesehen. Oberhalb des 

Stauwasserspiegels werden die Bóschungen mit Rasen belegt. Die

Jede der drei Óffnungen ist durch Schiitzenbretter verschliefibar. Die 

Diicker fiihren bei 12 cm Aufstau 8 m3 Sek., bei 18 cm Aufstau 10 nr1, Sek. 
und bei 40 cm 15 m3/Sek.

Besondere Auslafićiffnungen in Form einfacher, mit Staubrettern ver- 

schliefibarer Oberfallkanten fiir die Wasserungen werden nach Bedarf ein- 

gebaut. Im Staubereich der Triebwerke wird der Wasseraustritt fiir die Be

wasserung durch Bretteraufsatz auf die Stauwehrc bewirkt.

Der Weidingbach, der ein kleines Werk in Weiden mit Wasser ver- 

sorgt, wird im Talgebiet ais Entwasserungsgraben ausgebaut und kurz 

oberhalb der Leihstadtmuhle unter den Werkkanal hindurch zum Flut- 

kanal gefiihrt. Der geringe Wasserentzug durch diese Mittelwasser- 

ableitung des Weidingbaches wird durch Gefallverbesserungen und Be- 

freiung von monatelangem Hinterwasser bei den unteren Triebwerken 
reichlich ausgeglichen (Plan 1).

Die vorgesehenen Entwasserungsgraben vermitteln die Vorflut des 

Hochwasserkanals unmittelbar an die Talsenkungen, die sie durchziehen 
(Plan 1).
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Zusammenstellung der Querscłinittbemessungen.

FluB- bezw. 
Kanalstrecke

Art
der Wasser-

<7 Q t s  0 b 0 F P R J c V Q 5

menge m^/Sck.

km2 nrYSek. tn III III2 111 111 °/oo in/Sek. iir>/Si-k. kk' 111

Sommer-
hochwasser

0,050 38,25 
-  10,00 
=  28,25

1,50 8,50 1 : 2 17,25 15,22 1,13 1,4 0,0580 p 5 4 '28,29 2,10 L =  2329

Sommer-
hochwasser

0,050 28,25 1,50 9,00 1 : 2 18,00 15,72 1,14 1,25 0,0556 1,57 28,26 1,88 L =  1286 
Absturz- 
hohe 1,14

Sommer-
hochwasser

0,050 28,25 1,50 9,00 1 : 2 18,00 15,72 1,14 1,25 0,0556 1,57 28,26 1,88 / . =  1132

So mm er- 
hochwasser

0,050 45,00 
—  10,00 

' =35,00

1,50 11,50 1 : 2 21,75 18,22 1,19 1,25 0,0460 1,61 35,02 1,88 —

Kata-
strophen-

hochwasser

0,050 189,00 
i—  10,00 

179,00

3,10
und
1,60

11.50 
und

28.50

1 : 2 

1 : 2 f 2

=  49,45 Ux 

—  32,32 U .,

--18,20

,=24,16

R, =2,73 

/ ? ,  =  1,34

1.25

1.25

0,0460

0,0460

V , = 2 , 8 6

v 2 =  1,79

0 ,

=  142,28
Q ,
57,85

200,14

3,88

2,00 —

Sommer-
hochwasser

0,050 46,80 
—  10,00 

' =36 ,80

1,50 12,00 1 : 2 22,50 18,72 1,20 1,25 0,0444 1,63 36,68 1,88 L =  1976

Sommer-
hochwasser

0,050 36,80 1,50 13,00 1 : 2 24,00 19,72 1,21 1,1 0,0417 1,53 36,72 1,65 L 950

Mittelwasser 0,008 6,20 0,56 15,00 1 : 2 9,03 17,48 0,51 0,8 0,1117 0,69 6,23 0,45 /. 524

Sommer- 0,050 38,25 1,56 15,00 1 : 2 28,27 21,92 1,29 0,8 0,0354; 1,35 38,16 1,25 —

wasser

Vom Profil 5 bis 
Profil 29

Voin Profil 29 bis 
Profil 37

Vom Profil 37 bis 
Profil 47 (Aus- 
miindung der 
Schweinenab)

Vom Profil 47 bis 
Profil 67 (Hoch- 
wasserschlauch 
in der Stadt- 

gemeinde 
Weiden)

Vom Profil 67 bis 
Profil 85

Profil 91 

'om Profil 01 
(Waldnab)

Zwischen Schirmitz und Moosbiirg wird im AnschluB an die Hoch- 

wasserdiimme des Weidener Stadtgebietes iiber Katastrophenhoch- 

wasserhohe ein Strafiendamm geschiittet und durch Ausbau einer 

Bezirksstrafie auf ihm , eine Flutbriicke iiber den Hochwasserkanal 

und eine Verkehrsbriicke iiber den Werkkanal, ein hochwasserfreier 

Taliibergang von Schirmitz nach Moosbiirg und Weiden in erster Linie 

fiir die in Schirmitz wohnendeti und in Weiden beschaftigten Arbeiter 

hergestellt (Plan 1).

2. alle Grmidstiicke, die entwasserungsbediirftig sind und denen die 

zum gedeihlichen Wiesenpflanzenwachstum notwendige Vorflut durch ent- 

sprechende Gnindwasserspiegelabsenkung geschaffen wird,

3. die Grundstiicke im Stadtgebiet Weiden, die auch von den grofiten 

llochwilssern befreit und durch die gebotene Vorflut Bebauungsgebiet 

der Stadt werden,

4. die Stadt Weiden, die ein groBes zur bestehenden Stadt giinstiges 

Baugebiet und Yorflut fiir ihre Kanalisation erhalt,

Querschnitt 

durch das Einlaufbauwerk.

nmis,92 mmi f iOO.BO 2w
V ~  \xMzo\

MfY. % iS7,e ~ ’ " r  “  — —

2,oo
1,50 Langenschnitt.

Schnitt 

durch den 

Wehrkorper. Schnitt durch das 

Tosbeckcn.

GrundriB.

Plan 4. Wehranlage bei Hammerharlesberg.

F lachę . 5. die Gemeinde Schirmitz, der Bezirk Neustadt a. d. Waldnab und

Ins Unternehmen werden die Grundstiicke einbezogen, auf die die Stadt Weiden zusammen fiir die Herstellung des hochwasserfreien

sich die nutzbringenden Wirkungen der getroffenen Anordnungen er- Taltiberganges Schirmitz— Moosbiirg und

strecken: 6 . die Besitzer der Triebwerke Hammerharlesberg und Neumiihle

1. alle Grundstiicke, die vor Oberflutung im Sommer oder vor fiir den Gefallgewinn ihrer Werke.

Katastrophenhochwasser geschutzt werden, Die beigezogene Flachę umfafit etwa 850 ha =  rd. 2495 Tagwerke.
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SH.W33i.ooKałostrophen Hockwassergerinne rSHM 
Jg,77/77̂  Hochwassergerinne'

------------ ii.oo---------

Grundrifi.

Ansicht des Einlaufs.

Ansicht des Auslaufs.

Schnitt und Einlauf. Ansicht des Einlaufs. Schnitt und Auslauf. Ansicht des Auslaufs.

Plan 5b. Diicker der Leihstadtmiihle.

Langen-

schnitt.

Plan 5a. Diicker unterhalb der Neumuhle.

1. Landwirtschaft (2495 Tagwerke)..............................  960 000 R.-M.

2. Baugebiet in Weiden (300 Tagwerke)....................  300 000 „

3. Stadt Weiden (Kanalisation und Stadterweiterung) 300 000

4. Hochwasserfreier Taliibergang:

a) Stadt W eiden......................... | ais beteiligte 30 000

b) Bczirk Neustadt a. d. Waldnab j Offentliche 30 000

c) Gemeinde Schirmitz . . .  I Lastentrager 30 000

5. Triebwerkbesitzer:

a) Hammerharlesberg (Gewinn 43 PS erb.) . . 21 500

b) Neumiihle (Gewinn 37 PS erh. ) ....................  18 500

Gesamtkosten 1 690 000 R.-M.

Die 960 000 R.-M. fiir die Landwirtschaft sind von 2495 Tagwerken zu 

tragen; auf 1 Tagwerk treffen daher im Durchschnitt 385 R.-M.

Bei Einteilung der Gesamtflache in drei Zahlungsklassen 

Klasse 1: vollkommen versumpft und iiberschwemmt,

2 : nafi und iiberschwemmt,

3: weniger naB und nicht immer iiberschwemmt, 

die etwa im Verhaltnis 45 :35 :20  abzustufen waren, wurden sich folgende 

Tagwerkbelastungen in abgerundeten Zahlen ergeben:

Klasse 1 (etwa 1600 Tagwerke) = 4 3 5  R.-M.

„ 2 ( „ 630 „ ) — 340 „

„ 3 ( „ 265 „ ) = 1 9 5

Fiir das Baugebiet der Stadt Weiden etwa 300 Tagwerke unmittelbar

siidlich und ostlich der Stadt wird eine Durchschnittsbelastung von 1000 R.-M. 

iiber die Belastung ais landwirtschaftliche Grundstucke hinaus angesetzt.

W ir ts ch a ft lic h k e it.

Vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus ist die Ausfiihrung des 

Unternehmens unter allen Umstanden gutzuheiBen.

Es werden rd. 2500 Tagwerk Wiesenfiache in unmittelbarer Nahe 

eines grofien Versorgungsgebietes mit einer Stadt mit 20 000 

Einwohnern vor wertzerstorenden Uberschwemmungen ge- 

schiitzt und in ihren Ertragen nach Menge und Giite ge- 

steigert. Dadurch wird die Grundlage ftir eine griindliche 

Fleisch- und Milchwirtschaft in den beteiligten Wirtschafts- 

anwesen geschaffen und eine bessere Nahrungsmittelver- 

sorgung der Stadt Weiden angebahnt.

Die Weg- und Zufahrtverhaltnisse im ganzen Talabschnitt 

werden verbessert und gesichert. Die Gewinnung von 80 PS 

Wasserkraft ist wenigstens fiir die ortliche Energiegewinnung 

nicht ohne Bedeutung. — Zahlenmafiig sind diese Folgen 

der Entwurfausfiihrung nicht durchaus fafibar. Ihre hohen 

wirtschaftlichen und kulturellen Vorteile diirften aber mit 

gutem Grunde nicht zu bestreiten sein.

Rein rechnungsmafiig ergibt sich aus dem Ernteschutz 

und der Ertragsmehrung ein Reinmehrertrag von 96 000 R.-M. 

Rein zahlenmafiig verzinst sich daher das fiir die Landwirt

schaft aufzuwendende Gesamtkapital mit etwa 10% . —  Die 

gesamte zahlenmafiig erfafibare Werterhohung (landwirtschaft- 

lich benutzte Gelandestiicke, neues Baugelande, Kanalisations- 

gebiet der Stadt und Wasserkraft) betragt 4 450 000 R.-M.

Kosten und K os te nve rte ilu ng .

Die Gesamtkosten des Unternehmens betragen 1 690 000 R.-M. einschl. 

einer Unterhaltungsrticklage von 102 000 R.-M. Zum Ausbau der offenen 

Flufi-, Kanał- und Grabeniaufe sind 504 415 m3 Boden zu fordem und auch 

ein Mittel 500 m zur Einebnung der Altwasser und Dammschiittungen 

zu verfahren. Die Kunstbauten gelangen in Beton oder Eisenbeton zur 

Ausfiihrung. Die Ausfiihrung der Arbeiten ist unter weitestgehender 

Verwendung von Maschinen (Bagger-Lokomotivenbetrieb usw.) geplant. 

Es sind aber trotzdem noch 130 000 Arbeitertagschichten zu leisten. Ober 

die Art der Bauausfuhrung hat der Bauherr zu entscheiden.

Ais Unternehmer kommt eine óffentliche Wassergenossenschaft in 

Betracht, zu der sich die Besitzer der ins Unternehmen einbezogenen 

Grundstiickc, die Stadt Weiden, der Bezirk Neustadt a. d. Waldnab 

und die Gemeinde Schirmitz zusammenzuschliefien haben. Die Griindung 

geschieht nach Art. 110, Abs. 1 des bayer. W. G.

Ohne einer spateren, anders gearteten Regelung durch die Genossen- 

schaft vorgreifen zu wollen, wird folgende Kostenverteilung fiir zweck- 

mafiig erachtet:

Querschnitt.

Ansicht. Langenschnitt.

Plan 6. Eisenbetonfeldwegbriicke Normale.
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Alle Rccłitc Yorbehalten.

i i i .

Wird die Lange des Obergurtstabes O  in Abb. 1 gleich Nuli, so geht 

das Raumfachwerk in das in Abb. 4 dargestellte Z e ltd ach  iiber. Die 

Bestinimung der Stiitzdriicke geschieht grundsatzlich nach den in Abb. 1 

angegebenen Verfahren. Beispielsweise śind in Abb. 4c die Stiitzdriicke 

bei alleiniger Einwirkung der wagerechten Kraft V(.f  im Auflagerpunkt Ą, 

gemafi Abb. Ik  u. 1 ermittelt; der aus ihnen abgeleitete Gcsamtkrafteplan 
bedarf keiner weiteren Erlauterung.

/ 1bb. Va d u friB

Beitrag zur Berechnung von Raumfachwerken.
Von L. Geusen in Dortmund.

(Schlufi aus Heft 7.)

Wird auch das Auflager B., in ein Linienauflager mit einem lotrechten 

Stiitzdruck 93;, und einem wagerechten Stiitzdruck //_, (Abb. 6) verwandelt, 

so wird das Raumfachwerk wieder in bezug auf H., statisch unbestimmt. 

Die statisch unbestimmte Grijfie H soli fiir das in der Anwendung wich- 

tigste Zeltdach iiber quad ra tischem  GrundriB (Abb. 7) abgeleitet werden. 

Die in der nebenstehenden Zusammenstellung (S. 123) aufgefiihrten Werte 3  

sind der Zeile die Werte o 0 aber den Zeilen P , W  und der vor- 

hergehenden Zusammenstellung entnommen, wobei u — 2 a zu setzen ist.
£

Es ergibt sich zunachst i ’ © -g~

=  0 ; daher wird nach Gl. 28 bei 

einer fiir alle Stabe gleich grofien 

Temperaturanderung =  0; das 

Fachwerk dreht sich im Grundrifi 

um den Knotenpunkt (1), wie in 

Abb. 7b gestrichelt angedeutet, ohne 

daB eine Beanspruchung seiner Auf

lager und Stabe eintritt. Ferner 

ergibt sich sowohl fiir die Be

lastung P  ais auch fiir die Be

lastung SB der Wert S  3 0 S  ^  ^  =  0,

wenn den vier Staben L und R  

dieselbe Querschnittsflache Fr, den 

vier Staben U  und 5 aber dieselbe 

Querschnittsflache Fu beigelegt 

wird, was in der Anwendung stets 

zutrifft; fiir diese Belastungen ist 

daher H2 =  0. Endlich ergibt sich 

fiir die Belatung W  der Wert 

s

W F  

11 i r3 ii' i

- 2 Fr Fr ~ /:„/••„ ) ’

so dafi sich mit

VS2 s
- “  E f

1 I !3
a- \ E rF

+
EUFU

der Wert H , ■ Damit sind nunmehr nach Gl. 27 die Ein-

Fiir das Zeltdach iiber rech teck igem  Grundrifi (Abb. 5) enthalt 

die nachfolgende Zusammenstellung die Einflufiwerte der einzelnen

Krafte auf die Stiitzdriicke und Spannkrafte; sie ergeben sich mit 6 =  ^

unmittelbar aus den Werten der friiheren Zusammenstellung, wenn man 

beachtet, dafi an Stelle der Gl. 1 u. 2 hier die Gleichungen

P  + W  h 2 T  2 a
. p - wA

2 2 a
i'., H- SL :

und

treten.

W
2 ergibt.

flufiwerte fiir das einfach statisch unbestimmte Zeltdach (Abb. 7) der vor- 

hergehenden Zusammenstellung hinzugefiigt.

IV.

Bei hohen Turmdachern wird eine Unterteilung der Rippen L und R  

durch Zwischenringe und Diagonalen crforderlich, wie in Abb. 7 a u. b ge

strichelt angedeutet. Die Spannkrafte O der Ring- und D  der Diagonal- 

stabe sind von der statisch unbestimmten GrOfie H2 unabhangig,-) haben

2) Vergl. M iille r- B rcs lau , „Beitrag zur Tlieorie des raumlichen Facli- 
werkes" im Zentralbl. der Bauverwaltung 1892 und des Verfassers „Beitrag 
zur Berechnung Schwedlerscher Raumfachwerktrager" in der „Bau
technik" 1923, Heft 55.

II. Einflufiwerte fiir das Zeltdach iiber r e c h te c k ig e m  Grundrifi (Abb. 5).

S t u t z d r i i c k c S p a n n k r a f t e

c Śts % K Ol §2 8 i 'A “  u r U2 ~s\ s2

p
1
4 + 4

1
4

1
“ 4

0 0 0
I

4

1
4

1
4

1
4 4  8 //

u

+ T h +  4l i
+ ± . 

4 li

w

3B

h

2 a 

h

2 u

h

2 a 

h

' 2 u
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ll
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0

, h 
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+ 1 

0
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2
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0

h

2 u

0

h

2 u

h

2 a

u

4 a 

1 
4

0

+ 4

+ -‘- 

a

~ Y u

0
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V f

v f

, h h h h ] u u

+ 'T I  

h

2 a

h h h u u i i 1
^  2 a 

h

2 a

2 a 

+ "  
+ 2 a

' 2 a 

h

2 a

2 a
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—  1
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u

4 a

2 a 

u

r  2a

' 2 
1 
2

2
1

“ 2
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also dieselbe Grofie wie beim statisch 

bestimmten System (H == 0, Abb. 5). 

In Abb. 7 c ist das mit einem Zwi- 

schenring ausgesteifte Turmfachwerk in 

kleinerem Mafistabe dargestellt und mit 

den Knotenlasten fiir Windanfall von 

links (Belastung ’i&) verseben. Entfailt 

auf die Spitze (Abb. 7a) die wage- 

rechte Windlast so entfailt auf die 

Turmflache (1) Al B i die Gesamtwind- 

last 3 SE; diese ist nach dem Hebel- 

gesetz auf die einzelnen Knotenpunkte 

zu yerteilen. In Abb. 7c entfailt auf 

das obere Dreieck (1) (2) (3) der Wind-
3

druck -r- Si', auf das untere Trapez

aber -.-SE; da der Schwerpunkt dieses
4

Trapezcs in der Hohe 

Knotenlasten 

in Punkt (1) zu

h 2 a + 2 a 

b 2 a + a

1 3

in Punkt (2) und (3) je zu 

in Punkt A, und BL je zu

3

1 ( 2 2 \ 3

1 5

SS =
4 4

h liegt, so ergeben sich die 

SIS

SE

plan bedarf nur noch dahin der Erlauterung, dafi die (der absoluten Grofie 

nach gleichen) lotrechten Stiitzdruckc (vergl. Zusammenstellung III) aus 
IV
9 (Abb. 7d) durch eine Parallele zu v (Abb. 7a) bestimmt werden. Fiir 

eine gleichfOrmig verteilte Last p fiir 1 m2 Grundrifiprojektion (Gesamt-

2 p a-, daher die Knotenlast

• 2 - "K
2 18 4 8

Hicrin ist SE
1

w a h einzufiihren, wenn w den Winddruck fiir 1 m2

der lotrechten Projektion bedeutet. Fcrner wird (Abb. 4) ®(1a)==SB(I6) =  2 SE 

2
— -w-wa/r, daher nach der Zusammenstellung III: H1 =  H.1 = 0; .lp,==— § 2

O

last 4 p  a2) wird entsprechend (Abb. la ) P  - 

In Punkt (1)

in Punkt (2), (3), (4) und (5) je 

in Punkt /!,, Bt, A., und B2 jc

4-
1 3

P  =

2
3

3

16

9

3 ' 16
P

16

9

16
P  ■

5

18
• 2 =

P ;

P-

5

16

9

P.

P\

'iii
:!) Fiir die Querschnittsflachen Fr der Rippenstabe R  und /. sowie Fu 

der Unterringstabe U und S durfen bei der Berechnung der statisch un- 
bestimmten Grofie Ho mittlerc Werte eingcfiihrt werden.

SU.3) Der hiernach in Abb. 7d u. e gezeichnete Krafte-

Einfach statisch unbestimmtes Zeltdach iiber q u a d r a t i s c h e m  Grundrifi (Abb. 7).
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Alle 1'cclilc Yorbchaltcn. Einfache Auswertung der Einflufllinien.
Von Otto Gottschalk, Buenos Aires.

Die grundlegende Bedeutung, die die EinfluBlinien fiir die mechanischen 

oder experimentellen Verfahren der Statik erlangt haben, wie ich sie mit 

dem „Continostat" ausgebildet liabe (s. „Der Bauingenieur" 1924, Heft 9; 
„Zeitschr. d. Ver-

1/2-

2 /lT

eines deutscher In-

gen.“ 1926, Nr. 8 , h  ~ x ‘ ...~i 7?  r  _ _  -  " " T T
S. 261), machten eine 

genaue Untersuchung a ) 

der EinfluBlinien er- 

forderlich. Dabei 

steliten sich einfache 

Beziehungen heraus, 

dic in der techni- 

schen Literatur noch — 

nicht beachtet wur

den und die ich an 

dieser Stelle wieder- 

geben mOchte, da 

sic fiir die Statik 

im allgemeinen von 

grofiem praktischen 

Werte sind.

Um bei be- 

kannter Elnflufilinie 

den EinfluB einer 

vcrteilten Last zu 

kennen, ist es not

wendig, den Fiachen- 

inhalt unter der Last 

zu kennen, der von 

den Senkrechten an 

den Enden der Last 

auf der EinfluBflUche

abgegrenzt wird, oder, was auf dasselbe hinauslauft, die mittlere Ordinate 

dieses Teiles der Flachę. Indem wir nach der mechanischen Auffassung 

die EinfluBlinien ais Biegungsdiagramme der zu untersuchenden Bauteile 

auffassen, kiinnen wir diese Ordinate leicht rechnerisch festlegen, ohne 

uns des Polarplanimeters oder anderer fiir den Zweck empfohlenen

A

r*ra'z's

Abb. 1.

Hilfsmittel bedienen zu miissen (fiir allgemeine Erdrterungen vergl. des Ver- 

fassers Arbeiten in „Anales de la Sociedad Cientifica Argentina“ tomo XCIX, 

1925, p. 175 oder „Journal of the Franklin Institute", Philadelphia, Juli 1926).

Es sei in Abb. 1 A B ein Bauteil gleichbleibenden Querschnittes, der 

in A frei ende, in B  aber mit irgend einem Bauwcrk zusammenhange. 

Wir betrachten zunachst die EinfluBlinien fiir Querschnitte des Bauwerkes, 

die auBerhalb von A B liegen. Diese EinfluBlinien miissen notwendiger- 

weise eine Gestalt haben, die sich ergibt, wenn wir den Stab A B  bei B 

biegen, nach Abb. 1 b, wobei das frei auflagernde Ende bei A die Haifte 

der Drehung macht, die wir bei B hervorgerufen haben. Die Biegelinie 

ergibt sich ais Biegungsmomentenllnie, wenn wir, nach M ohr, A B

mit der Momentcnflache 

Ordinate zu:

(1)

belasten nach Abb. 

b'

I e, somit dic allgemeine

sonach dic Durchbiegung in der Mitte von / I B, x  =- 0

i b 'r-
16

Die Flachę dieser EinfluBlinie zwischen A und B ergibt sich zu: 
i

b'
6

- j( lx - X~ )d x  =

Somit ergibt sich der genaue Wert der mittleren Ordinate, d. 

Ordinate, mit der man eine iiber A B gleichmafiig verteilte Last G 

plizieren mufi, um ihren EinfluB zu bestimmen, zu 
b' l*

i. der 

multi-

In gleicher Weise ergibt sich, wenn wir den Stab A B  bei A drehen, 

bei B dagegen frei auflagern lassen (Abb. lc):
o

(5)

Biegen wir bei A und B gleichzeitig, so ergibt sich die Kurve nach 

Abb. Id  ais Summę der beiden yorbehandelten Kurven Abb. Ib  u. lc:

h == h j 

F = F

Werden zur Erzielung einer giinsti- 

geren Beanspruchung der Umfassungs- 

mauern in den Eckpunkten A und B 

wagerechte Flachenlager mit nur je 

einem lotrechten Stiitzdruck, in den 

Seitenmitten - aber lotrcchte Flachen

lager mit nur je einem wagcrechtcn 

Stiitzdruck angeordnet, so andern sich 

nur dic Spannkrafte in den Unter- 

ringstaben U  und 5 , wie aus dem 

Krafteplan (Abb. 7 d u. e) leicht zu er- 

sehen ist.

K raffep/an  f iir  5©

______ 5,-4 3B

------------Zug
------------ Druck
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C'
a) /to  

/  ’ C lvSi 1! Ki 1/iV; i \D !/d~~
r l . *  t *

N)

ym‘s(yc*yo)*ht

ym"f+3i(uf<

Wir sehen somit: E in f lu f i l in ie n  e iastischer S tabe oder von 

T e ilen  so lch er S tabe u n ve ran de r lic h en  Q ue rschn itte s  sch liefien  

m it ih re r Sehne e ine F lachę  e in , die genau  das P roduk t ist 

der Lange der Sehne m ai %  der H ohe in M itte  der Sehne , d. h. 
ebenso wie die gewOhnliche Parabel.

Ferner lafit sich feststellen: Mit den in Abb. 1 b, 1 c u. 1 d angegebenen 

Kurven und Kombinationen żwischen diesen sind alle EinfluClinien her- 
zustellen, andere 

G e s t a 11 e n v o u

E in f lu C lin ie n  

s ind n ich t m og 

lich .

Die am haufig- 

sten vorkom menden 

Kombinationen sind 

in Abb. 2 angegeben.

Ein Baiken A B, des- 

sen EinfiuClinie nach 

Abb. 2a gestaitet sei, 

werde durch eine 

Last G von C bis D  

gleichmaCig belastet.

Die auCeren Ordi- 

naten der EinfiuClinie 

sind y c und y D, und 

die Ordinate in der 

Mitte E  zwischen C 

und D  sei y E. Dann 

besteht die EinfluCflache aus einem Trapez und einem Kurvensegment 

von der oben festgesteilten Eigenschaft, und die mittlere Ordinate ist:

(8) ym =  2 (y c + yo ) + 3 \yE —  2 + y Ą  =  g (vc+ >o ) | v e

genau der Simpsonschen Regel entsprechend.

Abb. 2b zeigt die EinfiuClinie der Biegungsmomente eines Quer- 

sclmittes /: innerhalb A li, die bei E  den typischen Knick besitzt. Wir

wenden dann zu beiden Seiten von E  den Wert der Formel 8 besonders

an. Der Einflufi einer von A bis B gleichmaCig verteilten Last G ist 

G y.„, worin
y E 2

(9) y,„ • 6 + 3 / (a ya!2+  by bp).

In Abb. 2c sehen wir die Einflufilinie fiir Scherkrafte im Querschnitt E. 

Fiir den Zweig links von E  bis A wie rechts von E  bis B gilt wiederum 

die Formel 8. Fiir eine Last G, die gleichmaCig von A bis B verteilt 

ist, ist wiederum der EinfluG G ym, worin

(1 °) y,n =  6) j  [b {yb + 4 ybj2\—« +  4 yâ \

s ist die beliebig angenommene Einheit.

Wirkt auf den Trager A B  oder einen Teil davon eine dreieckfiirmig
2

verteilte Last /', die von O bei A anwachst bis auf  ̂ T bei B (Abb. 1 a),

A multiplizieren und erhalten

Abb. 2.

so miissen wir die Werte der GL 1 mit

(11) y  = < (<-

l

* - lU =  
/ )  l

b' (

(i r -

und fiir x  —  ^ I in der Mitte von A B die Hohe

(12)
Die EinfluCflache ist 

(13)

. b’ F
flB ~  32
t

ll x
b' P 

45

und somit die mittlere Ordinate

(14)
F

ym t
32 .

45 R'

b 'P  

l 45
9

Wurde dagegen die gleiche Last T von O bei B bis { T bei A an-

wachsen, so wurde fiir die gleiche Abb. 1 b die mittlere Ordinate der 

Einflufilinie

Fiir eine EinfiuClinie, die nach Abb. 1 d erzeugt ist durch Drelien 

bei A und B gleichzeitig, wird der EinfluG einer Last 7', die von O  bei A 

stetig bis B anwachst, Tym, worin y m, die mittlere Ordinate:

28

45 h/l'

(16)
28 . , 3 2  .

y,n~ - 45 h A + 45 R

28 , 4 ,

45 : 45 R

also annahernd =  „ h.
O

Ebenso wie wir jede Einflufilinie nach Abb. 1 d erhalten kOnnen,

2 ; A 2 / „  
indem wir einen elastischen Stab A B um  ̂ in A und um  ̂ in B

drehen, konnen wir auch die Einflufilinie zerlegen in zwei gesonderte

2 fB
Auflagerdrehungen, namlich  ̂ in B, die selbsttatig am augenbltcklich

frei gedachten Ende A die Halfte dieser Drehung ’ ^  hervorruft (Abb. 1 b), 

2 f A'
und eine Drehung - in A, die am freien Ende B  die halbe Drehung, 

namlich hervorruft. Somit erhalten wir nach Abb. Id :

(17)

und hieraus:

(18)

f A +  o  f l i  u n d  / f l—  O fA + fu

fA  f? fA  ~ Ą  »»d fB  =  3  (2 f B ~ f A\3 r ' / i  Ui) jb  — 3

Die Beziehungen zwischen Auflagerdrehungen und Durchblegungen 

in der Mitte des Stabes ergeben sich wie folgt:

(19) h B 4 1[fB  + l f i ) -

(20) >'A 4 1 f j j -

(21) h =  h A +  hB = 8 V *

Die im Vorstehenden gewonnenen einfachen Beziehungen und Ko- 

effizienten sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Ihre prak- 

tische Bedeutung ist grofi, und zwar um so grOfier, je verzwickter das

^rrrrT | ^n|

a & ... ę

A c H ^ bGęsto!t der Einflufilinie 7—  , 1 ł
4 o W łf 0 B

---------- = ^ -

h h h . h h

____lL_

h k hA
l ----- A

_____ He " J h j h i h
,, 3a.+2b x 

31 •h y r - f u h
h - )>

k
T yc- 0 - f J h 1 h P P

3C*b j,
y r ' - J T h

A 'B
hB ~̂A " K K -i_p- yc-hA* fK  

X’ 2 V2(Ka + Kb) I / fh + jK yfh-A+jK j(hAi-hg) yE*hA+ jK vF-h,t 3a+zb K i/c .h t t3a*?i  K
Ki M ?
-------l ----- H

tr 'V 31 n itr A j l  11

•■4^-..-1— te  A

 ̂ ~| MB
-T b“6 u

Hr-ristr " 

x ' 72lh . jfś
32 h
*r "-b

28 -i, 
~ShB 7

32,. 1*5 ye yc Tsyc+%yo

te j-3T2+fP 

x ’ m  *■}■■§$
zsh HS A

32 h
Ą(yc*yD)*hc > ~ j%  <-§ yc f s ye+i s y<=

28 „ . 16 45 Ve 45 yo

%
ye

& f6 ! h ~§y£+jyp
r  \

T, ■ -— -- . ■ l.. " -.— ■ ■ .:------  ■■ ■■
x p  x r  x r  x a x a  x r  y r  y .r
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zu berechnende statisch unbestimmte 

System ist: mit ihrer Hilfe war es 

moglich, bei dem von mir eingangs 

erwahnten mechanischen Verfahren die 

gesamte statische Berechnung auch fiir 

vertei!te Lasten zuriickzufuhren auf die 

einfache Formel: Last X  mittlere Ordi

nate. An einem einfachen Beispiel sei 

die Anwendung auch fiir rechnerische 

Verfahrcn gezeigt.

Der eingespannte Rahmen nach Abb. 3 sei durch die Last G von 

C bis D  gleichfdrmig belastet, das Einspannmoment A\f.- am Fufie F  sei 

zu bestimmen.

Es ist M F ~  G ym, worin nach Tabeile:

y ,n =  l~ (yc +

y c, und yE konnen im Continostat, indem wir das Stahlbandmodell 

bei F  drehen, ohne weiteres genau abgelesen werden; rechnerisch wurden 

wir eine Einzellast 1 nacheinander bei C, bei E  und bei D  wirken lassen 

und in die fertigen Formeln fur M F (z. B. K le in lo g e l, G eh le r  u, a.) 

einsetzen, wobei sich jeweils_yc, y D und y E ergeben, die in obige Formel 

fiir y m einzusetzen sind. Wahrend nun die fertigen Formeln fiir die 

Streckenlast sehr lang und umstandlich sind und daher leicht zu Irrtiimern 

fiihren konnen, sind die Formeln fiir eine Einzellast verhaltnismafiig ein- 

fach und liefern so schneller und sicherer das gewiinschte Ergebnis.

Yermischtes.
Beton u. Eisen, Internationales Organ fiir Betonbau (Verlag von 

Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8). Das am 5. Marz erscheinende 
Heft 4 (1,50 R.-M.) enthalt u. a. folgende Beitrage: C. Bach. —  Otto Graf: 
Versuche mit Glasplatten iiber Offnungen in Eisenbetondecken. —  Be- 
lastungsproben mit einer Plattenbalken-Rahmenbriicke.

Wiederherstellung massiver Bogenbriicken. Die Wiederherstellung 
von Briicken hat in den letzten Jahren auch in Frankreich eine groBe 
Rolle gespielt und eine Reihe beachtenswerter Ausfiihrungen und wichtiger 
Erfahrungen gezeitigt. Wir geben im folgenden nach einem Bericht von 
Descubes in Heft 6 von „Le Ciment" die Beschreibung eines von Chef- 
ingenieur V a la t vorgeschlagenen und von Gćniehauptmann Bari Ilon  in 
groBerem Umfange zur Wiederherstellung massiver Bogenbriicken an- 
gewendeten Verfahrens. Dieses Verfahren, das eine mdglichst schnelle 
Arbeit gestatten sollte, hatte zwei Hauptschwierigkeiten zu iiberwinden,

i  i

Abb. 1. Querschnitt durch dic Bogenlehre. Versteifung durch in 

Bohrungen des Schienensteges verschraubte Stangen, Schalung auf 
22 • 8 cm starken Bohlen.

namlich die Unmoglichkeit, Bruch- oder Werksteine in der erforderlichen 
kurzeń Zeit zu beschaffen, sowie ferner in dem von den Trummern der 
alten Briicke verstopften FluBbett ein ordnungsmaBiges Lehrgeriist auf- 
zustellen. Die erste Aufgabe lieB sich leicht durch die Verwendung von 
Beton bewaitigen, fur dic zweite fand man eine Losung dadurch, dafi 
man an Stelle holzerner Geriiste Lehren aus gebogenen Eisenbahn- 
schienen benutzte.

Die Schienen wurden gegen die vorher sorgfaltig wiederhergestellten 
Kampfer abgesttitzt und folgten in ihrer Krtimmung genau der unteren 
Gewólbeleibung. Man verwendete durchweg Schienen des bei der 
franzdsischen Ostbahn iiblichen Typs von 8 bis 12 m Lange und einem 
Gewicht von 30 kg/m; nach der Verlegung wurden die Zwischenraume 
ausbetoniert, und zwar betrug die Starkę der Betonierung 24 cm, welches 
Mafi sich wie folgt zusammensetzt:

Zwischen unterer Lcibung und Schiene . . 4 cm
S ch ie n enh ohe ......................... .........................12 „
Uber Schienenoberkante................................... 8 „

24 cm.
Die so entstandene Bogenplatte stellte ein ideales Lelir- und Arbeitsgeriist 
dar und blieb nach Vollendung des Gewólbes ais ein Teil davon bestehen.

Sobald der Umfang der Wiederherstellungsarbeiten an der betreffenden 
Briicke festgestellt war, wurden —  bereits in der Werkstatt —  die 
Schienen, mit dem Kopf nach oben, genau nach der Leibungslinie ge- 
bogen und mit Azetylen-Sauerstoff aneinander geschweifit, vcrlascht und 
an den Enden nach Abb. 3 mit Ankerplatten versehen. Je nach ihrer 
Lage im Briickengewolbe und dem Umfang der Zerstorung konnen diese 
Lehrbogen vcrschiedene Langen haben, und ein grofier Vorteil des Ver- 
fahrens besteht iiberhaupt darin, dafi man sich auf die Ausbesserung der 
beschadigten Teile beschranken und gutes stehengebliebenes Mauerwerk

W l
--0,3f—-I

Abb. 2. Querschnitt durch die Bogenlehre.

Dic Versteifungsstangen sind verschraubt zwischen Haken, 

die iiber die Schienenkópfe greifen. .

beibehalten kann. So hat Barillon bei einer Briicke Schieneniangen 
zwischen 3,15 und 10,85 m ver\vendet.

Die Abstande der Schienenbogen von den Gewolbeaufienkanten und 
voneinander sind aus Abb. 1 u. 2 zu ersehen, ebenso die Art der 
Querversteifungsstangen, die in Abb. 1 in vorgebohrte Lócher des Steges 
greifen und mit diesem fest verschraubt werden, in Abb. 2 dagegen mit 
passend gebogenen Haken iiber dic Schienenkópfe greifen.

Das Versetzen geht — ohne Aufstellen einer Riistung im Flufilauf — 
iiberaus schnell und leicht vonstatten; am besten mit Hilfe einer Kabel- 
krananlage nach Abb. 4, die in zwei Abschnitten die Wiederherstellung 
von zwei 18,35 m weitgespannten Offnungen einer Briicke wiedergibt, 
dereń dritter Bogen unversehrt geblieben war. Die Darstellungen a) und
b) lassen ohne nahere Erlauterung erkennen, wie zunachst die Rippen 
fiir die Mittelóffnung versctzt und mit Kabeln beiderseitig verankert, als-

— 2 3 0 — j

Abb. 3. Befestigung 

der Rippen am Kampfer.

b) Versetzen der Bogenrippen in der linken Landoffnung. 

Abb. 4. Einbau der Lehrbogen mittels Kabelkranes.

Schm/fc-d
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a) Yersetzen der Bogenrippen in der Mittelóffnung.
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dann die Rippen fur die linkę Landoffnung durch die Konstruktion eines 
einstweiligen Arbeitsgerustes hindurch an Ort und Stelle gebracht sind. 
Die dazu erforderliche Arbeitszeit betrug fur die zehn Rippen einer Óffnung 
einen Tag.

Nach dem Versetzen und Verankern (Abb. 3) der Rippen wird nach 
Abb. 1 u. 2 die Schalung eingebracht, die entweder aus 22 • 8 cm starken, 
senkrecht zur Bogenrichtung verlegten Bohlen besteht oder aus 2,7 cm 
starken Schalbrettern, die in einer Lange von etwa 3 m parallel zur 
Bogenrichtung und auf 15 • 10 cm starken, in 80 cm Abstand liegenden 
Unterzugen verlegt werden.

Fiir die Herstellung des auf dieser Platte aufzubringenden Briicken- 
gewolbes wurden nach- und nebeneinander die folgenden Verfahren erprobt:

Erstens mauerte man das Gewólbe in einzelnen Ringen aus Schlacken- 
steinen auf und erhielt so auf der Lelire eine fast gleichmafiige Last- 
verteilung, freilich um den Preis einer recht langen Bauzeit.

Zweitens brachte man in zur Wolbung parallelen Lagen Stampfbeton 
ein, was sich bis zu 15 m Spannweite einwandfrei bewahrte. Bei 
grofieren Brucken hielten Betonerzeugung und Betonieren jedoch nicht 
Schritt, die friihere Lage hatte bei Aufbringung der nachsten schon be- 
gonnen abzubinden, und das Ganze stellte sich zum Schaden der Wider- 
standsfahigkeit ais eine Reihe von ubereinander gelagerten diinnen 
Schichten dar.

Auf die Dauer bewahrte sich das dritte Verfahren am besten:
Man teilte fiir das Betonieren den Bogen in verschiedene Abschnitte 

von etwa 1 m Lange, die durch senkrecht zur GewOlbelinie aufgestellte, 
mit engem Maschendraht bespannte Eisenrahmen abgeteilt und einzeln 
so betoniert wurden, daB eine moglichst symmetrische und gleichmafiige 
Belastung der Lehre erzielt wurde. Diese Abschnitte gingen keineswegs 
auf die ganze Briickenbreite durch, diese wird vielmehr auBerdem in 
zwei (oder mehr) Ringe untergeteilt, dereń Abschnitte gegeneinander 
versetzt werden; jeder einzelne Betonierabschnitt stellt also gewisser- 
mafien einen grofien Stampfbeton-Quader dar, und es vereinigt dieses 
Verfahren somit die Vorziige der aus Quadern oder Werksteinen senk
recht zur Stiitzlinie gemauerten Bogen mit dem Vorzuge der besseren 
Lastverteilung auf den Lehren. Die frisch aneinander betonierten Ab- 
schnitte binden iibrigens nach Ansicht von Descubes durch den Maschen
draht hindurch v(jllig aneinander an, und die Rahmen bleiben ais eine 
niitzliche Quaderversteifitng im Beton zurtick. Ki.

Die Dichtung der Hales - Bar - Staumauer durch Asphaltein- 
spritzungen. Das Schliefien aller Spriinge und Risse des Untergrundes 
von Staumauern zur vCSlligen Sicherung gegen Quellen- und Sickerungs- 
bildung ist, wie heute nach einigen beklagenswerten Katastrophen nicht 
mehr besonders betont zu werden braucht, ein Haupterfordernis im Tal- 
sperrenbau. Bisher wurde diese Aufgabe im allgemeinen durch Einpressen 
von fettem und dunnfliissigem Beton gelost.

Den Ersatz des Betons durch erwarmtes und unter Druck eingebrachtes 
Bitumen bespricht G. W. C h r is tian s  in Eng. News-Rec. vom 20. Mai 1926 
auf Grund seiner Versuche und Erfolge mit diesem Verfahren beim Hales- 
Bar-Staudamm bei Guild am Tennessee-Flufi; er kommt dabei zu dem 
Ergebnis, dafi das neue Verfahren sicherer und billiger ist.

Die nach Abb. 1 in Beton aus-

fefiihrte Schwergewichtmauer hat eine 
tauhOhe von 15 m und steht in festem 

Kalksteinboden, der mit grofien losen 
BlOcken und feinem Schlamm bedeckt 
ist. Die Griindung geschah mit Druck- 
luftsenkkasten durch diese losen Schich
ten und die obigen briichigen Felslagen 
bis in eine Tiefe, in der man festes, 
geschlossenes Gestein erwarten durfte.

Trotzdem zeigten sich sehr bald 
Durchsickerungen, die man vergeblich 
zuerst mit Sand- und Toneinschlammun- 
gen, dann mit Strohmatten und Beton- 
sacken zu dichten versuchte. Endlich 
sah man sich genotigt, von der Revisions- 
galerie (Abb. 1) aus eine Anzahl von 
Bohrlochern bis auf den Untergrund herunterzubringen, mit ihrer Hilfe 
die schadlichen Sickerstellen festzustellen und diese alsdann neu zu 
griinden. Auf diese Weise vermochte man nach den beiden Fliigeln des 
Dammes (Abb. 2) hin zwei stark zerkliiftete Strecken abzuschliefien und 
die Tiefe der Risse, Menge und Geschwindigkeit der Durchsickerungen

w

Reyisionsgalerie

'tir Felsensehle

Abb. 1. Querschnitt.

.Schteustnmaaer Rerisionsgaterie Krofttm is -

stark zerktuftetundrissig 

Abb. 2. Langenschnitt mit Darstellung der Sickerstellen.

zu messen. Die Rifitiefe schwankte im allgemeinen von 5 bis 25 cm, 
doch kamen auch Spalten von 50 und in einem Falle sogar von 90 cm vor; 
die Sickergeschwindigkeit erreichte 1,80 m Sek. Laub, das bisweilen in 
den Bohrlochern auf dem Wasser schwimmend gefunden wurde, lieferte 
den Beweis, dafi es sich in der Tat um durchsickerndes Wasser des 
Tennessee-Flusses, nicht um artesische Quellen handelte.

Das von C hr is tian s  angewandte Verfahren beruht auf der Tatsache, 
dafi bis auf 100; C erhitztes Bitumen diinnfliissig wird und sich bei 
geringem Druck leicht in feine und unregelmaBig zerkliiftete Risse und

i/risches heiUes, 
diefrOhereeitaih s erkattendeśBity men flussiq<r, m arklu/ktcii

Gestem sich eusbreitender 
Asphett

Abb. 3, Schematische Darstellung 

des Dichtungsvorgangcs.

Spalten einpressen laBt, dafi es ferner auch beim Erkalten noch plastisch 
genug bleibt, um sich unter 10 bis 12 kg/cm2 Druck den Wandungen genau 
anzuschmiegen. Taucht man ein Metallrohr, das an das Druckventil einer 
heiBes Bitumen ansaugenden Druckpumpe angeschlossen ist, in kaltes 
Wasser, so wird sich die oben eingeprefite Masse an seinen Wandungen 
ansetzen und erharten, bei der dadurch erzielten schlechten Warmeleitung 
jedoch in der Mitte fliissig bleiben, bis zum hinteren Ende gedriickt werden 
und dort einen Knoten bilden; dieser wird bei Verstarkung des Druckes — 
da das Bitumen auch nach der allmahlichen Abkiihlung plastisch genug 
bleibt — anschwellen und die vorhandene Óffnung v011ig ausfullen; trifft 
er auf eihe Riickwand, so wird er sich gegen sic ab p la tte n  und auch 
die kleinsten Undichtigkeiten schliefien, andernfalls bildet er mit dem 
daranhangenden Bitumenpfropfen einen dichten, die Spalten vollig aus-

ftillenden AnschluBgang, 
ebenso ist nach Abb. 3 
im vorliegenden Falle 
der Vorgang beim Dich
ten der Risse und Spal
ten im Unterbau der 
Staumauer: Das durch 
Beriihrung mit den kal- 
ten Wandungen erhar- 
tende Bitumen wird 
durch den Druck fest 
angeprefit und schliefit 
auch die feinsten Risse. 

Wo die Spalten groB genug dazu sind, bilden sich die vorerwahnten Knoten
und Pfropfen, werden in die feinsten Verastelungen der Risse hinein-
getrieben und fiillen diese in Verbindung mit dcm nachfliefienden frischen 
Bitumen vóllig aus, so daB sich schliefllich ein zusammenhangender, dichter 
Abschlufi bildet.

Die bei der Hales-Bar-Staumauer fiir diese Arbeiten verwendete Ein- 
richtung bestand aus einem mit Ausgufi versehenen und auf der Wehr- 
mauer aufgestellten Kessel und einer Pumpe mit Riicklaufventil, um den
Druck auf dem Zuflufirohr zu regeln. Dieses hat eine Weite von 38 mm,
folgt dem Lauf der Revisionsgalerie (Abb. 1) und kann bis zu 300 m lang 
gemacht werden; es ist an der AuBenseite gegen Warmeleitung geschiitzt 
und enthalt im Innern einen isolierten, auf die ganze Lange durchgehenden, 
straff gespannten Eisendraht, durch den zur dauernden Erwarmung des 
Bitumens ein elektrischen Strom flieBt. Ein Rohr versorgt gleichzeitig 
vier Bohrlocher, wobei fur jedes eine Motorpumpe mit einem ebenfalls 
38 mm weiten und mit elektrisch geladenem Heizdraht versehenen Zu- 
fiihrungsrohr vorgesehen ist, dessen unterer Teil 19 mm weite Schlitze hat.

Die zum Einpressen verwendete Masse war aus verschiedenen Bitumen- 
arten so gemischt, daB ein in heiBem Zustande recht diinnflussiges, in 
erkaltendem Zustande plastisches Erzeugnis entstand; fiir die jeweilige 
Zusammensetzung der Mischung kamen auch die Art des Untergrundes, 
die Weite und die Tiefe der zu schliefienden Spalten in Betracht, und 
man verwendete z. B. zunachst eine im kalten Zustande weichere, in die 
Wandungen leicht hineinprefibare Mischung, um am Schlufi eine hartere, 
dem Druck des Wassers auf die AuBenseite besser widerstehende Zu
sammensetzung zu wahlen. Im ganzen waren 68 Bohrlócher von 27 bis 40 m 
Tiefe vorhanden, durch die 2000 m3 Asphaltbitumen eingepreBt wurden; 
mit Steinkohlenteer waren Versuche gemacht worden, die jedoch nicht 
befriedigten. Durch das beschriebene Verfahren wurden die Sickerungen 
durch die Staumauersohle hindurch auf ein verschwindend geringes Mafi 
beschrankt, das weitere Dichtungsarbeiten unndtig macht.

Vorteile gegeniiber der Einpressung von Beton sind erstens die grófiere 
Diinnfliissigkeit des Bitumens, die von einem Bohrloch aus eine grOfiere 
Anzahl von Spalten und Rissen zu erreichen und auf grófiere Lange aus- 
zufiillen gestattet. Beton hat auf langere Strecken den Nachteil vorzeitigen 
Abbindens und Entmischens, kann also bestenfalls nur einen kurzeń Ver- 
schlufipfropfen bilden und erfordert eine grofiere Anzahl von Bohrlochern.

Zweitens bleibt, auch wenn die abzudammenden Sickermengen eine 
groBe Geschwindigkeit haben, die gesamte Menge des eingeprefiten 
Bitumens im MauerkOrper, wahrend bei fliissig eingebrachtem Beton ein 
grofier Teil des Zements ausgespiilt wird und somit verlorengeht.

Wird ferner das Einpressen des Betons nur auf einige Minuten unter- 
brochen, so verstopft er Bohrloch und Rohr, und beide werden unter Um- 
standen unbrauchbar. Die Verwendung von Asphaltbitumen darf dagegen 
beliebig lange unterbrochen werden, da zur Wiederaufnahme der Arbeiten 
nur das Wiederanziinden der Kessel und die Einschaltung des elektrischen 
Stromes erforderlich ist. Ki.

Der Bruch des Hangkanals am Kocherflufi der Wasserkraftanlage 
Ohrnberg. Bereits in der „Bautechnik" 1924, Heft 27, ist iiber den Bruch 
eines in Eisenbeton ausgefiihrten Hangkanals fiir die Alzwerke bei Burg- 
kirchen1) berichtet, bei dem zwar nicht Verluste an Menschenleben, wolil 
aber erhebliche Verheerungen der Umgegend zu beklagen waren. Ein 
weiteres Beispiel fiir die Bedenklichkeit der Anlage von Hangkanaien ist 
der am 25. Februar 1923, mittags 1V2 Uhr, eingetretene Einsturz des 
Kocherkanals, dessen Ursachen inzwischen ais gekiart anzuschen sein 
diirften und iiber den Stadtbaurat Sch le iche r in der Asphalt- und Teer- 
industrie-Zeitung 1927, Heft 1, eingehend berichtet:

Auf der fraglichen Stelle, an der der FluB nahe an den Berghang 
herantritt, wurde — um an Einschnittarbeiten zu sparen —  das in Abb. 1 
dargesteilte Trogprofil gewahlt, bei dem man jedoch nur Boden und

■) Vergl. auch „Die Bautechnik" 1926, Heft 11, S. 129: H a rtm an n , 
Erfahrungen an Kanalanlagen fiir Kraftwerke.
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verseif)e 
Mergetschichie

I diinne Ka/kbanke 
fmit Merydschichten

Schnitt.

Vorderwand in Eisen- 
beton, die auf der 
Bergwand liegende 
schrage Riickwand 
jedoch in Beton ohne 
Eiseneinlagen aus- 
fiihrte. Trennungs- 
fugen waren in Ab- 
standen von 21 m 
angeordnet. Zwei der 
so gebildeten Felder 
wichen nur kurze Zeit 
nach der Inbetrieb- 
nahme des Werkes 
aus und sttirzten in 
das Kocherbett, die 
beiden nachsten flufi- 
aufwarts anschliefien- 
den Felder rissen 
gleichfalls ab , blie- 
ben jedoch aufrecht 
(Abb. 2).

Ais Ursache des 
Unfalls wird bezeich- 
net, daB (Abb. 1) die 
wagerechte Kompo
nentę der aus Was- 
serdruck und Eigen- 
gewicht zusammen-
gesetzten Mittelkraft keinen hinreichenden Widerstand in dem zum Teil aus 
Anschiittung bestehenden Untergrunde fand; es konnte dafiir nur die Rei- 
bung zwischen dem letzteren und dem Bauwerk in Frage kommen, da die 
mit altem Uferpflaster versehene Anschiittung gegen den FluB zu den Beton 
der Sohle des aufgesetzten Kanalprofils nur um 30 cm iiberdeckte. Sie 
bildete auf etwa ein Drittel der Breite den Untergrund des Kanals und 
wurde durch eine 0,65 m breite, 1,10 m hohe Fundamentmauer sowie 
durch das vorerwahnte Pflaster gehalten. Dieser Baugrund ist zwar bei 
der vorhandencn Belastung von 1 kg cm- von einem der Gutachter fiir 
genugend tragfahig gehalten worden, es kam jedoch hinzu, daB die zwischen 
den Muschelkalkbanken eingelagerten Tonmergelschichten entweder durch 
ein kiirzliches Hochwasser des Kochers oder durch die zufolge langan- 
dauernden Regens verstarkten Sickermengen aus dem Berghang auf- 
geweicht und verseift waren. Sehr wahrscheinlich drang auch durch

Au.B Auskotkungen naęh

GrundriB. 

Abb. 1.

Pfahles ein Eisenstab 3 eingegossen, der an der Spitze iiber den Beton 
hinausragt und in eine zweizackige Schneide 1 endigt. Die Bewehrung 
des Pfahles besteht aus der Eisenstange 3 mit Bohrschneide 1 und den 
Langsstaben 4, die mit einer Drahtwindung 5 umspannt und mit Beton 
umhiillt sind.
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Abb. 2.

kleine Risse in der nur 15 cm starken —  unbewehrten —  bergseitigen 
Betonboschung Kanalwasser in den Untergrund. Alle diese Umstande 
haben offenbar in der Weise zu dem Unfall gefiihrt, daB auf der tonigen, 
verseiften Mergelschicht oberhalb der etwa 1,20 m machtigen Felsbank 
etwa 20 cm unterhalb der Kanalsohle —  obschon an sich diese glitschige 
Flachę etwa 1:20 gegen den Berg hin geneigt war —  die vordere Kanal- 
wand samt der Sohle zur Vorwartsverschiebung kam und von der riick- 
wartigen schragen Wand genau an der Stelle abriB, wo ihre Bewehrung 
aufhórte. Nach Ansicht des vorgenannten Gutachters hatte denn auch das 
Vorhandensein von Eiseneinlagen in der Riickwand das Abreiflen und 
damit den Unfall verhtitet.

Beziiglich der Schuldfrage haben die Untersuchungen insofern keine 
Entscheidung gebracht, ais nach ihnen w'eder Bauleitung noch Unter- 
nehmung fiir den Schaden verantwort!ich gemacht werden konnen: Bei 
der endgiiltigen Wiederherstellung wird nach den vorliegenden Erfahrungen 
jedenfalls zunachst eine gute Sicherung des Baugrundes gegen das Kocher
bett hin und eine Aufnahme der wagerechten Druckkrafte durch eine 
kraftige Betonmauer, Strebepfeiler oder dergl. stattfinden miissen.

Das Versetzen sechs Tonnen schwerer Hallentrager durch einen 
Universal-Raupenkran der Link Belt Co. bei der Montage eiserner Film- 
aufnahmehallen in Hollywood stellt ein bemerkenswertes Beispiel wirt- 
schaftlicher Verwendung eines Baugerates im Hochbau dar. Nachdem die 
vorher mit BaggerlOffel versehene Maschine zunachst fiir den Baugruben- 
aushub verwendet worden war, wurde sie durch Ausriistung mit einem

fast 20 m langen Ausleger, dem auBerdem noch eine etwa 3,65 m lange 
Verlangerung aufgesetzt war, zum Hebezeug umgebaut. Mit diesem 
wurden je Arbeitstag neun Hallenbinder im Einzelgewicht von iiber 6 t sowie 
samtliche Pfetten, Fullstabe und die gesamte Dachhaut versetzt.

Patentschau.
Bearbeitet von Regierungsrat D onath .

Eisenbetonpfahl. (KI. 84c, Nr. 435 721 vom 6.2. 1924 von Gustave 
G r im au d  in Bouillć-Courdault, par Oulmes [Vendśe], Frankreich.) — Um 
den Pfahl ais Bohrer benutzen zu kónnen und ihn durch weichen Grund 
hindurch in tragfahige Schichten einzutreiben, wird in der Achse des


