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Alle Rechtc vorbehalten. Der Wasserkraftausbau in Baden.1)

I. Allgemeines.

Baden steht ais Wasserkraftland hinsichtlich der Ausbaufahigkeit 
in kWh/Kopf seiner Bevólkerung mit 1635 kWh/Kopf an erster Stelle 

unter den deutschen Landem. Wegen der Tatsache, daB der Rheinstrom, 

der es im Siiden und Westen umschlieBt, Kraftspender und Schiffahrt- 

weg zugleich ist, stand in Baden die mit Ruhrkohle erzeugte Dampf- 

kraft mit dem Wasserkraftausbau in wesentlich scharferem Wettbewerb, 

ais man es in anderen ahnlich wasserkraftreichen Landem findet. Dies 

stellt hohere Anspriiche an Voruntersuchungen technischer und wirtschaft- 

licher Art, sowie anderseits an die EntschluBfahigkeit und verlangt 

schlieBlich grfjBte Sparsamkeit wahrend der Ausfiihrung und wirtschaft- 

lichste Bauverfahren. Die von manchem Lande reichlich ausgenutzten 

Nachkriegs- und Infiationsjahre wurden in Baden viel weniger gewertet 

aus dem gleichen verantwortungsvollen Gefuhl heraus, das vorher zu 

scharfem Kalkulieren und sorgsamem Abwagen zwang.

So ist das, was riick- 

blickend gezeigt werden 

kann, nach Zahl und GroBe 

der Ausbauleistung zwar be- 
scheiden, in bautechnischer 

und energiewirtschaftllcher Be- 

handlung jedoch interessant, 

zumal fiir einzelne Bauwerke 

zum Teil fiir Deutschland 

erstmalige Losungen ange- 

wendet wurden. Der gegen- 

wartige Augenblick ist schlieB- 

lich nicht ungeeignet, das 

bisher Geleistete zusammen- 

zufassen, da mit der Inbetrieb- 

nahme des Schwarzenbach- 

werkes ein gewisser AbschluB 

erreicht ist und mit dem 

Baubeginn des Rheinkraft- 

werkes bei Niederschworstadt 

und der Bauvorbereitung fiir 

das Schluchseewerk zusam- 

men mit der naher geriickten 

Bahnelektrisierung eine neue 

Periode im Wasserkraftausbau 
eingeleitet wird. Standen bisher hauptsachlich kleinere und mittlere 

Werke ais Unternehmungen von Gemeinden, Stadten und Industrien im 

Vordergrunde des Interesses, so scheint die nachste Zukunft dem Grofi- 

kraftwerk zu gehoren, in erster Linie bedingt durch den nun auch zum 

AbschluB gekommenen Ausbau einer einheitlichen Landesversorgung durch 

das Badenwerk.
Fiir den Wasserkraftausbau in Baden sind drei Hauptgebiete zu 

unterscheiden: der Oberrhein, der Schwarzwald und der Neckar mit dem 

Odenwald.
Die Gesamtleistung der Oberrheinstrecke Konstanz— Basel betragt 

rd. 750 000 PS Ausbauleistung bei 3,82 Milliarden kWh Jahreserzeugung, 

in die sich die Schweiz und Baden ungefahr halftig teilen. Die Mehr- 

erzeugung durch die geplante Bodenseeregulierung wird rd. 130 Mili. kWh 

Winterenergie betragen. Die Ausbaugrundform fiir die Oberrheinwerke 

ist: vieltorige Grofischiitzenwehre mit Druckluftgrundung, unmittelbar an- 

gebautes Krafthaus, vereinzelt auch Stauwehre in Verbindung mit langeren 

Seitenkanalen (z. B. Dogern).
Bei Durchfuhrung der Neckarkanalisierung entfallen auf Baden ins- 

gesamt rd. 175 Mili. kWh jahrlich, wahrend auf der ganzen Strecke 

Mannheim— Plochingen rd. 350 Mili. kWh erzeugt werden konnen. Die 

Stauwehre werden durchweg ais Walzenwehre mit mehreren Offnungen 

ausgefiihrt.
Im Schwarzwald wird die jahrliche Arbeitsfahigkeit der einzelnen be- 

deutenden Kraftwerke zwischen 10 und 100 Mili. kWh betragen, wobei 

jedoch bei guter Speicherfahigkeit Zentralenleitungen von 5000 bis 

50000 kW und dariiber verfiigbar sein werden. Die Ausbaugrundform

') Vergl. K db le r, E. T. Z. 1926, Heft 43 und 44. Die Elektrizitats- 
versorgung Badens.

Von Reg.-Baumeister Karl Kobler, Waldshut.

der Schwarzwaldwasserkrafte ist: kleinere oder grofiere Wehre oder Tal- 

sperren aus Beton oder Eisenbeton, in einzelnen Fallen auch Erddamme 

zur Schaffung von Tages- oder Jahresbecken, daran anschlieBend Hang- 

leitungen aus Holz, Eisenbeton oder Eisen, seltene offene Gerinne oder 

Stolien; WasserschloB, oft nur Steigrohr und Pufferschacht, mit an- 

schliefiender, meist eiserner oder bis etwa 10 at auch holzerner Fallrohr- 

leitung (seltener Eisenbeton bis etwa 3 at); Krafthaus. Bei groBen Ge- 

failen meist Peltonrader, sonst im allgemeinen Francis-Spiralturbinen. 
Wegen der kleinen Ausbauwassermengen von wenigen 100 1/Sek. bis 

etwa 20 m3/Sek. ist einerseits die Beherrschung des gesamten AbfluB- 

vorganges durch entsprechende Speicheranlagen leicht, anderseits weisen 

alle Glieder der Anlage verhaitnismaBig kleine Abmessungen auf. Das 

bedingt zusammen mit den natiirlichen giinstigen Geiande- und Unter- 

grundverhaitnissen schon bei den Vorarbeiten die Mdglichkeit klarer Er- 

fassung und Errechnung der zu erwartenden Kosten.

Ais Unternehmer grSBe-

Abb. 1. Ubersichtsplan des Murg- und Schwarzenbachwerkes.

rer Wasserkraftwerke trat in 

Baden friiher fast ausschliefi- 

lich das Privatkapital auf. 

Der Staat griff die Elektri- 

zitatsversorgung und den Was

serkraftausbau ais seine Auf- 

gabe erst 1913 auf mit Bau

beginn des ursprunglich ais 

Bahnelektrisierungswerkes ge- 

dachten Murgwerkes. Wah

rend des Krieges wurden 

weitere Bauten nicht in An

griff genommen. Erst In den 

Nachkriegs- und Inflations- 

jahren konnte der Wasser

kraftausbau meist mit Hilfe 

von Differenzialgewinnen bei 
Holzverk3ufen durch wald- 

reiche Gemeinden und Stadte 

eine kurze Bliitezeit erleben. 

Hierbei handelt es sich meist 

um kleinere Werke, die ohne 

langere Vorbereitung rasch zu 

erstellen waren. Verschledene 

von grOBeren Stadten aufgenommene Vorarbeiten fiir umfangreichere, 

meist Speicherwerke im Schwarzwald wurden oft aus unbewuBter Unent- 

schlossenheit, in der Erwartung auf irgend ein klarendes Etwas so lange 

verz(5gert, bis die Stabilisierung, die hohen Zinssatze, die niedrigen Kohlen- 

preise, Stromangebote aus der Schweiz und die Einzelbestrebungen un- 

giinstige Einstellung des Badenwerks die Hoffnung auf bnldige Verwirk- 
lichung schwinden liefien.

Das bedeutendste seit Kriegsende in Betrieb genommene Werk ist 

das Schwarzenbachwerk, der zweite Ausbau des Murgwerks, vom Baden

werk in den Jahren 1921 bis 1926 erstellt.

Von einigen industriellen Anlagen an der Tauber, Enz, Murg, Aach 

und Wutach abgesehen, sind samtliche seit Kriegsende erstellten nennens- 

werteren Werke Hochdruckwerke mit erheblichen, zum Teil fiir Deutsch

land hdchsten Gefallen. Mit dem Ausbau dieser Hochdruckstufen ging 

die Schaffung mehr oder minder groBer Speicherbecken Hand in Hand.

II. Fiir die Uberlandversorgung arbeitende Hochdruckwerke.

1. Das Murg- und  Schw arzenbachw erk .

Das M urgw erk , der sogenannte erste Ausbau, erbaut in den 

Jahren 1913 bis 1918 vom badischen Staat, nutzt das Gefaiie der Murg 

auf der Strecke zwischen der badisch-wiirttembergischen Landesgrenze 

und Forbach mit 147 m aus (Abb. I).2) An der Fassungstelle bei Kirsch- 

baumwasen ist die Murg zu einem Tagesspeicher von 320 000 m3 Nutz- 

inhalt bei 17 m grOfiter Hohe durch ein Wehr mit erhóhter Grundschwelle 

gestaut, iiber der zwischen gemauerten eisenbewehrten Pfeilern zwei 

Hauptoffnungen und ein GrundablaB von 10 bezw. 12 m hohen zwei- 

teiligen eisernen Schiitztafeln verschlossen werden. Drei in dem rechten

2) Vergl. „Die Bautechnik“ 1923, Heft 32, S.313.
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Landpfeilcr eingebaute selbsttatige Saugiiberfalle verhindern eine Uber- 

stauung des bis zur wiirttembergischen Landesgrenze reichenden Stau- 

zieles. Nach Durchfliefien eines Klarbeckens (2 • 60 m lang und 36 m2 
Querschnitt) gelangt das Betriebswasser in den 5540 m langen Murgstollen 
von 8,2 m2 Querschnitt. Der Stollen zieht fast durchweg im gesunden 

Fels (Granit), ist ausbetoniert und mit Glattstrich verputzt. An der Unter- 

fahrung der Raumiinzach werden bis zu 4,4 m3/Sek. durch einen senk- 

rechten, mittels selbsttatiger gesteuerter Fallschutzen verschliefibaren Ein- 

fallschacht in den Murgstollen eingeleitet. Vom Stollenende bei Forbach 

leiten zwei eiserne, je 425 m lange, offeti verlegte Druckrohre (2200 mm bis 

1550 mm Durchm.) das Wasser zum Krafthause neben der Murg (Abb. 2). 

Die Hochstgeschwindigkeit 

im Rohr betragt 5,5 m/Sek.

Bemerkenswert ist, daB 

die wassergasiiberlappt- 

geschweiBten Siemens-Mar

tin-Rohre auf der untersten 

Strecke wegen unzuverlas- 

siger Griindung dreimal auf 

je 20 m Spannweite frei- 

tragend auf tiefgegriindeten 

Pfeilern liegen. Im Kraft

hause sind fiinf Francis- 

Spiralturbinen mit unmittel

bar gekuppelten Drehstrom- 

erzeugem von zusammen

21 111 kW hOchsterLeistung 

aufgestellt, entsprechend 

einer Ausbauwassermenge 
von 20 m 3/ S e k .  Der Unter- 

kanal miindet in das 

230 000 m3 fassende Aus- 

gleichbecken, von wo das 

Wasser durch ein Nieder- 

drucklaufwerk von 1000 kW 

hochster Leistung (zwei in 

Stirnkessel eingebaute, zeit- 

weise ais Heberturbinen 

arbeitende Zwillingsturbi- 

nen) reguliert der Murg 

zuritckgegeben wird.3) Das 

erfaBte Einzugsgebiet be

tragt 297 km2, der durch- 

schnittlich nutzbare ZufluB 

rd. 10 m3/Sek. Das Murg- 

werk erzeugt im Mittel 

67 Mili. kWh/Jahr.

Der zw e ite  A usbau , 
das Schw arzenbach-  

werk, wurde im Jahre 

1922 begonnen. Eingehende 

Untersuchungen iiber die 

zweckmaBigste Gesamt- 

lósung und bauliche Ein- 

zelausbildungen, besonders 

der Sperre, haben eine 

fruhere Bauinangriffnahme 
verhindert, so daB der 

grOBte Teil der Arbeiten 

erst nach Stabilisierung der 

Mark ausgefuhrt werden 

konnte. Dieser zweite Ausbau, ais Erganzung des Tagesspeicherwerkes ge- 

dacht, solite urspriinglich zwei kommunizierende Speicherbecken im Schwar- 

zenbach- und Raumiinzachtal aufweisen, In rechtzeitiger Erkenntnis, dafi es 

sich hier nicht wie in der Schweiz darum handeln kann, um jeden Preis 

Beckenraum zu schaffen, wurde der Bau des hinteren Raumiinzachbeckens 

aufgegeben, das sogenannte Schwarzenbachwerk allein ais zweite Baustufe, 

die Beileitung des oberen Raumunzachgebietes in das Schwarzenbach- 
becken ais dritte Bauetappe im Jahre 1925 in Angriff genommen'*) (Abb. 1).

Das Schwarzenbachwerk arbeitet mit einem nutzbaren Gefaile von 

durchschnittlich 350 ni. Die 67 m hohe Talsperre (groBte FuBbreitc 50 m, 

Kronenlange 380 m) hat einen Mauerinhalt von rd. 290 000 m 3 bei 15 Mili. m3 
Nutzinhalt und ist ais Gufibetonsperre ausgefuhrt (Abb. 3). Vier Kabel- 

krane von je 450 m Spannweite hatten den Beton und die Blockeinlagen

®) Vergl. T re iber, V. D. I. 1923, Bd. 67, Nr. 18. Die Maschinenanlagen 
des Murgwerkes.

4) Vergl. L u d in , Wasserkraft 1920, S. 140. Murgwerk II. Ausbau, eine 
neue LOsung fiir Hochdruckwerke mit kommunizierenden Becken; ferner 
K o b le r , Bauingenieur 1926, Heft 38. Beckenbewertung.

(20 °/0) bis zu 2 m3 Grofie zu fórdern. Bemerkenswert war die in einem 

20 tn hohen Gebaude vereinte und hintereinandergeschaltete Brecher- 

anlage und Betonzubereitung;5) die Leistungsfahigkeit der Gesamtanlage 

betrug 750 m3/Tag. Zu erwahnen sind noch mit Kupferblech gedichtete 

Dehnungsfugen, besondere Behandlung der Griindungssohle durch Zement- 

einpressungen und Versuche mit Stahlbeton. Die wasserseitige Dichtung 

wurde im unteren Teil durch Asphalt, im oberen durch Torkretiiberzug 

bewirkt, jeweils durch eine besonders vorgesetzte Mauer geschiitzt. Ein 

Dranagenetz und ein Beobachtungsstollen in der Mauer vervollstandigen 

die Dichtungsmafinahmen. Uber einen Entnahmeturm gelangt das Wasser 

durch ein Eisenbetonrohr von rf =  3,0m (6 at) in den 1740 m langen

unter 6 at grofitem Druck 

stehenden Stollen. Die 

Dichtung des ebenfalls im 

Granit liegenden kreisfOr- 

migen Stollens von 3,2 m3 
Nutząuerschnitt geschah in 

gutem Gebirge durch einen 

Stampfbetonmantel von 

durchschnittlich 30 cm Starkę 

mit Torkretputz. In schlech- 

ten Gebirgsstrecken ist ein 

Eisenbetontorkretmantel 

vorgelegt. Das Stollenende 

befindet sich an der Linden- 

halde bei Forbach in ge- 

radliniger Fortsetzung der 

Rohrbahn des ersten Aus- 

baues. Das WasserschloB 

ist aus dem Gebirge aus- 

gesprengt und hat bei 70 m 

Tiefe einen Durchmesser 

von 10 bis 13 m bei 6000 m3 
Fassungsraum. Ausklei- 

dung: Stampfbeton durch

schnittlich 50 cm stark mit 

Torkretputz, DasSchwarzen- 
bachwerk erhielt zunachst 

eine Rohrleitung von 880 m 

Lange bei 2000 bis 1600 mm 

Lichtweite und bis 7 m/Sek. 

groBter Wassergeschwindig- 

keit entsprechend einer 

HOchstwaśsermenge von 

14 m3/Sek. Die ebenfalls 

offen verlegten Rohre haben 

Niet- bezw. Hochdruck- 

flanschverbindungen; die 

grOfite Rohrneigung be
tragt 63 °.

In einer Verlangerung 

des bestehenden Hoch- 

druckkrafthauses sind vor- 

laufig zwei Drillings-Frei- 

strahlturbinen mit je zwei 

Diisen untergebracht, die 

jeweils unmittelbar gekup- 

pelt sind mit einem Dreh- 

stromgenerator von zusam

men 46 000 kVA (10 kV). 

Ein Maschinensatz ist noch 

mit einer Speicherpumpe gekuppelt, die aus zwei parallel geschalteten, mit 

verstellbarem Leitapparat ausgeriisteten Einzelpumpen fiir je 1 m3/Sek. 

FOrderleistung besteht. Die Pumpe dient zur Speicherung von Murgwasser 

im Schwarzenbachbecken mittels eigener oder fremder (Oberrhein- oder 

Braunkohlenstrom) Uberschufikraft. Das FOrderwasser wird der Speicher

pumpe unmittelbar aus der Rohrleitung des Murgwerkes mit 15 at zu- 

gefuhrt. Die ForderhOhe in das Schwarzenbachbecken schwankt somit 

zwischen 180 und 250 m. Die grOfite Aufnahmeleistung dieser zweistufigen 

Pumpe betragt rd. 8300 PS.

Das Einzugsgebiet des Schwarzenbachwerkes betragt rd. 24,3 km2, 

die mittlere Wasserlieferung etwa 1 m3/Sek. Die mittlere Jahreserzeugung 

einschlieBlich veredelterUberschuBarbeit wird zu 27 Mili. kWh veranschlagt. 

Die vorlaufige Inbetriebnahmc des Schwarzenbachwerkes fand statt im 

Dezember 1924, die endgiiltige nach Fertigstellung der Sperre im 

Sommer 1926.

Im Bau befindet sich zurzeit noch die Raumunzachiiberleitung (Abb. 1).

5) Vergl. E n zw e ile r , V. D. I. 1924, Bd. 68, Nr. 27/28. Die Forder- 
einrichtungen beim Bau der Schwarzenbachtalsperre.

Abb. 2. Murg- und Schwarzenbachwerk bei Forbach. 

Wasserschlosser, Rohrleitungen, Kraft- und Schalthaus.

Abb. 3. Schwarzenbachwerk. Staumauer.
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Ais Hauptverbindungsstollen vom Raumiinzach- zum Schwarzenbachtal 

ist ein Freispiegelstollen mit Torkretputz bei 5,35 m2 Querschnitt und 

9 m3/Sek. grófiter Wasserfiihrung im Bau. Die Fassung der Raumiinzach 

geschieht durch Einzelfassung der Quellbache, des Hundsbaches und der 

Biberaeh. Diese Abfliisse werden zusammengefiihrt durch Freispiegelstollen, 

Diicker, Flangleitungen; Abfliisse zahlreicher Quellgebiete werden den 

Haupt- und Sammelleitungen an geeigneten Punkten zugefiihrt, so dafi sich 

ein ganzes Zubringersystem von fast 10 km Lange ergibt. Bemerkenswert 

ist der in Holzrohren von 1,5 m im Durchmesser bei 3,0 at'Innendruck 

ausgefiihrte Diicker von etwa 400 m Gesamtlange. Das auf diese Weise er- 

fafite Einzugsgebiet betragt rd. 26,5 km2, die mittlere Jahreserzeugung daraus 
rd. 29 Mili. kWh.

Das Murg-Schwarzenbach-Werk ist zurzeit das einzige Hochdruck- 

speicherwerk Badens von Bedeutung. Bis Kriegsende waren andere Hoch- 
druckwerke fiir die Oberlandversorgung mit nennenswerten Leistungen 
nicht in Betrieb.

Die nach Kriegsende durch private Initiative in den meisten Fallen 

von Gemeinden erbauten Anlagen sind in untenstehender Zahlentafel 

gekennzeichnet. “)
Das wirtschaftlich Ge- 

meinsame dieser Werke 

ist, dafi die Mehrzahl der 

bedeutenderen erst nach 

der Stabilisierung der Mark 

in Betrieb kam, dafi also 

die Inflation nicht voll 

ausgenutzt werden konnte.

Darin ist die hier gegebene 
Auswahl auch bezeichnend 

fiir zahlreiche kleinere kom- 

munale oder industrielle 

Anlagen, die hier nicht be

sonders aufgefiihrt sind.

Im folgenden sollen nun 

lediglich einige bemerkens

werte Ausfuhrungen und Er- 

fahrungen bekanntgegeben 

werden, die von den An

lagen O. Z. 4 bis 10 zu be- 
richten sind. Wegen weite

rer Einzelheiten wird auf 

etwa bereits veróffentlichte 

Beschreibungen verwiesen.

Die Inangriffnahme der 

Bauten wahrend der In-
flationszeit und die Kleinheit der einzelnen Bauwerke, die weit mehr wirt- 

schaftliches Bauen verlangen ais grófiere Anlagen, machten es dem be- 

ratenden Ingenieur zur Pflicht, namentlich Zement und Eisen sparende Bau

weisen zu priifen und gegebenenfalls auszufuhren. Dabei handelte es sich 

hauptsachlich um die Ausbildung von Wehren bezw. Talsperren und Rohr

leitungen. Bei ersteren konnte ais Ersafz einer Schwergewichtmauer aus

Abb. 4. Kraftwerk Vóhrenbach. Staumauer.

Inbe- Aus-
Gefalle

Speicher- Jnhres-

W e r k trleb- bau inhalt Art crzeuRunK Besonderhciten

nahme PS m 1000 m3 Mili. kWh

1. Kóhlgartenwiese 1920 3 6 0 43 28 T 2 ,85 __

2 . Wachtkraftwerk 1922 155 83 12 W 0 ,70 Ben. ełnes

: ,
alten Schwall- 

weihcrs

3 . Brandbachwerk 1922 4 1 6 63 1250 J 0 ,7 0 —

4 . Vóhrenbach 1925 1270 81 1100 J 1,6 Eisenbeton
sperre

5. Itterwerk, obere 
und untere Stufe

1923 1520 3 0 + 4 ,2 90 T 5 ,0 Erddamm,
Eisenbeton-
druckrohr

6. Werk der Gem. 1924 4 25 198 4 T 1,6 |
La uf \ Hoizdruck-

7. Werk der Gem. 1925 3 2 5 3 05 2 ,5 T 0 ,9 | rohre bis 8 at

Sasbachwalden >

8 . Werk der Gem. 1925 5 0 0 2 0 0 -- L 2 ,2 Vianinirohre

Gausbach
9. Zweribachwerk 1925 1560 477 10,2 T 3 ,6 HOchste Ge-

•

faiistufe
Deutschlands;

Spęicher-
pumpe

10. Speicherkraft- 
werk Oberlingen

1925 8 5 0 112 1500

;

J 0 ,7 natiiri. See; 
Druckrohr- 

bruche

Erkiarung: L =  Laufwerk; T =  Tagesspeicher; W 
J =  Jahresspeicher,

: Wochenspeicher;

Beton irgend eine der aufgelósten Eisenbetonsperren, Mauern aus Trocken

mauerwerk oder Erddamme, bei Rohrleitungen Holz oder Eisenbeton statt 

Eisen in Frage kommen.

2. Das W erk der G em e inde  V ijhrenbach .

Die fiir die Wasserkraftanlage der Gemeinde Vóhrenbach erstellte 

Eisenbetonsperre hat nur bautechnisches Interesse ais erste aufgelóste

Bogensperre in Deutschland; wirtschaftlich betrachtet, vertragt das Werk 

wfeder einen Jahresspeicher noch eine Talsperre. Unvorhergesehene 

Griindungsschwierigkeiten, durch den Bruch der Glenosperre verursachte 

Vorsicht der Behórden, haben den ersten Entwurf nicht unwesentlich 

umgestaltet. Die Sperre (Abb. 4) hat eine grofite Hóhe von 29 m iiber 

der Griindungssohle und eine Kroneniange von 150 m. Sie ist aufgelóst 

in 13 Offnungen von je 10,8 m Spannweite. Die lnnenflachen der Ge- 

wolbe sind zylindrisch. Dic Leitlinie ist ein Kreisausschnitt von 130° 
Zentriwinkel und 5,2 m Halbmesser. Die Erzeugenden haben eine Nei

gung von 3 :4 , die Gewolbestarke wachst von 0,6 m oben bis 1,6 m

unten; die Pfeilerstarke entsprechend von 0,8 m bis 1,2 m. Die Gewólbe
greifen mit einem Sporn 

von 2 m in den gewachse- 

nen Felsen ein. Die Dich- 

tung der Wasserseite ge

schah durch Drahtnetz und 

Torkretierung. Wegen wei

terer konstruktiver und bau- 

licher Einzelheiten wird auf 

die verschiedenen Veróffent- 

lichungen verwiesen.7) Von 
hóherem Interesse ais sta- 

tische und konstruktive 

Fragen sind die wirtschaft- 

lichen Baubedingungen. Das 

Streben nach móglichst 

zweckmafiiger Verwrendung 

des Baustoffes hat von 

dem weit unterbeanspruch- 

ten Dreieckąuerschnitt der 

Schwergewichtmauer zum 

Zellensystem, zur Einzel- 

gewólbesperre, zum Am- 

bursendamm und schliefilich 

zur Gewólbereihenbauweise 

gefiihrt. In Europa hat die 

aufgelóste Bauweise, von 

besonderen Verhaltnissen 

abgesehen (z. B. Tirso auf Sardinien), nur schwer Eingang gefunden. Die 

anlafilich der Ausarbeitung des Schwarzenbachwerkes angestellten Kosten- 

vergleiche ergaben fiir eine aufgelóste Gewólbereihensperre zwar eine 

Massenersparnis von 50%, dagegen eine Kostenersparnis von nur 5 bis 10 °/0. 

Im allgemeinen diirften die Betonmassen der aufgelósten Sperre etwa y8 
der entsprechenden Schwergewichtmauer ausmachen; eine wesentliche 

Kostenersparnis wird sich aber nur in den seltensten Fallen nachweisen 

lassen, da der erhóhte Aufwand fiir Schalung, Eisen und meist Schotter- 

aufbereitung, besonders auch erhóhte Pfeilergriindungskosten den Vorsprung 
wieder aufheben. Weitere Vorteile konnen mit der aufgelósten Sperre 

nicht erzielt werden. Die Ersparnis an Bauzeit ist in wenigen Fallen 

allein ausschlaggebend; im Gegenteil geben auch Gefiihlsmomente (der 

Sicherheit) und astbetische Oberlegungen (unschóne Sieht in die Unter- 

seite der Gewólbe) der bisher dieser Bauweise gegeniiber geiibten Zuruck- 

haltung recht.

Das Werk der Gemeinde Vóhrenbach weist mit einer Eisenbeton- 

druckrohrleitung mit „Holzseele“ eine weitere Besonderheit auf.8) Ais 

Kernschalung wahrend des Baues und ais Dichtungselement im Betrieb 

soli das Holz eine doppelte Aufgabe erfiillen und gewisse Nachteile des 

reinen Eisenbetonrohres aufheben. Die Rohrleitung ist 1660 m lang und 

steht unter einem Innendruck von 2,3 at. Die Dauben aus Fichtenholz, 

aufien zur Erzielung eines gewissen elastischen Mittels zwischen Holz 

und Beton mit Inertol gestrichen, wurden zusammengebaut, die Um- 

schniirung darum zugerichtet, das Ganze frei aufgehangt und der 8 cm 

starkę Betonmantel darumgegossen. Die Ausfiihrung ist ein Versuch 

geblieben, der sich bis jetzt allerdings bewahrt haben soli. Ais Schalung 

fiir den Bau des Rohres und ais Dichtung fiir das nicht leicht herzu- 

stellende Eisenbetonrohr ist die ganze Anordnung zu teuer und die tat- 

sachliche Obernahme der Aufgabe ais Dichtungsmantel durch das Holz- 

rohr zu ungewifi.

°) Bei den unter 5 bis 10 genannten Anlagen war der Verfasser 
(in Firma Ingenieurbureau Ludin A.-G.) mit Entwurfsbearbeitung, Bauleitung 
oder Begutachtung tatig.

7) Bauingenieur 1923, Heft 4; Beton u. Eisen 1924, Heft 2 u. 3; Deutsche 
Wasserwirtschaft 1924, Heft 2; „Die Bautechnik" 1923, Heft 3.

®) Vergl. B ech te l, Bauingenieur 1924, Heft 7. Neuere Ausfiihrung 
von Eisenbetondruckrohrleitungen.
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Untergrund eingreift. In Anbetracbt der geringen Wasserhóhe verzichtete 

man auf Anschiufi an in ertraglicher Tiefe nicht anstehenden Felsen. Bei 

der Probefiillung zeigten sich anfangliche Undichtigkeiten, die vermutlich 

davon herriihrten, dafi die Lehmlage auf der wasserseitigen Boschung 

infolge ungleichmafiigen Setzens des Dammes gerissen war, ein Nachteil 

dieser Bauweise gegeniiber der Lehmkemdichtung, gleichzeitig jedoch 

ein nicht zu unterschatzender Vorteil wegen der verhaitnismafiig ieichten 

Ausbesserungsmoglichkeit. Die Dammkrone liegt 1,23 m iiber Stauziel. 

Um Uberstauungen und ein Oberstromen des Dammes zu verhiiten, wurde 

ein HochwasserdurchlaB in Gestalt eines durch Schwimmerregelung selbst- 

tatig gesteuerten Rollschutzes von 10,0 bis 3,25 m sowie ein durch Seg- 

mentwehr abgeschlossener Grundablafi von zusammen 200m:!/Sek. Durcblafi- 

fahigkeit eingebaut (Abb. 5). Das eiserne Rollschiitz sitzt auf einer 2 m 

hohen festen Wehrschwelle (auf Findlingen gegriindet), das Segmentschiitz 

offnet einen Querschnitt von 2,8 m Hohe und 3,5 m Breite im Anschiufi 

an eine Eisenbetontauchwand von 2,95 m Hóhe. Die obersten 40 cm bis 

zum Stauziel verschliefit ein senkbares Holzschtitz (Treibeis). Die wasser- 

verschwendende Seibstregelung hat sich nicht ais zuverlassig erwiesen, 

so dafi nachtraglich ein Dammwarter zur Regelung des Wasserstandes im 

Becken und zur Bewachung des Oberkanals eing.ęętellt wurde. Das an 

den HochwasserdurchlaB anstofiende Sturzbett voii 14 m Lange erhielt 

zum Schutze gegen Unterkolkung an seinem Ende einen Sporn von 2 ni 

Tiefe. Aufierdem wurden anschlieBend an das Sturzbett mehrere Reihen 

Felsblócke von 1,0 bis 1,5 m3 Inhalt, mit Ketten in sieli beweglich zu- 

sammengehangt, in das Bachbett verlegt. Diese Sicherung hat nicht stand- 

gehalten und muBte durch zahnartig in Beton versetzte, energie- 

vernichtende Blócke ersetzt werden.

Die Sohle des Einlaufs liegt 3 m iiber der Beckensohle; der VerschluB 

geschieht durch ein Holzgleitschiitz durch Fernsteuerung vom Krafthause 

aus auf Grund der Fernmeldung von drei zwischen Einlauf und Wasser- 

schloB verteilten Wasserstandzeigern regelbar. Zur Sicherung gegen 

Uberstrómung der Kanalbóschungen ist nahe beim Einlauf zunachst ein 

14 m langer Freilauf angeordnet.

Der 2800 m lange Hangkanal wurde, abgesehen von einer 150 m 

langen, ais iiberdecktes Gewólbeprofil ausgefiihrten Strecke, trotz der teil- 

weisen Steilheit des Gelandes (Neigung 1 : 1) ais offener Hangkanal mit 

Trapezprofil, 1,0 bis 1,75 m Sohlenbreite bei 1,5 m Wassertiefe und ein- 

fiiBlgen Bóschungen ausgefuhrt. Das Sohlengefalle wurde auf die letzten 

1000 m derart verstarkt, dafi eine Absenkung des Wasserspiegels um 0,5 m 

einen Speichervorrat von rd. 4000 m3 fiir plótzlichen Spitzenbedarf ver- 

fiigbar macht. Der Bóschungs- und Sohlenschutz bestand zuerst durch- 

weg aus einem 15 cm starken Gesttick, aus Sandsteinfindlingen gesetzt, 

iiberspannt mif Drahtnetz bis 20 cm iiber dem Wasserspiegel. Darauf 

wurde eine 5 cm starkę Feinbetonschicht nach Ausgiefien der Gcstiick- 

fugen aufgetragen und mit der Scheibe abgerieben. Der Kanał ist iiber- 

all im Gelande so eingeschnitten, dafi der Wasserspiegel unterhalb des 

gewachsenen Bodens 

liegt. Er erreichte beim 

Bau nur an zwei Stellen 

den Fels, der sich ais 

stark zerkltiftet erwles 

(unterer und mittlerer 

Buntsandstein). Bei der 

Probefiillung trat nun 
an mehreren Stellen ein 

Bruch der Sohle ein 

(Abb. 6). Es zeigte sich, 

dafi der hier beim Bau 

nicht angeschnittene Fels 

sehr nahe unter der

Abb. 8. Itterwerk. Eisenbetondruckrohrleitung.

Abb. 5. Itterwerk. HochwasserdurchlaB.

3. Das Itte rw erk  des Kreises M osbach.

Das Itterwerk ist eine der wenigen Aniagen, die in der Inflationszeit 

begonnen und vollendet wurden. Die Schwierigkeit der Geld- und Bau- 

stoffbeschaffung, die bescbleunigte Arbeit haben auch diesem Werk einen 

Stempel aufgedriickt, der wirtschaftlich und bautechnisch interessiert. Die 

Grundlage der Finanzierung war ein Stromvertrag mit dem Badenwerk, 

das sich verpflichtete, die gesamte Stromerzeugung zu einem Preise ab- 

zunehmen, der fiir die damaligen Verhaltnisse hoch war. Trotzdem war 

die damit auf den Augenblick errechnete Rentabilitat des Werkes wegen 

der Im allgemeinen ungiinstigen natiirlichen Bedingungen im Odenwald 

maflig. Der energiewirtschaftlich unbedingt nótige Speicher, sowie ein 

rd. 2800 m langer Oberwasserkanal fiir eine Ausbauwassermenge von

4,4 m3/Sek. zur Erschliefiung eines Nutzgefalles von rd. 30 m, mehr noch 

wrschiedene erst wahrend des Baues bemerkte Gelandeschwierigkeiten 

verteuerten die Anlage. Aus betriebstechnischen und energiewirtschaft- 

lichen Griinden (Turbinenregelung, Gefallverhaitnisse) ware die Ausfuhrung 

der Hangleitung ais Rohr vorteilhafter gewesen. Kostenvergleiche er

gaben aber, dafi nur ein offener betonierter Hangkanal mit Trapezprofil 

in Frage kam, da fiir das ebenfalls angebotene Eisenbetonrohr schwer zu 

beschaffende Eisenmengen und einwandfreier Zement erforderlich waren, 

und das aliein bliliger angebotene Holzrohr damals Anspruch auf Zu- 

verlassigkeit mangels geniigender Erfahrung nicht erheben konnte.

Der Aufstau der Itter, eines Flusses mit 2,35 m3/Sek. Mittel- und 

80 m3/Sek. Hochwasserfiihrung (140 km2 Einzugsgebiet), wurde durch einen 

Erddamm mit eingebautem HochwasserdurchlaB ausgefuhrt. Geeignetes 

Materiał fur die Dammschiittung konnte bei einer Strafienverlegung in 

unmittelbarer Nahe gewonnen werden; Lehm zur Dichtung war weiter 

herbeizufiihren. Die grófite Dammhóhe iiber Gelande betragt 7,5 m, die 

grófite Fufibreite 33 m bei 3 m Kronenbreite, luft- und wasserseitige 

Bóschungsnelgung l :2. Das Dammlager wurde nach Abtrag des Mutter- 

bodens parallel zur Dammachse abgetreppt aufgerissen. Die Dichtung 

geschah durch eine sorgfaltig gestampfte und eingeschlammte, durch- 
schnittlich 0,8 m starkę, durch Kiesschicht geschiitzte Lehmlage von 0,7 

bis 1,2 m Starkę, normal zur wasserseitigen Boschung gemessen. Eine Platte 

von 0,25 m Starkę deckt auf etwa 20 m die anschliefiende Sohle des 

Beckens, wahrend ein 1,2 m starker Sporn im Durchschnitt 4 m  in den

Abb. 7. Itterwerk, Wasserschlofi mit Schufirinne. Abb. 6. Itterwerk. Kanaleinbruch.
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Sohle lag und zum Teil mannstiefe und -breite Klufte aufwies. Zur 

Sicherung gegen weitere mogliche Einbruche wurden die gesamten letzten 

1000 m vor dem WasserschloB mit einer Eisenbetonschale ausgekleidet, 

was ohne Beeintrachtigung der Wasserfiihrung geschehen konnte, da der 

Kanał auf dieser Strecke vertieft war.

Eine weitere Besonderheit beim Bau des Kanals ergab sich noch bei 

der Durchąuerung der Grenze des mittleren und oberen Buntsandsteins 

in dem sogenannten Eckschen GerOllhorizont. Durch die Aufschtittung 

eines neben der Kanaltrasse talwarts vorbeifiihrenden Bahndammes war 

das bergseitig abfliefiende Grundwasser gestaut worden und hatte den 

Boden vóllig durchweicht. Durch Einpacken von Felsbrocken wurde der 

Boden verdichtet, durch eine DrSnage auf der Sohle aufierdem entwassert, 

so daB der Kanał auf einer biegungsfesten Platte aus Eisenbeton her

gestellt werden konnte. *

Am WasserschloB befindet sich ein Heber von 4 m3/Sek. Leistungs- 

fahigkeit. Er miindet in eine 70 m lange SchuBrinne, die mit einer Neigung

1 :2,7 in das 25 m tiefer liegende Tosbecken endigt. Die Walzenbildung 

ist durch den Einbau einer Beyerhausschen Schwelle gesichert (Abb. 7).

Bemerkenswert ist noch die Druckrohrleitung in Eisenbeton mit einem 

Innendurchmesser von 1,8 m und einem gróBten statischen Innendruck 

von rd. 3 at (Abb. 8). Die Erfahrungen der damals einzig bekannten 

ahnlichen Ausfiihrung beim Glammbockwerk bei Stolp in Pommern waren 

nicht ermunternd. Es hatten sich nach Inbetriebnahme starkę Risse und 

Undichtigkeiten gezeigt, die anfanglich zu einer Betriebseinstellung

zwangen. Es waren Querrisse, die auch spiiter immer wieder im Winter 

auftraten. Das Rohr war im Sommcr betoniert worden. Zur Verhinderung 

derartiger MUngel wurde die Betonierung des Itterdruckrohres in den 

Monaten Dezember bis Februar bei Temperaturen um 0°, auch bei 

leichtem Frost ausgefuhrt. Die Bewehrung bestand aus Siemens-Martin- 

Stahl mit geringerer Dehnungsfahigkeit ais das gewóhnliche Moniereisen. 

Das Rohr ist doppelt bewehrt; die WandstUrke betragt ohne Putz je nach 

Wasserdruck 12 bis 16 cm. Vor Aufbringen der Innendichtung wurde das 

Rohr mit dem statischen Druck abgepreBt, um etwaige bleibende Dehnungs- 

risse ohne Beeintrachtigung des Putzes hervorzurufen. Es zeigte sich, daB 

meist im Rohrscheitel fast aller BetonierungsstoBe geringe Undichtigkeit 

auftrat (der Wasserverlust betrug nach mehrtagigem Abpressen insgesamt

0,15 1/Sek.). Das Rohr wurde dann mit einem doppelten 2 cm starken 

Putz und mit dreimaligem Inertolanstrich versehen. Nach der endgiiltigen 

Fiillung bildete sich nur an einer Stelle ein Querrifi, der sich jeweils bei 

Eintritt kaiterer Witterung offnete. Spater wurde eine Dichtung durch 

innen wulstformig aufgebrachte Mammutemulsion, bis jetzt mit Erfolg, 

versucht.

Das unterhalb des Itterwerks und mit ihm in Takt arbeitende sogenannte 

untere Itterwerk weist ais Besonderheit lediglich ein Kruppsches Rader- 

getriebe fiir 210 PS bei 184 750 Umdrehungen auf.0) (SchluB folgt.)

°) Vergl. T re iber, Wasserkraftjahrbuch 1924. Uber Getriebe bei 
Wasserkraftanlagen.

Ergebnis des engeren Ausschreibens zur Erlangung von Entwurfen fiir den Bau 

einer festen StraBenbriicke iiber den Rhein in Kóln-Miilheim zum Ersatz der Schiffbriicke.
Alle Rechte vorbehnlten. Von ®r.=3ng. cljr. Dr. techn. h. c. Schaper.

(Fortsetzung aus Heft 11.)

Abb. 32. Entwurf: „Bogen". Ubersicht der Briicke.

9. Entwurf: „ Bogen “ (Abb. 32). Verfasser: F lende r A.-G., Benrath, 

fiir die eisernen Uberbauten; D yckerho ff & W idm ann  A.-G., Nieder- 

lassung Dusseldorf, fiir die Massivbauten und Unterbauten; Dr. K oerfer, 

Koln, fiir den kiinstlerischen Tell.

Bei dem Entwurf „Bogen" wird der Rhein in zwei Óffnungen von 

eisernen Bogentragern iiberspannt, und zwar in der HauptstromOffnung 

auf der rechten Rheinseite von einem sich hoch iiber die Fahrbahn 

erhebenden, 222 m weit gespannten Sichel- 

bogentrager mit Rahmenausfachung und in der 

kleinen Stromoffnung von einem unter der 
Fahrbahn liegenden, 98 m weit gestiitzten voll- 

wandigen Dreigelenkbogen. Das linksrheinische 

Flutgebiet wird von vier aufierlich bogenfórmig 
gestalteten Eisenbetoniiberbauten von je 50 m 

Lichtweite iiberbriickt. Uber der Miilheimer 

Freiheit, der linksrheinischen Hafenbahn und 

dem Deichweg liegen Blechtrageriiberbauten.

Zur Uberbriickung der Miilheimer Werft 

schliefien sich an den grofien Stromuberbau 

drei Eisenbetonbogen von 16 m Lichtweite an.

Der Bogentrager des grofien Stromiiber- 

baues ist ein Bogen ohne Zugband. Von den 

Kampferlagern bis zu den Stellen, wo er die 

Fahrbahn durchdringt, ist er vollwandig, da- 

rtiber hinaus gegliedert und mit Rahmen

ausfachung versehen. Die lotrecht gemessene 

Bogenhóhe (Abstand der Gurtnetzlinien) be

tragt am Kampfer 1,1 m und im Scheitel 6 m.

Die Netzlinie des Untergurtes liegt im Scheitel 

31,5 m iiber den Kampfern. Der Abstand der 

Hangestangen in der Langsrichtung der Briicke 

betragt 12,948 m. Uber jedem Hangestangen- 

anschlufi und zwischen je zwei solcher An- 

schliisse ist ein Rahmenpfosten angeordnet 

(Abb. 33). Die Ober- und Untergurte gehen 

ununterbrochen iiber die Pfostenanschliisse weg, 

die Pfosten sind unter starker Verbreiterung 

ihrer Querschnitte auf die inneren Wandungen 

der Gurtungen hinaufgefiihrt. Der Mitten- 

abstand der beiden HaupttrSger mifit 26,2 m.

Abb. 33. Ein Tell des Bogentragers.
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Abb. 34. Entwurf: „Freier Strom“. Obersicht der Brucke.

Seitenanslcht.

Quer-

schnitt.

Scheitel 2 m. Die Fahrbahnausbildung ist grundsatzlich dieselbe wie 

beim groBen Stromiiberbau.
Ais Baustoff Jur die eisernen Oberbauten ist St 48 und wahlweise fiir 

die Haupttrager und die Hauptąuertrager auch Siliziumstahl vorgesehen.

Die Flutiiberbauten auf der linken Rheinseite sind statisch bestimmte 

Gebilde mit Pfeilern, die nach beiden Seiten weit auskragen und an den 

Enden der Auskragung eingehangte Mittelstiicke stiitzen.

Der Strompfeiler und der rechte Uferpfeiler sollen im Prefiluftverfahren, 

alle iibrigen Pfeiler und Widerlager in offener Baugrube gegrundet werden.

Der Oberbau der kleinen Stromdffnung und die seitlichen Teile des 

groBen Stromiiberbaues sollen auf festen gerammten Geriisten aufgestellt 

werden. Der mittlere Teil des grofien Bogens soli auf einem ein- 

geschwommenen, 95 m weit gestiitzten Riisttrager, dessen Arbeitsbiihne 

von dem endgiiltigen Fahrbahnrost des grofien Oberbaues gebildet wird, 

zusammengebaut werden. Auch die Hangestangen, an die, wie schon
erwahnt, die Hauptąuer

trager angeschlossen sind, 

sind schon zwischen den 

vierteiligen Pfosten des 
Rusttragers eingebaut, so 

dafi nur noch die Bogen 

selbst und der obere Wind- 

verband eingebaut zu wer

den braucht. —  Die Gesamt

kosten der Ausfiihrung sind 

zu 10 035 203 R.-M. veran- 

schlagt.

10. Entwurf: „Freier 

Stro m “ (Abb. 34). Die Ver- 

fasser sind dieselben wie 

beim Entwurf „Bogen".

Der Rhein wird von 

einer Hangebriicke, und 

zwar in einer einzigen 

Óffnung iiberspannt. Die 

Entfernung derMittelpunkte 

derPylonen betragt 344,8 m. 

Der Stromiiberbau selbst 

hat Ahnlichkeit mit dem 

des Entwurfes „Das grofiere 

Koln“. Auch im vorliegen- 

den Entwurf sind zwei 

HaupttragwSnde mit Fach- 
werkversteifungstragern und 

Kabeln angeordnet. Die 

46 m hohen Pylonen sind 

aus drei doppelwandigen 

Stielen gebildet, die durch 

vier kraftige Langsschotten 

miteinander verbunden und 

einzeln auf StahlgufikOrpem 

flachenartig gelagert sind 

(Abb. 35). Der Pylonenfufi 

ist infolge dieser Lagerung 

ais eingespannt zu betrach- 

ten. Der Kabelsattel ist des

halb auf dem Pylonenkopf 

beweglich auf Stelzen ge

lagert. Die Hangebriicke 

hat nicht wie beim Entwurf 

„Das grofiere Kćiln" Seiten- 

arme, die gewissermaBen 

die Fortsetzung des Verstei- 

fungstragers bilden. Links 

und rechts schliefien sich 
vielmehr an die Hange- 

brticke zur Oberbriickung 

des linksrheinischen Flut- 

gebietes und der Miil-

Schni)ta.-a

Abb. 35. 

Ausbildung der Pylone.

An die Hangestangen sind die Hauptąuertrager angeschlossen, an diese 

vier Hauptiangstrager, von denen zwei in den Ebenen der Haupttrager 

liegen und zwei die Strafienfahrbahntafein von dem Schotterbett der spateren 

Schnellbahn trennen. Zwischen je zwei Hauptąuertragern sind zwei 

Zwischenąuertrager angeordnet, die die Zwischenlangstrager stiitzen. Die 

Windverbande sind so gestaltet, wie es bei grofien Bogentragern iiblich ist.

Die kleinere Stromdffnung hat eine Lichtweite von fast 100 m erhalten 

und ist von sehr flachen Bogentragern uberbriickt, und zwar ebenso wie 

in der HauptstromOffnung von nur zwei Bogentragern mit 26,2 m Mitten- 

abstand. Durch diese MaBnahmen wird dem Schube der Bogentrager der 

grofien Stromdffnung weitgehend entgegengewirkt, was fiir den Strom

pfeiler sehr wichtig ist. Die Pfeilhdhe des 98 m weit gespannten Bogen- 

tragers der kleinen Stromdffnung mifit nur 7,25 m. Der Querschnitt der 

Bogentrager ist doppelwandig und allseitig geschiossen. Sein lnneres ist 

durch Mannldcher zuganglich. Die Stegblechhdhe^der Bogen betragt im
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heimer Werft Eisenbetongewólbe von rd. 25 m und 16 m lichter Weite 

an. Diese Uferiiberbauten stehen so in einem beabsichtigten Gegen- 

satze zu dem Stromtiberbau. Ober der linksrheinischen Hafenbahn, dem 

Deichweg und der Mulheimer Freiheit liegen BlechtrSgeriiberbauten. Die 

Kabel sind nach riickwarts in grofien BetonkOrpern verankert. Die Ver- 

ankerungspunkte sind 127,88 m von den Pylonenmitten entfernt.

Jedes der beiden Kabel wird aus 37 Seilen patentverschlossener 

Konstruktion von 118 mm Durchm. gebildet. Die Seile liegen dicht zu- 

sammen (Abb. 35) und bilden ein regelmafiiges Sechseck. Die Kabel 

sollen keine Ummantelung erhalten; die Verfasser glauben, dafi die patent- 

verschlossene Konstruktion der einzelnen Seile geniigenden Schutz gegen 

das Eindringen der Feuchtigkeit bietet. Die PfeilhOhe der Kabel betragt

g-gg der Stiitzweite. An den Angriffspunkten der Hangeseile, die 15,18 m

voneinander entfernt sind, werden die Kabel durch zweiteilige guflstahlerne 

Schellen zusammengeprefit. Die Hangeseile sind in Rillen iiber die Schellen 

gelegt. Die unteren Enden dieser Seile sind in SeilkOpfen verankert, 

die sich unter Vermittlung von Keilen gegen Querschotten zwischen den 

Wandungen der Versteifungstrager legen. Die Seilkópfe sind unten zum 

Einschrauben von Rundeisenstaben fiir das Einstellen der richtigen HOhen- 

lage der Versteifungstrager mit Innengewinden versehen. Auf die unteren 
Enden der Rundeisenstabe werden Querstiicke geschraubt, von denen aus 

sich die Hohenlage der Versteifungstrager durch Druckwasserpressen 

regeln lafit. Durch Nachtreiben der oben erwahnten Keile wird dann 
der Versteifungstrager in die endgtiltige, richtige Lage zu den Hangeseilen 

und zum Kabel gebracht. Die Hohe des Versteifungstragers zwischen 

den Gurtnetzlinien betragt 7,0 m. Die Schwerachse des Obergurtes liegt

3,9 m iiber der Fahrbahnoberkante. Die Kabel sind in den Widerlagern 

auf grofien Tragerrosten verankert.

Die Durchbiegutig der Hangebriicke betragt in der Mitte unter der 

Verkehrslast 576 mm.

Die Ausbildung der Fahrbahn ist im groBen und ganzen dieselbe 

wie beim Entwurf „Bogen".

Ais Baustoff fiir die Kabel schlagen die Verfasser Patent-Gufistahl- 

draht von 135 kg/mm2 Festigkeit, fiir die Versteifungstrager, Pylonen, 

Yerankerungstrager und fur die Fahrbalmtrager St 48 und fiir die Belag- 

eisen, Buckelbleche und die Gelander St 37 vor. In einem Nebenangebot 

ist fiir die Pylonen und die Hauptquertrager Siliziumstahl gewahlt 

worden.

Die einzelnen Seile der Kabel sollen ahnlich, wie es beim Entwurf 

„Das gróBere Koln* vorgeschlagen ist, mit Hilfe einer Seilbahn eingebaut 

werden. Beim Absenken werden die Seile auf die untere Halfte der 

Kabelschellen, die mit holzernen GeriistbOcken auf die von Seilen getragenen 

Arbeitsgeriiste abgestiitzt sind, gelegt. Nach Fertigstellung der Kabel 

wird der untere Teil des Oberbaues in der Reihenfolge zusammengebaut, 

dafi zunachst von beiden Seiten aus nach der Mitte die Hauptquertr3ger 

mit den Pfosten, die Hauptlangstrager der Fahrbahn und die Żwischen- 

quertr3ger eingebaut werden, dann von der Mitte nach den beiden Seiten 

die Untergurte und die Streben der Versteifungstr3ger und der Wind- 

verband eingefiigt werden und schliefllich wieder von beiden Seiten aus 

nach der Mitte die Obergurte der Versteifungstrager und der Rest der 

Fahrbahnteile eingebaut werden. Auf die Weise werden den Kabeln 

ungiinstige Formanderungen wahrend der Aufstellungsarbeiten ferngehalten. 

Nach dem Regeln der Hohenlage der Versteifungstriiger nach dem oben 
beschriebenen Verfahren wird mit Vernieten der Versteifungstr3ger und 

der Anschliisse der LangstrSger an den Quertr3gern begonnen.

Die Kosten der gesamten Ausfiihrung sind auf 19 530 881 R.-M, 

veranschlagt. (Fortsetzung folgt).

Alle Rechte vorbclialten. Hochwasserschutzplane fiir das Kantondelta.
Die unter der Leitung eines schwedischen Ingenieurs stehende Flufi- 

und Hafenbauverwaltung der chinesischen Provinz Kwangtung hat nach 
jahrelangen Vorarbeiten im Friihjahr 1926 ihre Vorschl3ge zur Beseitigung 
der Hochwassergefahr im Kantondelta zum AbschluB gebracht.1)

Im Gegensatze zu den grofien Oberschwemmungsgebieten Nordchinas, 
dereń restlose Bewaitigung fast aussichtslos erscheint, handelt es sich hier 
um ein verhaitnismaflig kleines Gebiet, das aber doch eine Bev01kerung 
von 8 bis 10 Millionen Menschen aufnimmt. Durch seine Fruchtbarkeit 
hat es fiir die Volksernahrung besondere Bedeutung, weil im iibrigen 
Siidchina fast durchweg gebirgig ist.

Auf einer Kusteniange von etwa 100 km mtinden vier Fliisse ins 
Meer, die, aus verschiedenen Himmelsrichtungen herbeistrOmend, fast ganz 
Siidchina ais Einzugsgebiet haben. Sie ver3steln sich nach Eintritt in die 
Ebene von Kanton in zahlreiche Arme, die untereinander in Verbindung 
stehen und die Fliisse zu einem gemeinsamen Miindungssystem vereinigen. 
Bei weitem der bedeutendste der Fliisse ist der Sikiang oder Westflufi mit 
einem Einzugsgebiet von rd. 350000 km2 Ausdehnung (Rhein 202000 km2). 
Der Nord- und OstfluB entwassern zusammen ein Gebiet, das etwa dem 
der Elbe entspricht, wahrend der vierte, der PerlfluB, von untergeordneter 
GrOBe ist und nur durch Aufnahme mehrerer Miindungsarme der anderen 
Fliisse in seinem Unterlauf einige Machtigkeit erlangt. Wichtig ist er vor 
allem fiir die Schiffahrt ais Verbindung der Stadt Kanton mit dem Meere.

Das Einzugsgebiet der Flusse gehort zu den niederschlagreichsten 
Gegenden der Erde. Die durchschnittliche jahrliche Regenmenge wird zu 
2150 mm angegeben, das ist etwa dreimal so viel ais in Deutschland. 
Dabei fallen rd. 80 °/„ der Regenmenge in den fiinf Sommermonaten, wie aus 
der untenstehenden, fiir das nahe Hongkong ermittelten Zusammenstellung 
zu ersehen ist. Ais grOfite monatliche RegenhOhe ist 1230 mm gemessen 
worden. Dabei ist zu beachten, dafi die Zahlen von einer etwa in Meeres- 
hOhe liegenden Station berichtet sind und dafi in den Gebirgsgegenden 
des Landes die Niederschlagmengen noch erheblich grOfier sein diirften. 
Hierdurch werden die aufiergewOhnlich grofien Hochwassermengen der 
Flusse erklSrlich. Im Westflufi wurde im Hochwasserjahr 1915 eine 
grOfite Abflufimenge von 56000 m3/Sek. gemessen (Ganges 58000 m3/Sek„ 
Wołga 40 000 m3/Sek.).

M n n i t  Regenmenge im Monats- M n m t  Regenmenge Im Monak-monai n]|tte| lgS4 bls 1907 jnonai mlUel ls84 bls 1907

Ubertrag . . . 1035 mm
Januar . . .  36 mm Juli . . . .  313 „
Februar . . .  43 „ August . . . 361
M3rz . . . .  75 „ September . . 239 „
April . . . .  143 Oktober . . .  114 „
Mai . . . .  322 „ November . . 38 „
Juni . . . .  416 ,, Dezember . . 27 „

zu iibertragen . 1035 mm Jahresmittel . 2127 mm

Gegen die regelmafiig auftretenden Hochwasser schiitzt sich die 
Bev6lkerung durch Errichtung von Deichen, dereń Anlage seit etwa 
800 Jahren nachweisbar ist. Die Flusse fiihren betrachtliche Mengen 
Sinkstoffe mit sich, dereń Ablagerung auf die tiefliegenden Geiande-

x) Der Bericht des Chefingenieurs G. W. O iivec rona  ist veróffetitlicht 
im „Lignaam Agricultural Review“, Kanton 1926.

flachen durch die Deiche verhindert wird. Sie werden in die seeseitigen 
Teile des Deltas abgefiihrt, bewirken dort eine Auflandung und auch eine 
Erhohung der Flufisohle, dereń Riickwirkung auf die oberen Flufistrecken 
im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte eine fortschreitende Erhohung 
des Wasserspiegels verursacht und eine immer weitere Erhohung der 
Deiche nOtig gemacht hat.

Diese Erhohung ist vielfach unsachgemafi ausgefuhrt worden. Nach 
dem auch heute noch von der Bev01kerung geiibten Verfahren wird 
lediglich die Deichkrone erhoht, ohne dafi gleichzeitig der Damm verbreitert 
wiirde. Das erforderliche Erdreich wird meist unmittelbar neben dem 
Deichfufi oder sogar aus der landseitigen Boschung entnommen. Deich- 
brtiche sind daher bei Hochwasser an der Tagesordnung. Das Deichgelande 
wird von der BevOlkerung ais Niemandsland betrachtet, und haufig kommt 
es vor, dafi die Boschung angeschnitten wird, etwa um besitzlosem Bettler- 
und Tagelohnervolk Platz fiir eine diirftige Hiitte zu schaffen. Ortliche 
Deichaufsichtorgane sind zwar vorhanden, aber sie sind meist wenig sach- 
verst3ndig, und es fehlt die Moglichkeit, sie zu gemeinsamem Wirken zu 
veranlassen. Die Ortliche Arbeit ist oft nutzlos, weil andernorts nichts

--Deiche

rt Kontroll- 
Schlamm- 
a. Ffottore
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getan wird und die Sicherheit der Gesamtanlage von ihrer schwachsten 
Stelle abhangt.

Eine einheitliche Organisation des Hochwasserschutzes, der sich die
Leiter der ortlichen Delchaufsicht, die wohl den Verlust ihrer Einkiinfte
befiirchten, vielfach entgegensetzen, ist daher dringendes Erfordernis.

Die Flufibauverwaltung hat die verschiedenen LOsungsmOglichkeiten 
und Losungsvorschlage der Hochwasserfrage eingehend untersucht. Es 
waren vorgeschlagen:

1. Aufforstung im Einzugsgebiete der Fliisse,
2. Durchstiche voin West- und Ostflufi zur See, oberhalb der

Miindungsebene,
3. Anlage von Staubecken,
4. Begradigung der Flufilaufe im Miindungsgebiet und Vertiefen 

der FluBsolile,
5. Verbesserung der Deichaniagen und dereń Unterhaltung.

Die ersten drei Vorschlage erschelnen dem Fachmann von vornherein 
aussichtslos.

Die A u ffo rs tu n g  des Einzugsgebiets ware zwar aus volkswirtschaft- 
lichen Griinden erstrebenswert, doch ist unter den vorliegenden Verhait- 
nissen nicht daran zu denken, daB eine derartige Riesenarbeit organisiert 
werden konnte. Eine wesentliche Verbesserung der Hochwasserfiihrung 
infolge der Aufforstung wird nicht erwartet, denn bei den heftigen, lang- 
anhaltenden Niederschlagen der tropischen Regenzeit wird eine Sattigung 
des Bodens auch bei erhohter Aufnahmefahigkeit bald erreicht, und nach 
diesem Zeitpunkte lSuft etwa ebensoviel Wasser den Fllissen zu wie bei 
kahlem Boden. Infolge der hohen Luftfeuchtigkeit der ostasiatischen 
Sommer darf auch keine ausschlaggebende Vermehrung der Verdunstung 
angenommen werden. Die Befestigung der Ufer und BOschungen durch 
Bcpflanzung bleibt allerdings zur Verminderung der Geschiebefiihrung 
erstrebenswert.

Im Hinblick auf anderwarts durchfuhrbare Piane ist der zweite Vor- 
schlag gemacht worden. Der Gedanke, den Flussen F lu ta u s ia s se  nach 
dem M eere unter Umgehung der Miindungsebene zu geben, lag nahe, 
weil sowohl West- wie Ostflufi im Unterlauf etwa parallei der Meeres- 
kiiste verlaitfen. Die trennenden Bergziige sind aber, selbst an den 
nledersten Punkten der Wasserscheide, so hoch, dafi Durchstiche technisch 
undurchfiihrbar sind.

Die Anlage von S taubecken  wird zwar von der Flufibauverwaltung 
m. E. zu ungunstig beurteilt, indem Talsperren im Oberlauf eines Flusses 
ais wenig wirksam auf die Wasserfiihrung seines Unterlaufs bezeichnet 
werden, doch miissen zwei wichtige Gegengriinde anerkannt werden. 
Fiir die tiefliegenden Flufiniederungen sind kurze, sehr hohe Wasserstande 
erwiinschter ais langandauernde mittlere Hochwasser, weil im letzteren 
Falle die Entwasserung des eingedelchten Gelandes zu lange unterbunden 
wurde. Aufierdem konnen die sehr erheblichen Baukosten nicht auf- 
gebracht werden. Bel der Beurteilung des Vorschlages spielte aber sicher 
auch die Beriicksichtigung der Geslnnung und Gepflogenheiten der Be- 
volkerung eine grofie Rolle, denn es wiirde von den Bewohnern im 
oberen Einzugsgebiet nicht verstanden werden, wenn dort Bauten errichtet 
wurden, dereń Nutzen einem ganz anderen Landesteil zugute kommt.

Die Regelung des Abflusses der Staubecken wiirde zu einer dauernden 
Streitursache zwischen den betreffenden Landestellen und ein Mittel zur 
Erzielung von Abgaben von seiten der geschiitzten Landesteile.

Von einer B eg rad ig ung  der F lu f ila u fe  im Uberschwemmungs- 
gebiet und der dadurch bedingten Vermehrung des Gefalles verspricht 
man sich ebenfalls nicht viel, weil eine wesentliche Verkiirzung des 
jetzigen Laufes der Flusse kaum in Frage kommt und weil die Erfahrungen, 
die man anderwarts mit der gewaltsamen Anderung von Flufilaufen 
machte, nicht ermutigend sind2). In Verbindung mit der ErhOhung der 
Deiche wird aber die Anwendung dieser beiden letzten Mittel empfohlen.

Nach dem Gesagten kommen also die Mafinahmen zur Ermafiigung 
der hOchsten Hochwasserstande nicht in Frage, um so mehr, ais der 
Wasserstand im Gezeitenbereich von der nicht beeinflufibaren Meeres- 
fluthOhe mafigebend beeinflufit wird. Ais ernstlich zu erwagender Vor- 
schlag bleibt daher die Anlage eines gesch lossenen  D e ichsystem s 
iibrig mit iiber HHW reichenden Hauptdeichen.

Auf Grund dieses Ergebnisses der Vorstudien ist vom Fluflbauamt 
ein Entw’urf ausgearbeitet worden, der den systematischen Ausbau der 
bestehenden Deichaniagen mit Kontrollschleusen an den Abzweigungen 
kleinerer Wasserarme umfafit. Die Hauptdeiche sollen vor allem verstarkt 
werden, ihre Krone soli uberall 1 m iiber dem aus dem neuen Flufl- 
ąuerschnitt errechneten hOchsten Hochwasserstande zu liegen kommen. 
Die zahllosen kleinen und kleinsten Kanale, die in weitverzweigtein Netz 
das Land durchziehen, sollen durch die Anlage von Fluttoren in den 
Hauptdammen vor dem Zustrom der Hochwasser bewahrt werden, so dafi 
dereń Deiche niedrig gehalten oder ganz entbehrt werden kOnnen. Bisher 
mufiten sie, um wirksam zu sein, die volle HOhe der Hauptdeiche er
halten. Gegen diese Mafinahme, die ein zeitweiliges Schliefien der meist 
schiffbaren Wasserlaufe bedingt und die in geringem Umfange schon aus- 
gefuhrt ist, wendet sich ein kurzsichtiger Widerstand der Landbev01kerung, 
die alle Vorteile der Neuerung ohne jede Beschrankung genieflen mochte. 
Dem konservatlven Geiste der Bev01kerung kommt im iibrigen der Vor- 
schlag der Verwaltung im Gegensatze zu dem erstgenannten am ehesten 
entgegen, denn er stellt den Ausbau des bestehenden Zustandes dar.

Die Baukosten fiir die gesamte Anlage sind zu 35 Mili. Silberdollar 
(1 S.-Doll. =  etwa 2 R.-M.) veranschlagt. Es wird vorgeschlagen, sie durch 
Abgaben der Landeigentumer des geschiitzten Bereichs aufzubringen. 
Auf eine fiinfzehnjahrige Bauzeit verteilt, wurden diese Abgaben etwa 
0,30 Silberdollar je Mow (d. i. rd. 2,50 R.-M. je ha) jahrlich betragen. 
Zum Vergleich wird angefiihrt, dafi der Schaden eines einzigen Hoch
wassers (1915) nach vorsichtiger Schatzung 10 Mili. Silberdollar betrug, 
wodurch die Notwendigkeit der Anlage eindringllch vor Augen gefiihrt wird.

Trotzdem diirfte es der Bauverwaltung kaum gelingen, ihre Piane in 
absehbarer Zeit zu verwirklichen, denn die ungeordneten wirtschaftlichen 
und politischen Verhaltnisse in China lassen die Ausfuhrung grofier 
Friedensarbeiten nicht zu. Dr. Berrer,

Tungchi Techn. Hochschule, Woosung (China).

2) Vergl. auch in E nge ls , Handbuch fur Wasserbau, den Abschnitt iiber 
Entwerfen von Flufiregelungen.

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

Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8). Das am 20. Marz erschienene 
Heft 6 (2,50 R.-M.) enthalt u. a. folgende Beitrage: Dipl.-lng. W. Loos: 
Einige Beispiele von ZerstOrungserscheinungen an Eisenbetonhochbauten 
in Seehafen auf Java. —  Sr.=3«g. Hans K u b a li:  Eisenbetonbauten der 
Cigarettenfabrik Reemtsma A.-G. zu Altona-Bahrenfeld. —  Dipl.-lng. 
Eberhard Lucan: Der Reinwasserbehalter zu Falkenstein i. V. —  Dipl.-lng. 
Franz R. H ab ich t: Der Wasserturm des Kreises Nlederbarnim in Neuen- 
hagen bei Berlin. —ingenieur L. H erzka : Schwindrisse in einer Platten- 
balkendecke. —  Dr. Maximilian T h u llie : Einbetonierte Eisensaulen. —  
Oberbaurat Ing. S p in de l: HOchstleistung in fruhhochfestem MOrtel und 
Beton. —  Dr. A. G u ttm ann : Einiges iiber Gufizement, GuBzementmortel 
und Gufibeton. —  Oberbaurat Ing. Dr. Fr. Em perger: Die Bauunfaile
und ihre gerichtliche Klarstellung. — Ingenieur Fritz B iich i: Betonkon- 
trolle auf Bausteilen fiir auf Biegung beanspruchte Eisenbetonkonstruk- 
tlonen. — Magistratsbaurat K iinze l: Zur Frage der „Gewahrleistung 
der Giite der Ausfiihrung”.

Der Neubau, Halbmonatsschrift fur Baukunst, Wohnungs- und Sied- 
lungswesen (Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8). Das am 
24. Marz ausgegebene Heft 6 (1 R.-M.) enthalt u. a. folgende Beitrage: 
Umbau einer Wohnung in Koln. Architekt: E. Wedepohl. —  Architekt 
Otto Wilh. W u lle , BDA./DWB: Wohnhausgruppe der Heimstattengenossen- 
schaft Dresden-Reick. — P o n tan i: Raumheizung mit Gas.

Neues iiber den Schneeschutz des Bahnkórpers. Die etwa 1200 
bis 1400 m iiber dem Meeresspiegel gelegene Hochebene von Charpal 
ist mit der Linie Marvćjols— Bastide der franzOsischen Siidbahn durch 
eine etwa 15 km lange eingleisige Anschlufistrecke verbunden, auf der 
eine Reihe ziemlich langer Einschnitte von 2 bis 8,50 m Tiefe vorkommen, 
die gegen Schneeverwehung zu schiitzen sind. Das ist um so wichtiger, 
ais die genannte Hochebene der Schauplatz heftiger Stflrme ist, dereń 
Richtung schnell und oft wechselt und die infolge der Hohenlage haufige 
und dichte SchneegestOber im Gefolge haben. In der Regel bleiben diese 
iibrigens dicht iiber dem Boden und erheben sich nur seiten bis zu 
hochstens 2 m Hohe.

Diese Wetterverhaitnisse auf der Strecke bieten Anlafi zu Betrachtungen 
iiber die Wirksamkeit der verschiedenen Anlagen zum Schneeschutz des 
Bahnkórpers, und im folgenden sei daher ein Auszug aus dem Berichte von 
M erle  in „Annales des Ponts et Chaussees” 1926, Heft 5, gebracht.

Den besten Schneeschutz bieten naturgemafi Wald und Busch, bei 
dereń Fehlen die Anlage mehrerer Reihen der verschiedenen Nadelbaume, 
Schlehdornhecken oder dergl. Ersatz bietet, die mit Flechtzaunen zu 
schiitzen sind, so lange sie noch nicht die geniigende HOhe erreicht haben. 
Statt dessen errichtet man auch Mauern oder Erddamme von 1 bis 4 m 
Hohe in bestimmter Entfernung von der BOschung, die meist recht steil 
ist und dereń Krone bisweilen bepflanzt wird. Noch besseren Erfolg 
haben gelegentlich feste Flechtzaune. In Amerika verwendet man ver- 
setzbare, schrage Holzschirme, die in etwa 10 m Abstand und in zwei oder 
drei Reihen hintereinander aufgestellt werden. Alle diese Anlagen zum 
Schutze der Strecke gegen Schneeverwehungen sind in der Regel nur an 
der Wetterseite erforderlich, sie finden sich jedoch —  z. B. in starken 
Kurven —  bisweilen auch zu beiden Seiten der Strecke. Hin und wieder, 
wie bei der Brennerbahn, am Mont Cenis, der Central-Pacific-Bahn und 
z. B. auf der in unmittelbarer Nahe der in Rede stehenden Strecke ge- 
legenen Bahnlinie Mende—La Bastide wird der Schneeschutz zu form- 
lichen hOlzernen und gemauerten Galerien, in denen der Zug wie in 
einem Tunnel fahrt.

U— 30bisWm.-*\ 
Abb. 1. Russische Bauart.

In R u filand  wendet man in der Ebene das in der Abb. 1 dargestellte 
Verfahren an : Etwa 30 m vom Gleis und an der Windseite wird ein 
Schneewall errichtet und etwas davor —  ebenfalls parallei zur Strecke — 
ein flacher Graben ausgehoben. In diesen Schneewall wird eine dichte



Reihe 1,50 m hoher Holzpfahle gesteckt und so eine geschlossene Wand 
gebildet, die den Schnee abfangt, von ihm schlieBlich bedeckt und damit 
wirkungslos wird. Nunmehr werden die Pfahle der Reihe P  gezogen und 
weiter nach vorn in die Reihe P ’ gesteckt, wo sie neue Schneemassen 
festhalten. Dieses Verfahren, mit dem man Hohen bis zu 8 m erreichen 
kann, erfordert viel Handarbeit und kann zwar in den weiten Steppen 
Rufilands mit ihren langsamen, gleichmafiigen Schneefallen wirksam sein, 
nicht aber bei den Wirbelstiirmen einer Gebirgshochebene.

schutzbauten ais willkommenen Brennstoff benutzen wurden. Abb. 6 
zeigt das fiir die Anlagen bei Charpal verwendete System, das dem vor- 
erwahnten dan ischen  im iibrigen vollig entspricht und aus einzelnen, 
auf einem Werkplatz in der Nahe des Zweigbahnhofs bei Monastier 
hergesteliten Eisenbetonclementen besteht.

Ein Pfosten von T-fOrmigem und ein solcher von quadratischetn 
Querschnitt, beide senkrecht in einen soliden Betonklotz von 0,80 X  0,80 
X  0,55 m eingespannt und durch Bolzen initeinander verschraubt, bilden 
das Gerippe fiir die wagerecht zwischen sie eingeschobenen Betondielen, 
die an ihren Enden mit verbreiterten, abgerundeten KOpfen versehen sind 
(Abb. 6, Schnitt A—B). Nach vorn zu sind die senkrechten Pfosten ver- 
steift durch einen Schragpfahl von 16 X  16 cm Querschnitt, der am unteren 
Ende ebenfalls in ein Betonfundament eingespannt, mit dcm vorderen 
T-Pfosten durch Schraubenbolzen fest verbunden, am oberen freien Ende 
verbreitert und mit Scitennuten versehen ist, in die vier Stiick der auch 
zwischen den senkrechten Pfosten verwendeten Planken eingeschoben 
werden.

Die Bauart, die sich bei den Probebelastungen und an Ort und Stelle 
durchaus standsicher gezeigt hat, erfordert bei einer Feldweite von 2,50 m: 

41 senkrechte T-Pfosten,
41 senkrechte ąuadratische Pfosten 12 X  12 cm,
41 Schragpfahle und 40 X  14 =

560 Planken sowie 41 X  0,323 =
13,243 m3 Stampfbeton fiir die senkrechten und 41 X  0,196 m3 =
8,036 m3 Stampfbeton fiir die schragen Pfosten, zusammen

21,279 m3 Fundamentbeton. Ki.

Die Sciotoville-Brflcke. Von G ustav  L in d e n th a l. Der Ohio 
wird bel Sciotoville ungefahr 120 engl. Meilen (— 193 km) oberhalb von 
Cincinnati iiberschritten. Die Briicke (Abb. 1) ist der bedeutendste Kunst-

Abb. 2. 

Englische Bauart,
Abb. 3. ^

Danische Bauart.

Der Leitgedanke \
der in Abb. 2 darge- 
stellten eng lischen  
Bauart besteht in 
der Ausnutzung der U
durch geeignete Vor- 
richtungen noch zu 
verstarkenden Wind- 
wirkung zum Fort-
raumen des Schnees. s.
Es handelt sich um 
volle, schrag zum
Bahnkorper geneigte 
Tafeln, die auf
senkrechten Pfosten 
schrag zur Bahnachse
und in ihrer Lange ---
entsprechenden Zwi- y /fs -  
schenraumen aufge- 
stellt werden. Die
gewollte Wirkung ist W W W  
aus der Darstellung 
ohne weiteres er-
sichtlich, die Bauart Abb. 4.
hat nur den Fehler, Wirkungsweise der danischen Bauart.
daB in beiderseits gefahr- 
deten Einschnitten die Wir
kung der Schirme sich 
gegenseitig aufheben miiBte 
und daB auch bei nur auf 
einer Seite erforderlichen ''wĘgpL ,
Schutzschirmen eine volle 
Wirkung nur bei geschlos- 
sener Anordnung moglich 
ist, wodurch sich die An
lage aber zu sehr ver- 
teuern wiirde.

Am wirksamsten ist die 
in den Abb, 3 bis 5 dar- 
gestellte dan ische  Bauart, 
die auch im vorliegenden 

Falle von der Verwaltung Schnitt A-B
der franzOsischen Sudbahn 
verwendet ist und sich 
sehr gut bewahrt hat. Ihre r| lr
Anordnung ist aus Abb. 3, |----- --------- 1
ihre Wirkungsweise aus y y r  /
Abb. 4 ersichtlich. Abb. 5 a 1 ...../
u. b zeigt den Unterschied ) ___ ' V, -i /
des Einflusses starker " /  / /
Schneefaile in einem ge- /  / /
schiitzten und einem un- —  /
geschiitzten Bahneinschnitt. /  / /\

Auf der Strecke Mar- /  /  /
vejols— Bastide wurde ais , /  / /
Baustoff Eisenbeton ver- /  / /
wendet, und zwar nicht /  /  /
nur wegen der dortigen ./ /  /
Knappheit an Holz und ___X  , , ... .,,
dessen dort besonders 
schneller Verwitterung, j  1 §•
sondern auch weil man .f 
nach friiheren Erfah- ■ ' ’
rungen damit rechnen 
mufite, dafi die Anwoh- 
ner holzerne Schnee-

Abb. 1.

Gesamtansicht.

bau der Eisenbahnlinie The Chesapeake and Ohio Northern Railway Co., 
die fiir schweren Giiterverkehr gebaut wurde. Der eiserne Oberbau hat 
eine Gesamtiange von 3435 ft ( =  1047 m). Er besteht aus zwei Haupt- 
offnungen von je 775 ft ( =  236 m), einer siidlichen Zufahrtrampe auf der 
Kentucky-Seite von 1062 ft 6 in ( =  324 m) und einer nórdlichen auf der 

s'/w/tyty Ohio-Seite von 882 ft 6 in ( =  269 m). Die FluBbriicke ist ein durchlaufender

Abb. 5.

EinfluB richtiger Schneeschutzanlagen 

a) geschutzte, b) ungeschiitzte Bahn- 

strecke im Einschnitt.

Abb. 2. Ansicht vom Aufbau der Ohio-Offnung.

Trager und ais solcher die groBte Briicke dieser Art, und nicht nur das, 
sondern auch die langste und schwerste durchweg genietete Briicke in 
Amerika. Das Fachwerk ist ein durchlaufender Strebenzug mit nur 
genieteten Knotenpunkten. Die Knotenbleche sind von ungewOhnlichen 
Abmessungen. Die Quertrager haben U-Form mit Ansatzen, die bis an 
die Gitterquerverspannung gehen. KastenfOrmige Blechtragerportale sind 
iiber den End- und Mittelpfeilern angeordnet.

Abb. 6.

Franzosische Bauart in vorbetonierten Eisen. 
betonelementen nach danlschem Muster.

Fachschrift fiir das gesamte Bauingenieurwesen. 219
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Die Hauptabmessungen der Stromiiberbriickung sind folgende:

Gesamtiange zwischen den Endauflagern . . 1550 ft (=472  m)
Einzelne Spannweiten zwischen den Lagern . 775 ft ( =  236 m)
Lichte H6he iiber N W .............................. 106 ft 6 in (=32 ,5  m)
Lichte H5he iiber H W ...............................40 ft (== 12,2 m)
TragerhOhe am M itte lp fe ile r ....................129 ft 2 in (=39,4 m)
Tragerhohe an den E n d e n ..........................77 ft 6 in (=23,6 m)
Abstand der Haupttragerm itten................38 ft 9 in ( =  11,8 m)
Feldw eite ........................................................ 38 ft 9 in ( =  11,8 m)

Baustahi von einer Festigkeit von 62 000 bis 70 000 lbs./in2 ( =  4,37 bis 
4,92 t/cm2).

A u f ba u. Der Aufbau wurde mit Hilfe eines Laufkranes auf der 
Riistung der Ohio-Seite durchgefiihrt, und bis zum Punkte L 18 auf der 
Kentucky-Seite. Von diesem Punkte aus wurde die Kentucky-Spannweite 
ais ein Ausleger mit Hilfe eines auf dem Obergurt laufenden Kranes bis 
zum Kentucky-Ufer vollendet. Um die sonst iibermafligen Spannungen in 
den Haupttragern zu vermeiden, wurden indessen starkę eiserne Pendel- 
joche eingefugt, die die Haupttrager bei L 8 und L 4 zwischenstiitzten.

Um den Durchgang von Treibeis und -holz u. dergl. zu gestatten, 
wurden die Riistungsjoche nur unter jedem zweiten Knotenpunkte auf der 
Ohio-Seite zwischen L4 und L 18 angeordnet. Die Rampenblechtriiger 
wurden dazu verwandt, die Fahrbahn und den Kran zwischen diesen Knoten- 
punkten zu tragen.

Eiserne Stiitzen wurden bei L 16 und eiserne Pendeljoche bei L 12, 
L 8 und L4  auf der Ohio-Seite vorgesehen, um die Haupttrager zu unter- 
stiitzen. Zwischen diesen Knotenpunkten ruhten die Haupttrager wahrend 
des Aufbaues auf den Riistungsjochen.

Sobald die Ohio-Haupttrager vollendet waren und die Tragerenden 
auf den Pfeilern aufruhten, waren die eisernen Saulen und Joche unter 
den Hauptknotenpunkten genugend stark, um den ganzen Trager zu tragen. 
Mati konnte also die Holzrustung entfernen, bezw. sie konnte durch das 
Treibeis aus dem Flusse weggeschwemmt werden. Die eisernen Stiitzen 
wurden unter dem Trager belassen, so lange, bis der Kentucky-Ausleger 
gebaut war, der das System selbsttragend machte.

Die Fahrbahntrager und der Fahrbahnwindverband wurden erst vom 
Ohio-Ende zum Mittelpfeiler gefiihrt, dann zum Punkte L 18. Alsdann 
wurde der Untergurt in einer geraden Linie von L 18 Kentucky- nach der 
Ohio-Seite zuriickgefiihrt, die Fahrbahn angeschlossen, durchgenietet und 
in eine iiberhiłhte Stellung gekeilt, so daB alle Fiillstabe in der Folgę 
ohne weitere Anspannung eingesetzt werden konnten. Die Kurve war 
praktisch dieselbe wie die unbelastete UberhOhungslinie der fertigen 
Brucke.

Abb. 3. Knotenblech im Untergurt iiber dem Mittelpfeiler.

Die Hauptspannweite wurde zweigleisig gebaut. Die Rampenbrucken, 
dereń jede aus einem Fachwerktrager von 152 ft 6 in ( =  46,48 m) mit 
Fahrbahn oben und aus Blechtragern von 68 bis 110 ft ( =  20,7 bis 33,5 m) 
besteht, wurden zunachst nur eingieisiggebaut, wahrend die Pfeiler auch fiir 
ein zweites Gleis vorgesehen sind. Die GrOBe und das Gewicht von einzelnen 
Teilen der Briicke sind wie folgt: Schwerster Gurtstab 4 X  472 X  77 V2 ft 
( =  1,22 X  1,67 X  23,6 m), Querschnitt 596in2 (=4075cm2), Gewicht 119to"ns 
( =  121 t); schwerster Fiillstab 4 X  4'/a X  75 ft ( =  1,22 X  1.67 X  22,84 m), 
Querschnitt 511 in2 ( =  3500 cm2), Gewlcht;87 tons ( =  97 t); gróBtes Knoten-

blech 135 X  15/s *n X  14 ft
9 in (3,43 m X  4,1275 cm 
X  4,50 m) und 140 X  13/io 
in X  18 ft 2 in (3,56 m 
X  2,064 cm X  5,53 m);

schwerstes GuBstiick 
23 tons ( =  23,4 t); grófite 
Niete 1 Vł in (=31,75 mm) 
Durchmesser bei 7 3/s in 
( =  18 cm) Tiefe. Jedes 
Mittellager iibertragt ein 
Eigengewicht von 5000 
tons ( =  5080 t) und eine 
Verkehrslast von 3000 tons 
( =  3048 t). Das Eigen
gewicht der Haupt- 
óffnungen ailein betrSgt 
13 500 tons ( =  137001).

Um den Yorschriften 
des Bauherrn zu ge- 
niigęn, daB Nebenspan- 
nungen aus dem fertigen 
Bauwerk unter Eigen
gewicht und halber Ver- 
kehrslast nicht auftreten 
sollten, wurden die 
Haupttragerstabe vor ihrer 
Verschiffung in ihre nor- 
male Lage zueinander 
zusammengefiigt. Fiir 
jeden einzelnen Stab ist 
bcrechnet worden, mit 
welcher Kraft er in sein 
Feld einzufiigen war. Die 
Brucke ist entworfen 
worden fiir die E60-Ver- 
kehrslast auf jedem 
Gleis und ein Eigen
gewicht von 18 800 lbs. 
fiir den lfd. FuB (a; 28 t/m) 

Abb. 5. Hydraulische Vorrichtung, Briicke. Der Werkstoff
um die Nietlocher in Deckung zu bringen. fiir die Brucke ist ein

Abb. 4. Mittellager.

Abb. 6. Aufbau der Pendeljochstiitzung.

Die Haupttrager wurden von L 18 —  U 18 Kentucky bis L 16 — U 18 
Ohio mit Hilfe eines Bockkranes errichtet, und dann wurde der auf dem 
Obergurt laufende Kran zwischen U 20 und U 18 Kentucky in Tatigkeit 
gesetzt. Ein Feld wurde auf der Kentucky-Seite durch den oberen Lauf- 
kran und die Ohio-Seite wurde durch den Geriistkran vollendet. Die 
Ohio-Spannweite verbleibt, nachdem sie vollendet war, auf dem Pendel- 
joch L4, 8 , 12 und 16 und auf Keilspindeln auf dem Uferpfeiler der 
Ohio-Seite. Dieses Tragerende war in dem Zustande 7 %  Zoll ( =  193,67 mm) 
zu niedrig. Die Kentucky-Spannweite wurde bis zu ihrer Mitte freitragend 
ausgebaut. In diesem Zustande wurde das Tragerende (Ohio) etwas 
erhoben, um die eisernen Stiitzen zu entlasten und die 16 Zoll ( =  40,64 cm) 
hohen Lagerrollen unter die Tragerenden zu bringen.

Nachdem die Ohio-Spannweite freischwang, wurde der Aufbau der 
anderen Offnung bis L 8 K fortgefiihrt. Dieser Knotenpunkt wurde dann 
73/s Zoll ( =  187,3 mm) gehoben, und zwar mit einer Kraft von 462 000 lbs. 
( =  210 t), ehe man den Vorbau bis L4 fortsetzte. Ais der Trager bis 
L 4 gediehen war, betrug der Stiitzendruck bei L 8 etwa 2 000 000 ibs. 
(=252  t). Knotenpunkt L 4 wurde ein Zoll ( =  25,4 mm) iiberhoht mit einer 
Kraft von 384 000 lbs. ( =  17,42 t), und der Aufbau wurde bis zu L 0 fort
gefiihrt. In dieser Lage war das Kentucky-TrSgerende 16 Zoll ( =  406,39 mm) 
zu tief und wurde mit einem Druck von 2 400 000 lbs. ( =  1090 t) gehoben, 
um es in seine endgiiltige Lage zu bringen.

Ein Beweis fiir die relative Unempfindlichkeit dieses Tragers auf drei 
Stiitzen ist die Tatsache, dafi eine HOhenanderung eines Endes der Brucke 
von 1 Zoll (=25 ,4  mm) den Auflagerdruck nur um 7,5 tons ( =  7,63 t) 
andert; so dafi ein leichtes Setzen der Pfeiler keine wesentliche Wirkung 
auf einen langen durchlaufenden Trager hat.

Abb. 2 bis 6 zeigen Einzelheiten der Briicke und ihres Aufbaues.
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Der Vorentwurf und die Ęinzelplane der Briicke und Rampen wurden 
von G u s tav  L in d e n th a l gefertigt, die Griindung und alle Mauerwerk- 
arbeiten von der Dravo Contracting Company, Pittsburgh. Die Ausfiihrung 
der Eisenkonstruktion lag in den Handen der Mc Ćlinter Marshall Co., 
Pittsburg (Pa.). 5Dr.=3ng. G eorg  M u lle r , Berlin-Lankwitz.

Die 30. Hauptversammlung des Deutschen Beton-Vereins in Berlin
begann am Vormittag des 17. Marz mit einer Zusammenkunft der Mitglieder, 
die den inneren Angelegenheiten des Vereins gewidmet war. Ais dereń 
wichtigstes Ergebnis darf wohl bezeichnet werden, dafi im Verfolg der 
Anregungen aus Kreisen der Wissenschaft und der Praxis und ais Ab- 
schlufi der eigenen Vorarbeiteti des Yereins1) seine Mitglieder von nun 
ab verpflichtet sind, bei ihren Bauten selbst eine sorgfaltige Kontrolle 
auszuiiben und sich ferner einer Nachkontrolle durch den Verein zu unter- 
werfen. Vorschriften fiir diese Baukontrolle werden demnachst aufgestellt 
und weitere Versuche zu Studienzwecken vorgenommen werden; Ver- 
handlungen mit Osterreich, wo eine solche Bautenkontrolle bekanntlich 
bereits vorhanden ist, sind im Gange.

Der Nachmittag des genannten Tages und die beiden folgenden Tage 
saheti ausweislich der Besucherlisten 920 Teilnehmer an den Vortragen 
und Besprechungen technisch-wissenschaftlicher Art versammelt, also er- 
heblich mehr, ais es auch in der Vorkriegszeit der Fali war.

Die bereits in der „Bautechnik" 1927, Heft 9, S. 113, mitgeteilte 
Tagesordnung und die Reihenfolge der diesmal besonders zahlreichen 
Vortrage konnte in der Hauptsache eingehalten werden. Bei ErOffnung der 
Yersammlung begriifite der Vorsitzende, Herr S)r.=3tt3- ef;r. Alfred H iise r, 
■die zahlreich erschienenen Vertreter der Staats- und KommunalbehOrden, 
der Hochschulen und eine Reihe auslandischer Freunde des Vereins. 
M it Genugtuung vermochte er in seinem Oberblick iiber das verflossene 
Arbeitsjahr festzustellen, dafi Deutschland auch im Betonbau keineswegs 
•zuriickstehe: Neue Erfindungen und Betriebseinrichtungen gestatten immer 
mehr eine friiher unbekannt gewesene Kiihnheit der Ausfiihrung, die 
freilich auch von einer Gewahrleistung ihrer Giite begleitet sein mufi und 
Mafinahmen zur Erhaltung des schwer erworbenen Vertrauens erfordert.

Unter den Toten, die der Deutsche Beton-Verein diesmal zu beklagen 
hat, gedachte Dr. Hiiser im besonderen des kurzlich verstorbenen Vor- 
sitzenden des Aufsichtsrates des Deutschen Zement-Bundes, Dr. Heinrich 
M u lle r , mit dem er in jahrzehntelangem Zusammenarbeiten zum Nutzen 
■der beiden aufeinander angewiesenen Vereine hat wirken konnen; ferner 
des Nestors des Ósterreichischen Betonbaues Viktor B rausew ette r und 
des allzu friih verstorbenen Vorstandsmitgliedes Ernst Dyckerhoff.

Ais erste sprachen dann Professor O. G raf, Stuttgart

„Uber das V erha lten  von M orte l und Beton be i tie fen  
T em p e ra tu re n "2),

Professor 2)t\=3itg. G eh le r , Dresden iiber

„W iir fe lfe s tig k e it und  S a u le n fe s t ig k e it  ais G ru n d la g e  der 
B e to n p r iifu n g "2), 

sowie —  aufier der Reihe — Geheimer Regierungsrat Professor O t zen, 
Hannover iiber

„Neuere deu tsche  B e ton s tra fie n “, 

dereń Ausdehnung im Jahre 1926 auf mehr ais das Vierfache angewacbsen ist. 
Der Vortragende behandelte zunachst im allgemeinen die Entwicklung der 
Betonherstellung in der neuesten Zeit und betonte dann die Notwendigkeit, 
im  Strafienbau veredelte Methoden zur Vermeidung von Riickschlagen ein- 
zufiihren. Er verlangte ferner bei ErOrterung der besonderen Anforderungen 
des Strafienbaues an den Beton, dafi bei dessen Bewertung auch die Zug
festigkeit herangezogen werde. Alle diese Anforderungen finden ihren 
Niederschiag in den Richtlinien fiir die einheitliche Priifung von Strafien- 
łeton, die von dem Ausschufi fiir wissenschaftliche und praktische Strafien- 
bauforschung der Studiengesellschaft fiir Automobilstrafienbau aufgestellt 
■sind. Weiterhin gab Professor Otzen einen Vergleich der Eigenart der 
Betondecke mit den gleichwertigen Decken in Pflaster-, Asphalt- und Teer- 
bauausfiihrung sowie eine Statistik ausgefiihrter deutscher Betonstrafien, 
wobei er Gelegenheit fand, die verschiedenen Arten der Herstellung naher 
zu  behandeln. Fiir die zukiinftige Entwicklung wird es nach ihm aus- 
schlaggebend sein, dafi der schnell wachsende Kraftwagenverkehr und der 
damit unausbleibliche Bau von Kraftwagenstrafien eine vollendete Technik 
des deutschen Betonstrafienbaues vorfindet.

Die Folgę der Vortrage des zweiten Tages begannen Regierungsbaurat 
G ay e , Wesermiinde, der iiber

„D ie B e d e u tu n g  des Zem en ts te ins  im  G u f ib e to n "3) 

sprach, und Magistratsbaurat O rth au s , Hannover, der auf Grund von Er- 
-fahrungen bei Arbeiten der Neubauabteilung des dortigen Stadtischen Gas- 
werkes iiber

„T onerdeschm e lzzem ent und se ine  A nw endung  bei Eisen- 
b e to n b au a u s fiih ru n g e n  und P u tza rb e ite n "  3)

‘berichtete.
Alsdann leitete Professor Spangenberg , Miinchen eine Reihe von 

Vortragen aus dem weiteren Gebiete des Bauingenieurwesens ein mit Aus- 
fiihrungen

„Uber e in ige  g ru n d sa tz lic h e  Fragen be i der K on s truk tio n  
g ew ó lb te r  B riicken",

■der in Fortsetzung seines friiheren Vertrages auf der 27. Hauptversammlung4) 
.sich mit Bogenbriicken normaler Spannweiten bis etwa 50 cm beschaftigte.

1) Vergl. „Beton u. Eisen" 1926, Heft 5, 6 , 7, 11, 12 u. 17.
2) u. 3) Vergl. auch: „Beton u. Eisen" 1927, Heft 7.
■*) Vergl. „Die Bautechnik" 1924, Heft 19.

Abb. 1. Vortrag Ma ut ner: Wasserbehalter der Stadt Essen. 

Bewehrung der Wandę. (Text s. Heft 15.)

Fiir die Konstruktion von BriickengewOlben aus Beton ist nach ihm 
die Frage der Gelenke und der Eisenbewehrung von grundsatzlicher Be
deutung. Diese beiden konstruktiven Hilfsmittel werden sehr verschieden 
beurteilt und angewendet: Im Gegensatz zum Auslande finden sich in 
Deutschland am haufigsten die unbewehrten Gewolbe in der Form der 
Dreigelenkbogen, wahrend man einer Bewehrung der Gewolbe bei uns 
vielfach ablehnend gegeniibersteht, wie sich z. B. auch bei den sehr urn- 
fangreichen ErOrterungen iiber den Flensburger Briickeneinsfurz5) deutiich 
gezeigt hat. Der Vortragende untersuchte alsdann die Ursachen fur diese 
bisherige Entwicklung bei uns und die Zweckmafiigkeit der Bewehrung, 
insbesondere fur Betonbogen mit Gelenken. Die Anwendung der ge- 
fundenen Ergebnisse fiir StraCenbriicken wurde an einem in der Aus
fuhrung begriffenen grOfieren Briickenbau, der Ruhrbriicke bei Blankenstein, 
gezeigt und sodann die konstruktiven Erfordernisse fiir gewOlbte Eisen- 
bahnbriicken erortert, namentlich unter Berucksichtigung des schwersten 
Lastenzuges N der Deutschen Reichsbahn ais Verkehrsbelastung. An Hand 
von Beispielen bewehrter und unbewehrter Bogenbriicken gab der Vor- 
tragende zum SchluB statische, asthetische und wlrtschaftliche Vergleiche 
der beiden Ausfiihrungsformen, die offensichtlich zugunsten der ersteren 
ausfielen.0)

Nachdem Geheimrat Prof. Moller-Braunschweig den Ausfiihrungen 
des Vortragenden, ebenfalls unter Bezugnahme auf die Lehren des Flens
burger Briickenunfalls, hinsichtlich der Vorteile einer Bewehrung von 
Dreigelenkbogenbrucken beigestimmt hatte, brachte Regierungsbaumeister 
Schmidt-Berlin

„ M itte ilu n g e n  iiber d ie  A lln e rb r iic k e  be i S iegbu rg  
und E rgSnzungen  iiber die W ahnbach ta lb r iicke ".

Die erstere ist ais Stampfbetonbriicke mit Grauwackensteinverkleidung 
ausgefiihrt und weist drei zwischen Spundwanden herzustellende Strom- 
pfeiler und zwei Widerlager auf, die Óffnungen von 15 m, 2 X  25 m und
30 m sind durch Dreigelenkbogen iiberwolbt. Nachdem der Bau zunachst 
reibungslos vonstatten gegangen und die Briicke nahezu fertiggestellt, der 
AnschluBdamm aber noch nicht bis an das Widerlager herangefiihrt war, 
wurde das letztere durch aufierordentliches Hochwasser hinterwaschen. 
Es rutschte ab und brachte den anschliefienden 25-m-Bogen zum 
Einsturz. Dabei neigte sich der Pfeiler zwar nur um einige Zentimeter, 
aber doch so weit, dafi der anschlićfiende 30-m-Bogen eine leichte Ein- 
senkung erfuhr.

In kurzeń Ziigen beschrieb Regierungsbaumeister Schmidt dann die 
ergriffenen Mafinahmen zur Sicherung der Pfeiler und des Bogens sowie 
den Wiederaufbau und die Hebung des durchhangenden Gewolbes unter 
Mitwirkung des Schubes des neu hergestellten 30-m-Bogens.

Zum Schlufi folgten 
noch einige kurze Mit
teilungen iiber die Voll- 
endung der 70 m weit 
gespannten Dreigelenk- 
bogenbriicke aus Stampf-

5) Vergl. „Die Bau
technik" 1924, Heft 46; 
1925, Heft 36; 1926, 
Heft 4 sowie „Beton u. 
Eisen" 1925, Heft 6, 15, 
18 u. 2 1 .

°) Der bedeutsame 
Vortrag von S p a n g e n 
berg wird demnachst 
ausfiihrlich in der „Bau
technik" veroffentlicht 
werden.

Abb. 2. Vortrag M autner: Wasserbehalter 

der Stadt Essen. Ansicht der fertigen Behalter. 

(Text s. Heft 15.)
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beton im Wahnbachtal, iiber die der Vortragende bereits auf der vor- 
jahrigen Tagung eingehend berichtet hatte.7)

Welch tiefgehendes Interesse alsdann die Ausfiihrungen von Zivil- 
ingenieur Ottokar Stern-Wien iiber

„M oderne  B e to n g ru n d b a u te c h n ik “ 

bei den Zuhorern fanden, bewies der Umstand, daB sich im Ver!auf der 
weiteren Tagung mehrfach Gelegenheit fand, auf sie zuriickzugreifen.8)

Der Vortragende besprach zunachst den Einflufi der Bodenphysik 
auf die Systematik des gesamten Grundbaues und gab eine neue Ein- 
teilung der Griindungsarten nach technologischen und statischen Gesichts- 
punkten.

Ais bodenphysikalische Fortschritte im Grundbauwesen sind nach ihm 
zu nennen:

a) die Bedeutung des Kegeldruckversuches fiir eine strengere Be
urteilung des zulassigen Oberflachendrucks (ósterreichische Be- 
lastungsnorm);

b) der grundsatzliche Einblick in die Spannungsverteilung unter 
ebenen LastflSchen nach der Tiefe;

c) die MOglichkeit einer Beurteilung der erforderlichen Machtigkeit 
einer zu belastenden Bodenschicht;

d) die Erkenntnis der Unrichtigkeit einer Durchschnittsrechnung fur die 
Bodenbeanspruchung unter ebenen Lastflachen, mit anderen Worten 
die Erkenntnis der aufierordentlich ungleichfórmigen Spannungs- 
verteilung auf ebenen Bausohlen;

e) bei der Bodenuntersuchung durch Tiefenaufschliisse der Ersatz der 
gefiihlsmafligen Beurteilung der erforderlichen Griindungstiefe durch 
die mechanische Untersuchung der ungestórten, wenngleich ent- 
spannten Bohrproben, wobei die Drucktahigkeiten im Falle frei- 
zulegender Bausohle und im Falle verspannt bleibender Boden
schicht graphisch ermittelt werden;

f) die einfache Oberpriifung der Pfahlwiderstandsberechnung durch die 
Rammdruckkontrolle, wodurch sich unverlafiliche Ergebnisse der 
dynamischen Rammformeln zumeist erkennen und berichtigen 
lassen.

Weiterhin gab der Vortragende einen Oberblick iiber die bcsonderen 
Vorztige des Betons ais Baustoff im Grundbau beziiglich seines Einbaues 
sowie beziiglich der mechanischen Wechselwirkungen zwischen Baustoff 
und Bodenschichten (Lastabbiirdung) und erwahnte endlich die Vorteile 
von Bauxit und Fluor ais Rohstoffen fiir die Betonerzeugung bei chemi- 
scher Gefahrdung im Grundbau.

Nach einem Oberblick iiber die neuen Betonbauweisen im Grund
bau, ihre unaufhatttame Fortentwicklung, insbesondere der durch maschi- 
nelle Fortschritte (Kompressoraggregate, FOrderanlagen) gebotenen An- 
regungen, Grobbetongeblase, GrundkOrpermaschine, Generalfundierung, 
Tiefschachtgriindungen schilderte er die Onwirtschaftlichkeit der offenen 
und mit Bodenfreilegung verbundenen Schachtgriindungen, wie sie bisher 
iiberwiegend in Anwendung kommen: Die dabei in Frage kommende Ver- 
nachlassigung der Lastabbiirdung, der Verlust der naturlichen Boden- 
verspannung, die ungleichmafiige Spannungsverteilung auf ebenen Bau
sohlen sind nach ihm die Ursache peinlicher Ruckschlage und recht- 
fertigen durchaus den Wunsch, daB in Zukunft dem Studium der zeit- 
gemaBen Grundbautechnik in Wissenschaft' und Praxis mehr Beachtung 
geschenkt wird ais bisher. (Fortsetzung folgt.)

Uber Heberanwendungen im Wasserbau sprach Dipl.-Ing. V ogt 
aus Borna, bei Leipzig an dem Vortragsabende des Deutschen Wasser- 
wirtschafts- und Wasserkraftverbandes E. V. vom 10. Februar. Die Ver- 
wendung von Hebern sei bisher beschrankt gewesen, weil es schwierig 
sei, die in die Heberleitung von auBen eindringenden und aus der Fliissig- 
keit sich ausscheidenden uase (Luft, Kohlensaure usw.) aus dem Heber 
ohne besondere Absaugevorrichtungen hinauszufórdern. Der Vortragende 
glaubt nun, in Anlehnung an eine Ver(jffentlichung von Baurat L in d le y  
im Gasjournal 1909 eine geeignete Ausbildung des Heberfallrohres gefunden 
zu haben, wodurch die in der Heberleitung enthaltenen Gase zugleich mit 
dem Wasser ausgestofien werden.. Der Heber wiirde also selbstentliiftend 
wirken, wodurch die bisherige Beschrankung seiner Anwendung behoben sei.

Die Bedingungen, unter denen ein Heber einwandfrei arbeiten konne, 
seien folgende:

Erstens miisse die Heberleitung entweder wagerecht oder mit einer 
kleinen Steigung in der Richtung des flieBenden Wassers verlegt werden. 
Auf keinen Fali diirfe sie ein Gefalle in der Richtung des flieBenden 
Wassers haben, das grOBer sei ais das Reibungsgefaile der Mindestdurch- 
fluBmenge in der Heberleitung. Zweitens miisse das Heberfallrohr ohne 
Kriimmer senkrecht von der Heberleitung abgeben, am besten mit wage- 
rechter Rohroberkante. Drittens miisse die Geschwindigkeit der kleinsten 
DurchfluBmenge im Fallrohr mindestens 0,4 m/Sek. betragen. Viertens 
miisse der Auslauf des Fallrohres in den Vorfluter so ausgebildet sein, daB 
die ausgestofiene Luft keine riicklaufige Bewegung im Fallrohr machen 
und dadurch den HeberabfluB stOren kónne.

Der Entliiftungsvorgang im Heberfallrohr vollziehe sich unter diesen 
Bedingungen in der Weise, dafi die durch das Hebergefalle erzeugte 
Beschieunigung im oberen Teil des Fallrohres einen Unterdruck hervor- 
rufe, der grofier sei ais das Hebervakuum, wodurch die im Heber befind- 
liche Luft in das Fallrohr hineingesaugt und mit dem abwarts flieBenden 
Wasser fortgewirbelt wiirde. Bei entsprechendem OberschuB an Heber-

t) Vergl.„Die Bautechnik* 1926, Heft 12, S. 180, u. 1927, Heft 12, S. 199.
8) Vergl. auch S tern: Moderne Grundbautechnik. Berlin 1927. Verlag 

von Wilhelm Ernst & Sohn.

gefalle konne man den Heber nach Bedarf auch zum Absaugen von Gasen 
fiir beliebige Zwecke, also ais Vakuumkompressor verwenden. Die Eigen- 
schaft der Selbstentliiftung erOffne den Hebern neue betrachtliche 
Anwendungsgebiete, weil eine Wartung und Betriebsiiberwachung nicht 
mehr erforderlich sei.

An Hand von Lichtbildern zeigte der Vortragende verschiedene 
Anwendungsmoglichkeiten auf dem Gebiete der Wasserversorgung, der 
Abwasserbeseitigung und des Bauwesens. Wenn die Geiandeverhaltnisse 
die Anwendung eines senkrechten Fallrohres fiir die ganze FćSrderhOhe 
nicht gestatten, konne das Fallrohr durch Einschalten von Knien in mehrere 
Stufen aufgeteilt werden, wobei es ebenfalls nur notig sei, den Obergang 
von einem Heberknie in das nachste so auszubilden, daB die mitgefiihrte 
Luft nicht wieder in das Heberfallrohr zurucktreten kOnne. Wenn die 
AbfluBmenge stark schwanke, seien die Heberfallrohre in mehrere Einzel- 
rohre von verschiedener Weite zu unterteilen, die nacheinander anspringen, 
damit die Bedingung v 0,4 m/Sek. gewahrt bleibe. Weiter gebe die 
Eigenschaft des selbstentluftenden Hebers, ais Saugkompressor zu wirken, 
die MOglichkeit, einen kleinen Heber ais Anlafiheber zur Inbetriebsetzung 
eines grofien Hebers zu benutzen, dessen Scheitel iiber dem Wasser
spiegel der Absaugstelle liege.

Es wurde hier gezeigt, wie der Heber zur Abfiihrung uberschiissiger 
Wassermengen aus dem Zuflufigerinne von Kraftwerken, sowie ais Ober- 
lauf oder NotauslaB von Staubecken Verwendung finden konne.

Im Anschlufi an den Vortrag erlauterte 2)r.=3ng. H eyn, Stettin, die 
Wirkungsweise der von seiner Firma entwickelten bekannten selbsttatigen 
Heber, bei denen das Ansaugen unter Vermeidung eines besonderen 
Anlafihebers unmittelbar stattfindet.

Ob die von Herrn V ogt angegebene, vorstehend beschriebene Heber- 
ausbildung sich in der Praxis durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

O. Sch.

Eine neue Stahlsorte,1) den sogenannten H igh- S ilicon-S tee l, 
verwendet man seit einiger Zeit in den Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika fiir besonders stark beanspruchte Teile groBer Briicken, so bei- 
spielsweise fiir die Hell-Gate-Briicke in New York, nachdem man schon 
wahrend des Krieges fiir Kriegschiffbau einen ahnlichen Stahl, den so
genannten H igh-Carbon-S tee l, verwendet hatte. Der High-Silicon- 
Steel enthalt 0,32 bis 0,35 %  Kohlenstoff, 0,68 bis 0,72 %. Mangan, 0,03%  
Phosphor, 0,04 %  Schwefel und 0,25 bis 0,28 %  Silizium. Die Festigkeit 
dieses Stahles erreicht 60 kg/mm- bei einer Dehnung von 18 bis 20 % . 
Kiirzlich sind Vorschriften fiir die Herstellung, Prufung und Lieferung 
von High-Silicon-Steel erlassen worden, die demnachst in die allgemein 
gultSgen Standardlisten der Vereinigten Staaten aufgenommen werden. 
Nickelstahl wird in Amerika nur wenig mehr fiir Briickenbau verwendet, 
da fiir diese Zwecke besser geeignete Stahlsorten hergestellt werden. Fiir 
Dampfkesselbau stellt Illinois Steel Co. jetzt einen besonders hoch- 
wertigen Stahl her, der 0,16 bis 0 ,22%  Kohlenstoff, 0,35 bis 0 ,55%  
Mangan, 0,04 %  Phosphor und 0,045 %  Schwefel enthalt. Fiir Dampf- 
kessel der Kriegschiffe hat man mit gutem Erfolg den Kohlenstoffgehalt 
auf bis 0,32 %  gesteigert. Fiir bestimmte Zwecke, wie beispielsweise fiir 
Kesselflammrohre, verwendet man wieder Puddeleisen, das nur 0,08 %  
Kohlenstoff enthalt und vorzugsweise in American Puddled Iron Co., 
Warren, hergestellt wird. N. B.

Ł) Nach Mitteilung der American Iron and Steel Institute, United 
States Products Co.

Personalnachrichten.
Preuflen. Dem Regierungs- und Baurat Schaefer bei der Regierung 

in Schleswig ist eine planmSBige Beforderungsstelle der Besoldungs- 
gruppe A 11 und dem Regierungsbaumeister des Wasser- und Strafien- 
baufaches O lb e rt bei der Regierung in Breslau eine planmafiige Re
gierungs- und Bauratsstelle verliehen worden.

Der Regierungsbaurat G re iff bei dem Kulturbauamt in Meppen ist 
an das Kulturbauamt in Hannover versetzt worden.

Versetzt sind: die Regierungsbaumeister (W.) De ttm ers vom Neu
bauamt in Wesermiinde an das Wasserbauamt in Harburg a. d. Elbe, 
K rueger vom Bauamt fiir den Pregelausbau in Insterburg an das Kanal
bauamt in Fallersleben und Friedrich VoB vom Wasserbauamt in 
Berlin an das Kanalbauamt in Obisfelde.

Der Regierungsbaurat M u lle r  bei dem Kulturbauamt in Hannover ist 
voriibergehend dem Oberprasidenten daselbst iiberwiesen worden.

Oberwiesen ist: der Regierungsbaumeister (W.) H ilfe r  vom Neubau
amt in Meppen dem Wasserbauamt daselbst.

Die Staatspriifung haben bestanden: die Regierungsbaufuhrer Ernst 
W ild e  und Innocenz A u te rm ann  (Wasser- und Strafienbaufach).

Der Regierungs- und Baurat, Stadtrat a. D. Paul H in  in Frankfurt am 
Main, friiher Mitglied der Eisenbahndirektion Kóln, ist gestorben.
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