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D I E  B A U S T E L L E N E I N R I C H T U N G  D E R  Z W I L L I N G S S C H A C H T S C H L E U S E  IN  F Ü R S T E N B E R G ,  O D E R .

N a c h  dem  V o r t r a g  d es  H e rrn  R e g ie ru n g s-  und  B a u r a t s  K  a  u m a  n n s an läß lich  d e r 29. H a u p tv e rsa m m lu n g

d es D eu tsch en  B e to n v e re in s  am  5 . M ä rz  19 2 6  zu B e r lin .

In  F ü rste n b e rg  a . d . O d er e rr ic h te t  d ie V e rw a ltu n g  d er 
M ärk isch en  W a sse rstra ß e n  neben  d em  b esteh en d en  drei- 
sch leu sig en  A b st ie g  eine Z w illin g ssc h a ch tsch le u se , d ie den 
H ö h en u n tersch ied  vo n  14  111 zw isch en  d er S c h e ite lh a ltu n g  des 
O d e r-S p re e -K a n a ls  und d e r O d er v e rm itte lt . D ie  dem  leb h aften  
V e rk e h r zw isch en  B e r lin  u n d  O bersch lesien  R e c h n u n g  tra g en d e n  
A b m essu n gen  d es S c h le u se n b a u w e rk s  — 1 2  m  n u tz b a re  B re ite  
und 13 0  m n u tz b a re  L ä n g e  — b ed in gen  die V era rb e itu n g  
d e ra rtig  u m fa n g re ich e r B e to n m a sse n , daß  d er E in r ic h tu n g  
d ieser B a u s te l le  m it  dem  Z ie le , eine m ö g lich st h oh e L e is tu n g s
fä h ig k e it  zu e rre ich en , b eso n d ere  B e a c h tu n g  gesch e n k t w erd en  
m ußte. D en n  es g a lt  
die d u rch  d ie  A b 
kü rzun g d e r B a u z e it  
sich b ie ten d en  w ir t 
sch aftlich en  V o rte ile  
au szu n u tzen  — ich  
brau ch e  n u r d ie M ö g - 
lich keit d er frü h e ren  
E in ste llu n g  d er v ie r-  
sttitzigen G ru n d w as
sersenku ng in  d er 
20 m tie fe n  B a u g ru b e  
h ervorzu h eb en .

In  d ie  Z w illin g s 
sch ach tsch leuse  m it  
N eb en an lag en  w e r
den 13 0 0 0 0  m 3 fe s te  
B eto n m a sse  e in g e 
b aut. N a c h  dem  B a u 
plan s te h t fü r  d iese 
L e istu n g  e in sch ließ 
lich d er d re im o n a t
lichen W in te ru n te r
brechung ein e B a u z e it  v o n  14  M o n aten , im  g an zen  a lso  n u r 
n  M on ate  zu r V e r fü g u n g .

D ie  B e to n b lö c k e  d e r  S ch leu sen so h le  m it 250 0  m 3 In h a lt  
sind oh ne je d e  A rb e itsp a u se  in  ein em  G u ß  h erzu ste llen . D em 
entsprech end w a re n  d ie  E in r ic h tu n g e n  so zu t re f fe n , daß  eine 
H ö ch stle istu n g  v o n  15 0 0  m 3/T a g  e rre ich t w erd en  k a n n . Ich  
darf vo rw e g n e h m e n , daß  b ei den im  O k to b e r begonnenen  
B eto n arb e iten  schon w ie d e rh o lt T a g e s le is tu n g e n  v o n  12 0 0  m 3 
erreicht w u rd en .

Z w isch en  A u ftra g se r te i lu n g  u n d  B e g in n  d e r  B e to n a rb e ite n  
stand dem  U n te rn e h m e r zu r E r r ic h tu n g  d e ra r t ig  le istu n g s
fäh iger A n la g e n  n ic h t d ie  u n b e d in g t e rfo rd e rlic h e  Z e it  zur 
V erfü gun g. D e sh a lb  en tsch loß  sich  d ie  B a u v e r w a ltu n g , die 
Anlagen zur B e fö rd e ru n g , E n t la d u n g  u n d  L a g e ru n g  d er B in d e - 
und Z u sch la g sto ffe  sow ie  d ie  g e sa m ten  B eto n m isch a n la g en  
selbst zu e rr ic h te n . D ie s  w a r  u m  so m eh r g eb o ten , a ls  d ie 
V erw altu n g  d ie  L ie fe ru n g  sä m tlic h e r  B a u s to ffe  ü b ern o m m en  
h a t  u n d  d a fü r  S o rg e  tra g e n  m u ß te , daß  b e i B e g in n  d er B e to n 
arb e iten  gen ü g e n d  V o rr ä te  a n  B a u s to ffe n  vo rh a n d e n  w aren . 
E in  w e ite re r  G ru n d  la g  in  d er W ie d e rve rw e n d u n g  d e r G e rä te  
und E in r ic h tu n g e n  b eim  B a u  des H e b e w e rk e s  in  N ie d e rfin o w  
und den S c h le u se n b a u te n  des Ih le -P la u e r -K a n a le s .

W e il d ie  B a u s to ffe  fa s t  au ssch ließ lich  a u f dem  W a sse r
w ege  h e ra n g e sc h a fft  w erd en , w u rd e  d er o b ere  V o rh a fen  b is 
nah e  a n  d ie  S c h le u se n b a u g ru b e  fe r t ig g e s te llt , d u rch  einen 
A b sc h lu ß d a m m  a b g e sp e rrt  und  u n ter W a sse r gese tz t, so daß  
d ie  K ä h n e  b is  d ich t an  d ie  B a u s te lle  h eran sc h w im m en  kön nen .

I . A n f u h r  d e r  B i n d e s t o f f e ,

a) D e c k k ä h n e .

40000  t  Z e m e n t  w erd en  v o n  d e r F ir m a  C. O. W egen er 
in  R ü d e rsd o r f in  u n v e rp a c k te m  Z u sta n d e  g e lie fe r t  und durch

eig en s zu diesem  
Z w e c k  vo n  d e r V e r 
w a ltu n g  h e rg e r ic h 
te te  D e c k k ä h n e  in 
reg e lm äß ig em  P e n 
d e lb etr ie b  n ach  F ü r 
sten b erg  b e fö rd ert. 
D ie  fü n f  so rg fä lt ig  
a u sg e w ä h lte n  K ä h n e  
vo n  d u rch sch n ittlic h  
300  t  T ra g fä h ig k e it , 
d ie  v o rh e r  n u r h o ch 
w e rtig e  u n d  w a sse r
em p fin d lich e  S to ffe  
b e fö rd e rth a b e n , sind 
ü b er den L a d e -  und 
H ä n geb ü h n en  durch  
e in e g u t  v e rk le b te  
P a p p la g e  und  a u ß e r
dem  noch d u rch  eine 
2 cm  s ta rk e , g e sp u n 
d e te  S c h a lu n g  gegen  
a u fs te ig e n d e  F e u c h 

t ig k e it  g esch  ü tz t. D ie  B e la d u n g  im  W e rk  e rfo lg t d u rch  Sc h n e k - 
ken  u n te r  d em  S c h u tz e  e in es ü b e rk ra g e n d e n  D ach es.. D u rch  den 
W e g fa ll d e r  S i c k e  und  d ie  A r t  d e r  B e fö rd e ru n g , E n tla d u n g  und 
L a g e ru n g  d es Z em en tes w erd en  e rh eb lic h e  B e t r ä g e  e rsp a rt .

D e r  T r  a ß  w ird  in e in er M en ge  v o n  — 15 0 0 0  t, durch  
den D t. T ra ß b u n d  a u s  dem  N e tte ta l  g e lie fe rt , vo n  A n d ern a ch  
m it R h e in k ä h n e n  n ach  R o t te rd a m  g e fa h re n , d o rt m itte ls  
B e c h e rw e rk  in S e e le ic h te r u m g esch lag en , a u f dem  Seew ege  
n ach  S te tt in  b e fö rd e rt , h ie r  d u rch  G re ife r  in  O d erd eck k äh n e  
u m gelad en  u n d  a u f d er O d er o d er d u rch  die K a n ä le  üb er 
B e r lin  nach  F ü rste n b e rg  g e b ra c h t.

b) B e c h e r w e r k .

Z em en t und  T ra ß  w erd en  in  F ü rste n b e rg  durch  ein 
B e c h e rw e rk , d a s  v o n  d e r F ir m a  A d . B le ic h e r t  &  Co. a u sg e fü h rt 
is t , m it e in er stü n d lich en  L e is tu n g  v o n  1 7  t  e n tlad en . B e i  
T a g -  u n d  N a c h tb e tr ie b  is t  d iese  E in r ic h tu n g  in  d e r L a g e , die 
E n tle e ru n g 1 e in es 3 0 0 -t-K a h n e s  in 24 S tu n d e n  zu b ew e rk 
ste lligen . D ie  A n le g e ste lle  is t  v o n  e in er 10  m  a u sk rag en d en  
D a c h k o n stru k tio n  ü b e rsp a n n t (A b b . 1) , d ie m it e in er au f- 
ro llb a re n  Z e ltp la n e  a b g e d e ck t is t , so daß  au ch  b ei u n g ü n stig e r 
W itte ru n g  die E n tla d u n g  ohne B e e in trä c h tig u n g  d er G ü te
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d es losen  Z em e n ts  e r
fo lg t . A u ch  d er fü r 
d ie  B e w e g u n g  des 
B e c h e rw e rk s  in  sen k 
re c h te r  u n d  w a g e - 

re c h te r  R ic h tu n g  
d ien en d e S c h litz  in  
d e r D a c h k o n stru k tio n  
w ird  d u rch  Z e ltb a h n 
stre ife n , d ie  in  S p a n n 
ro llen  b e fe st ig t  sind , 

w a sse rd ic h t v e r 
sch lossen . D u rch  ein  
te le sk o p a rtig e s  R o h r  
fä l lt  d e r Z em en t in  
ein en  Ü b e rla d e ru m p f 
(A b b . 2), a u s  dem  
g le ich ze itig  m itte ls  

S e g m e n tve rsch lü sse n  
zw ei H ä n g e w a g e n  

v o n  je  250  L it e r  
In h a lt  b elad en  w e r
d en kön nen . E in e  

sch a rfe  T re n n u n g  
zw isch en  Z em en t u n d  T ra s s  is t  d u rch  K e n n ze ich n u n g  d er 
ein zeln en  W agen  g e w ä h rle iste t .

Abb. 3 . U n tere r Segm entverschluß eines Zem entsilos.

c) S e i l b a h n .

E in e  B le ich e rtsch e  E i n s e i l b a h n  s te llt  d ie  V erb in d u n g  
d iese r E n tla d e s te lle  m it  d e r  e tw a  300 m  e n tfe rn te n  S ilo a n la g e  
h e r  (A b b . 1 ) .  D ie  S e ilb a h n  is t  d e r L e is tu n g s fä h ig k e it  des 
B e c h e rw e rk s  a n g e p a ß t, k a n n  je d o ch  d u rch  E in sc h a ltu n g  
w e ite re r  W agen  erh eb lich  e rh ö h t w erd en . D ie  H ä n g e w a g e n  
sin d  d e ra r tig  versch lo ssen , daß  w äh ren d  d er B e fö rd e ru n g  keine

S k re isru n d e n  Z ellen  
vo n  je  9 ,5  m  D u rc h 
m esser u n d  10  m 
H ö h e  m it  e in em  F a s 
su n g sv e rm ö g e n  v o n  
je  600 m 3. S ie  , is t  
vo n  d e r  F ir m a  L o u is  
E ile r s , H a n n o v e r, a u s 
g e fü h rt . E n tsp re c h e n d  
dem  sp ez ifisch en  G e 
w ich t d es  Z em e n te s  
sin d  d ie  Z e llen  fü r 
eine B e la s tu n g  v o n  je  
780 t  b erech n et, sie 
b es itzen  a lso  im  g a n 
zen ein e T ra g fä h ig k e it  
v o n  6240 t . 5 Z ellen  
sin d  fü r  Z em e n t und  
3 fü r  T ra ß  b estim m t. 
Je d e  Z e lle  is t  oben  
m it  2 E in la u fö f f 

n u n g e n  u n d  u n ten  
m it 2 E n t le e ru n g s 
ö ffn u n g e n  ve rseh e n , 

le tz te re  w e rd e n  so w o h l d u rch  S e g m e n t-  a ls  au ch  d u rch  
T ro m m e lv e rsch lü sse  m it  M eß v o rrich tu n g e n  b ed ie n t. D ie  
g e sa m te  S ilo a n la g e  is t  m it e in er H o lz v e rk le id u n g  um geb en , 
so d aß  Z em e n t un d  T ra ß  g egen  a lle  W itte ru n g se in flü sse  g e 
sch ü tz t  s in d . E b e n so  w ie o b e rh a lb  d e r S ilo ze llen  d ie  vo n  
d e r S e ilb a h n  a b la u fe n d e n  W agen  v o n  H a n d  n ach  den  E in 
fü llö ffn u n g e n  a n  den  H ä n g e sch ie n e n  g e ro llt  w erd en , 
w e rd e n  auch  u n te rh a lb  d e r S ilo ze llen  d ie  E n tn a h m e w a g e n  
v o n  je  500  L ite r n  v o n  H a n d  nach  d er V o rm isc h a n la g e  g e 
sch ob en  (A b b . 3).

F e u c h t ig k e it  e in d rin gen  k a n n . D e r  S p a n n sc h lit te n  d e r S e il
b a h n  is t  ü b e r  d en  S ilo s  in  d er o b eren  S ta t io n  a n g e b ra c h t.

d) S i l o a n l a g e .

D ie  S i l o a n l a g e  fü r  den T ra ß  u n d  Z em e n t b este h t a u s

IN  FÜRSTENBERG, ODER. ^ m c h e f t  24.EUR

A bb. 4. F ests tehender T u rm  des K abelkranes.A bb. 2. Füllen  d e r  H ängew agen  d e r  Seilbahn aus dem  Ü beiladerum pf 
des B echerw erkes.
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I I .  A u s l a d e n  d e r  Z u s c h l a g s t o f f e ,

a) K a b e l k r a n .

D e r  K i e s  w ird  in  d e r N ä h e  d e r N e issem ü n d u n g  g e 
b a g g e rt , m itte ls  K ä h n e n  n ach  d em  o b eren  V o rh a fen  
g e sc h a fft  u n d  d o rt d u rch  d en  B le ic h e rtsc h e n  ra d ia l fa h r-

F ü rste n b e rg  b e fö rd e rt , d o rt in  P rä h m e  u m g esch lag en , in  
d en  V o rh a fen  g e fa h re n  un d  h ie r  in  ä h n lic h e r  W eise  
w ie  d er K ie s  durch den K a b e lk ra n  en tlad en .

A b b . 7. H ärigew agen u n te r  einem  S andbunker m it Segment%’erschluß.

b aren  K a b e lk r a n  vo n  
400 m  R e ic h w e ite  e n t
laden. D ie se r K ra n  
ü b e rsp a n n t den g a n 
zen V o rh a fe n  u n d  die 
L a g e rp lä tz e  d er Z u 
sch la g sto ffe . D e r  fe s te  
(A bb. 4) T u rm  
eine H ö h e  v o n  29 in , 
der b ew e g lich e  (A b b .5) 
eine H ö h e  v o n  2 5 ,4  m. 
D ie  L a u fk a tz e  t r ä g t  
4800 k g . D ie  F ö r d e r 
kübel b esitzen  2 ,2 5  m 3, 
der G re ife r  1 ,2 5  m 3 
In h a lt. D e r  D u rc h 
h ang d es T ra g k a b e ls  
b e trä g t  b is  16  m . 
B e i v o lle r  A u sn u tz u n g  
le iste t d er K r a n  
stündlich  22  F ö rd e r 
spiele b ei einem  
H u b  v o n  10  m  des 
G reifers u n d  einer 
F a h rw e ite  d er L a u f 
katze v o n  16 0  m . A b b . 6. H ängew agen  u n te r  der V orm ischanlage m it M eßtroinm el.

e in e r  H a u p tm isc h -  
a n la g e . Z em e n t und 
T ra ß  w erd en  im  V e r 
h ä ltn is  1 :  0 ,5  v o n  den 
S ilo z e lle n  h e ra n g e fa h 
ren , in  3  K re is la u f-  

d o p p e lttro g m isch e rn  
vo n  750  L i t e r  F a s 
su n g sra u m , d ie  v o n  
d er F ir m a  G au h e- 
G o ck e l &  C o. g e lie 
fe r t  sin d , geh ob en  und 
d o rt tro c k e n  d u rch  
zw ei w a g e re c h t lie 
ge n d e  R ü h r w e r k w e l
len  m it  M isch arm en  
d u rc h g e a rb e ite t . D a s  
vo rg e m isch te  G u t  w ird  
j e n a ch  d em M isch u n gs- 
v e rh ä ltn is  in  M eß 
tro m m e ln  o d er se lb s t
tä t ig e n  W a g e n  g e 
n au  ab gem essen  in  
H ä n g e w a g e n  v o n ; je  
12 0 0  L i t e r  In h a lt  
g e sc h ü tte t  (A b b . 6).

b) ü b e r l a d e b u n k e r .

D u rch  2 Ü b e r l a d e b u n k e r  v o n  je  5 m 3 In h a lt  is t  
au ch  d ie  M ö g lich k e it ge b o ten , d ie  Z u sc h la g s to ffe  n ich t a u f d ie 
H a ld e n , so n d ern  u n m itte lb a r  in  d ie  fü r  d ie  B ed ie n u n g  d er 
M isch a n la g e  b estim m te n  B a u s to ffz ü g e  zu lad en .

S p l it t  u n d  S c h o tte r  w erd en  in  den K o sc h e n b e rg e r  
G ra u w a c k e n b rü c h e n  gew o n n en , m it  d e r  R e ic h sb a h n  b is

b) H ä n g e b a h n  u n t e r  Z u s c h l a g s t o f f e b u n k e r n .

D iese  w e rd e n  a u f  e in er H ä n g e b a h n  a n  d ie  K ie sb u n k e r  
h era n g e sc h o b e n , d o rt b is  zu e in er b estim m te n  M a rk e  m itte ls  
le ich t b ed ie n b a re r S e g m e n tv e rsc h lü sse  m it  K ie s  (A b b . 7), 
eben so w e ite rla u fe n d ' m it  S p l it t  u n d  n ach  B e d a r f  au ch  m it 
S c h o tte r  g e fü llt  und  sch ließ lich  a u f d e rse lb e n  H ä n g e b a h n  b is 
zu r H a u p tm isc h a n la g e  g e b rä c h t, rvo sie  in d ie A u fz u g sk ä s te n
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A B B R U C H  D E R  A U S L E G E R B R Ü C K E  Ü B E R  D I E  N I A G A R A S C H L U C H T .

Von M agistratsbaurat Cajar, Berlin .

D ie  L e b e n sd a u e r  u n se re rB rü c k e n b a u w e rk e  h ä n g t  v o n  e in er 
g a n z e n  R e ih e  vo n  B e d in g u n g e n  a b :  z u n ä c h st  v o n  d e r  A r t  des 
B a u s to ffe s  se lb st  u n d  se in er F ä h ig k e it , den d a u ern d e n  E in 
w irk u n g e n  d e r W itte ru n g  u n d  d es B e tr ie b e s  zu w id e rste h e n , 
fe rn e r  v o n  den ö rtlich e n  V e rh ä ltn isse n  un d  v o n  d e r A r t  des 
B e tr ie b e s , so d a n n  v o n  dem  V o rh a n d en se in  u n d  d e r  W irk s a m k e it  
v o n  V o rk e h ru n g e n  zu r A b w e h r  sc h ä d lic h e r  E in flü s se , v o n  d er 
S o rg fa lt , d ie  fü r  B e o b a c h tu n g  u n d  U n te rh a ltu n g  d es B a u w e rk s  
a u fg e w e n d e t w ird , und  sch ließ lich  v o n  se in e r A n p a s s u n g s 

fä h ig k e it  an  w a ch se n d e  B e tr ie b sa n fo rd e ru n g e n . D ie  M än gel, 
d ie  e in em  B a u w e r k  n a c h  d iesen  R ic h tu n g e n  h in  a n h a ften , 
ze ig en  sich  z w a r v ie lfa c h  sch on  b e i den R e v is io n e n , denen  ja  
a lle  g rö ß eren  B a u w e rk e  u n d  b eso n d ers  d ie  B rü c k e n b a u te n  
u n te rw o rfe n  w e rd e n  m ü sse n ; in d essen  ein  ab sch ließ en d es 
U rte il lä ß t  s ich  doch  e rs t  fä lle n , w en n  d a s  B a u w e r k  ab g eb ro ch en  
w ird , w en n  es a lso  g le ich sa m  in  se ine a n a to m isc h e n  B e s ta n d te ile  
z e rle g t w ird . U n te r  a n d e re m  z e ig t s ich  d a b e i b eso n d ers  der 
Z u s ta n d  d e r w ä h re n d  d es  B e tr ie b e s  u n z u g ä n g lic h e n  S te llen ,

D iese  v o n  d e r V e rw a ltu n g  e rste llten  
A n la g e n  w e rd e n  v o n  fa c h k u n d ig e n  L e u ten  
d es G e n e ra lu n te rn e h m e rs , d e r  F ir m a  H a b e r
m an n  &  G u clces-L ieb o ld  A .-G . b ed ien t. D ie  
w e ite re  E in r ic h tu n g  d e r B a u s te lle , v o r  a llem  
d ie  A u fs te llu n g  d e r 25 m h o h en  G e rü s te  zu 
b eid en  S e ite n  d e r Sc h leu sen gru b e , a u f  denen 
die B e to n z ü g e  den G u ß b eto n  h e ra n b rin g en  
(A b b . 9), un d  d ie  A n o rd n u n g  u n d  A u fh ä n g u n g  
d er G u ß rin n en  sind im  E in v e rn e h m e n  m it 
d er B a u le itu n g  durch  den G e n e ra lu n te r
n eh m er a u sg e fü h rt , d er au c h  a u f seine 
K o s te n  den z w eiten , d ie g e sa m te  B a u g ru b e  
ü b ersp an n en d en  B le ich  ertsch en  K a b e lk ra n  
zum  V erse tz en  d e r S c h a lu n g  u n d  G ieß 
v o rr ic h tu n g  sow ie  zum  E in b r in g e n  d er 
E ise n e in la g e n  h a t  a u fs te lle n  la ssen . M an  
w ä h lte  d iese  E in r ic h tu n g , u m  d ie  L e is tu n g s 
fä h ig k e it  d e r  G e sa m ta n la g e  zu erh öh en , 
d en n  m an  g la u b te  d ie  in  A u ss ic h t  g e 
nom m en en  h ö ch sten  T a g e s le is tu n g e n  vo n  
15 0 0  m 3 m it G ieß tü rm en  n ich t so s ich e r und  
w ir tsc h a ft lic h  zu erre ich en .

Abb. 9. Betonzug auf dem 25 m hohen Gerüst der Schleusenbaustelle.

E r w ä h n t  se i noch d e r  n eu zeitlic h  e in 
g e r ic h te te  V e rsu c h sra u m , in  d em  a lle  zur 
B a u s to ffp rü fu n g  e rfo rd e rlich en  G e rä te  u n d  
M asch in en  a u fg e s te llt  s in d .
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e n tle e rt w erd en . D ie  e n tleerten  W agen  w erd en  
a u f d e r gegen  R e g e n  v ö llig  g e sch ü tz te n  H ä n g e 
b ah n  im  K re is la u f zu den V o rm isc h an lag en  
zu rü ckgesch ob en .

e) H a u p t m i s c h s t a t i o n .

In  5 A u fz u g sk ä s te n  v o n  je  12 0 0  L ite r  
F a ssu n g sv e rm ö g e n  w erd en  d ie  B in d e - und 
Z u sc h la g sto ffe  6 m  geh ob en  und in  d ie 
5 M isch m asch in en  (A b b . 8) v o n  dem  g le i
chen  F a ssu n g sra u m  g e sch ü tte t , d ie  vo n  
d e r F ir m a  Sc h ie g e , L e ip z ig , g e lie fe rt  sind . 
D iese  M isch er b esitzen  D o p p e lk o n u stro m 
m eln v o n  2 ,40  m  T ro m m eld u rc h m esser m it 
2 sp ira lfö rm ig  geb o gen en  W en d esch au fe ln . 
D ie  E n tle e ru n g  e rfo lg t  durch  U m ste u e ru n g  
und  R ü c k w ä rtsd re h u n g  d er T ro m m e l. D ie  
e rs t  tro ck en  und d a n n  u n te r  W asse rz u sa tz  
g rü n d lich  d u rc h g e a rb e ite te  M isch u n g  w ird  
w äh ren d  d e r E n tle e ru n g  vo n  Z w isch e n b e 
h ä lte rn  au fgen o m m en , d ie  d as  M isch gu t d u rch  
Ö ffn en  vo n  S e g m e n tve rsch lü sse n  a n  d ie  a u f 
zw ei g le ich lau fen d en  G le isen  steh en d en  B e 
to n zü ge  ab g eb en .
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H ie ra u s  fo lg t, w ie  au ß ero rd en tlich  w ic h tig  es is t , daß  d e r I n 
ge n ie u r au c h  den A b b rü c h e n  d ie  g rö ß te  A u fm e rk sa m k e it  
sch en k t, w ird  ih m  doch  h ie r  eine a u sg ie b ig e  G e le g e n h e it g e 
boten , se ine E rk e n n tn is se  in  b ez u g  a u f  d ie L e b e n sn o tw e n d ig 
k e ite n  e in es B a u w e rk e s  zu  v e r tie fe n .

E in e n  w e rtv o lle n  B e it ra g  zu d iesem  T h e m a  lie fe r t  d e r 
A b b ru c h  d er gro ß en  A u sle g e rb rü c k e  ü b e r d ie  N ia g a ra sc h lu c h t. 
D iese  B rü c k e  is t  im  J a h r e  18 8 3  e rb a u t  w ord en , g e n ü g te  a b e r  
sch on  1 7  J a h r e  s p ä te r  n ich t m eh r den V e rk e h rsb e d ü rfn isse n , 
so daß  ein e V e rs tä rk u n g  d u rch  E in fü g u n g  eines d r itte n  H a u p t
trä g e rs  vo rgen o m m en  w e rd e n  m uß te. Im  v e rg a n g e n e n  J a h r e  
w u rd e  sie  d an n  d u rch  ein e u n m itte lb a r  d an eb en  e rr ic h te te  
e isern e B o g e n b rü c k e  e rse tz t. D ie  v e rh ä ltn ism ä ß ig  k u rze  L e b e n s
d a u er d e r B rü c k e  is t  d a h e r in d e r  H a u p tsa c h e  w o h l d a ra u f zu
rü ck z u fü h re n , daß  sch ließ lich  ih re  A n p a ssu n g sfä h ig k e it  a n  d ie 
w ach sen d en  B e tr ie b sa n fo rd e ru n g e n  e rsch ö p ft w a r. U m  so 
in te re ssa n te r  und e rg ie b ig e r is t  d er E in b lic k , den ih r A b b ru ch ’ 
in ih re  k o n stru k tiv e  E ig e n a r t  g e w ä h rt. D en n  w ä h re n d  doch 
b ei seh r a lte n  B rü c k e n , d eren  D a se in  sch ließ lich  n u r d u rch  d as 
V ersa g e n  des B a u s to ffe s  b een d et w u rd e , d as K o n s t ru k t iv e  v ie lfa c h  
nu r e in  m eh r o d e r w e n ig e r  g e sch ic h tlich e s  In te re sse  b ie te t, 
is t  d ie  K o n s tru k tio n  d ieser B rü c k e  noch  n ich t so ü b e ra lte rt , 
daß  sich  d ie  b ei ih rem  A b b ru c h  in d iese r B ez ie h u n g  gesa m m elten  
E r fa h ru n g e n  n ic h t m eh r m it  G ew in n  v e rw e n d e n  ließ en.

D e r  A b b ru c h  d er B r ü c k e  vo llz o g  sich in  seh r e in fa ch e r 
W eise d u rch  U m k eh ru n g ' d es b e i d e r  A u fs te llu n g  an g ew en d eten  
V e rfa h re n s .

In te re s s a n te r  a ls  d a s  A b b ru c h v e rfa h re n , d a s  g ru n d sä tz lich  
n ich ts  N e u e s  b ie te t , is t  d e r  Z u sta n d , in  dem  d ie  B rü c k e  b eim  
A b b a u  v o rg e fu n d e n  w u r d e .1 B e m e rk e n sw e rt  sin d  h ie r  v o r  a llem  
die s ta rk e n  R o s t e r s c h e i n u n g e n ,  b eso n d ers an  je n e n  S te llen , 
die v o n  v o r n h e r e i n  fü r  d en  A n str ich  u n d  au c h  sp ä te rh in  
fü r R e in ig u n g  un d  R e v is io n  u n z u g ä n g l i c h  w a r e n ;  an  so lchen  
S te llen  h a t  es b ei d ieser B rü c k e  an sch ein en d  n ich t g e fe h lt . S e h r 
e ig en tü m lich  w a r  b e isp ie lsw eise  d e r B e fu n d  d e r la n d se itig e n  
B o lz e n la g e r a m  K o p f  d e r T u rm p fo ste n . D o rt  h a tte n  d ie  H a u p t
trä g erp fo ste n  a m  u n teren  E n d e  se in erze it  ein e h a lb ru n d e  A u s 
sparung e rh a lte n , m it d e r sie  a u f dem  B o lz e n  im  G u ß k ö rp e r 
des S tü tz e n k o p fe s  ru h e n  so llten . B e im  A b h e b e n  des b etre ffen d en  
H a u p tträ g e r jo c h e s  z e ig te  s ich  nu n , daß  m an , an sch e in en d  zu 
M o n tagezw ecken , u n te r je d e  E c k e  des H a u p tträ g e rp fo s te n s  ein 
S tü ck ch e n  E ise n , e tw a  25 m m  im  Q u a d ra t  u n d  10  m m  sta rk , 
g e legt h a tte .' D e r  a m e rik a n isc h e  B e r ic h te r s ta tte r  v e rm u te t , daß 
m an b e i d e r  A u fs te llu n g  a n n a h m , d iese E ise n k lö tz c h e n  w ü rd en  
sich u n te r d e r  B rü c k e n la s t  so w e it  zu sam m en q ü etsch en , daß 
d ie B o lz e n  zum  T ra g e n  k o m m en  w ü r d e n ; v ie lle ic h t  h a t  m an  
sie a b e r  au ch  e in fach  verg e sse n , je d e n fa lls  w u rd e  fe stg e ste llt , 
daß d ie  P lä t tc h e n  sich  z w a r te ils  e tw a s  z u sam in en ged rü ck t, 
te ils  zw isch en  d ie  e in zeln en  P la t te n  d e r P fo ste n  g e z w ä n g t h a tte n , 
eine B e rü h ru n g  zw isch en  B o lz e n  und P fo ste n a u ssp a ru n g  
w urd e a b e r  im  a llg em ein en  n ic h t e rre ic h t. N u r  a n  e in igen  
Ste llen , w o d a s  W a sse r  le ic h te r  z u d rin gen  k o n n te , un d  w o  die 
P lä ttc h e n  zu F lo c k e n  h a rte n  R o ste s  g ew o rd en  w a re n , h a tte n  
sich d ie  P fo s te n  so w eit g e se n k t, daß  sie  zu  e in em  seh r k l e i n e n  
T e i l  u n m i t t e l b a r  a u f  d e n  B o l z e n  a u f l a g e n .  Im  ü b rigen  
ruhten  sie  n u r  a u f  e i n e r  d i c k e n  R o s t s c h i c h t ,  d ie  sich  
zw ischen B o lz e n  u n d  P fo ste n a u ssp a ru n g  g e b ild e t  h a t te .

S e h r le h rre ic h  is t  au ch  d e r  B e fu n d  d er g e le n k ig  a u s
geb ild eten  K n o te n p u n k te . N a c h  d em  B e r ic h t  d es d ie  O b er
au fsich t fü h re n d en  B rü c k e n in g e n ie u rs  d e r  M ich ig a n  C e n tra l 
R . R . C o. w a re n  d ie  A u g e n stä b e  in  den m eisten  F ä lle n  und  
besonders ü b e ra ll d o rt, w o m an  sie  so  d ich t a n e in a n d e r g e p a c k t  
h atte , daß  s ie  fü r  A n str ic h  u n d  R e in ig u n g  u n z u g ä n g lich  w aren , 
v o l l k o m m e n  f e s t  z u s a m m e n g e r o s t e t ,  w a s  s ich  z u n ä ch st 
d ad u rch  b e m e rk b a r  m a ch te , daß  sie  n i c h t  d i e  g e r i n g s t e  
D r e h b e w e g u n g  z e i g t e n ,  w en n  sie  an  e in em  E n d e  a b 
gesch n itten  w u rd e n . E s  se i b e m e rk t, daß  es s ich  h ie rb e i um  
S ta b lä n g e n  b is  zu  7 m  h a n d e lte , d ie  b e i e tw a  90 cm 2 Q u e rsch n itt  
u n g e fä h r 500 k g  w o gen . M it  e in em  e tw a  1  m  la n g en  S t a b 
stu m p f w u rd en  V e rsu c h e  a n g e s te llt . N a c h d em  m an  ih n  zur

L o c k e ru n g  d es R o s te s  lä n g e re  Z e it  m it ein em  H a m m e r b e 
a rb e ite t  h a tte , z e ig te  e r n ach  6 k rä ft ig e n  S c h lä g e n  a u f d a s  
fre ie  E n d e  n u r eine D re h u n g  u m  e tw a  2 m m . U n te r  d iesen  
U m stä n d e n  w a r  d a s  H e ru n te rtre ib e n  d er A u g e n stä b e  v o n  d en  
B o lz e n  n a tü rlic h  eine m ü h sam e A rb e it, w a re n  d och  d a ru n te r  
B o lz e n  v o n  r d  1,8 0  m  L ä n g e , d ie  3 2  A u g e n stä b e  tru g e n . D e r  
R o s t  h a t te  s ich  in  g ro ß e r A u sd e h n u n g  b is 1 3  m m  t i e f  in  d ie  
B o l z e n  e i n g e f r e s s e n .  D e r  a m e rik a n isc h e  B e r ic h te r s ta tte r  
m a c h t d en  V o rsc h la g , k ü n ftig h in  zw isch en  den  A u g e n stä b e n  
gen ü gen d  gro ß e  A b stä n d e  zu  la s s e n 1), d ie  d as R e in ig e n  u n d  d ie  
E rn e u e ru n g  d es A n s tr ic h s  g e s ta tte n . A u ß erd em  so llte  m an  die 
G e le n k e  m it S c h u tz k ä s te n  u m g eb en , d ie  m it  in  Ö l g e trä n k te n  
W o lla b fä lle n  a n g e fü llt  w erd en  k ö n n ten .

S e h r s ta rk e  R o ste rsc h e in u n g e n  ze ig ten  sich  au ch  a n  d em  
m itt le re n  H a u p tträ g e r , d er zu r V e rs tä rk u n g  im  J a h r e  1900  
h in z u g e fü g t w ord en  w a r, so w ie  a n  dem  e b e n fa lls  h in z u g e fü g te n  
m ittle re n  P fo ste n  d e r T u rm p fe ile r . A ls  b eso n d ere  U rsa c h e  
w u rd e  h ie r  d ie -E in w irk u n g  v o n  S a lz lö su n g  fe s tg e s te llt , d ie  a u s  
den G e f r i e r w a g e n  g e t r o p f t  w a r .  B e i  d en  a u ß en lieg en d en  
ä lte re n  H a u p tträ g e rn  u n d  T u rm p fo ste n  z e ig te  s ich  d iese  
E in w ir k u n g  w en ig er . D ie s  is t  zum  T e il d a ra u s  zu e rk lä re n , 
daß  d ie  m itt le re n  B rü c k e n te ile  den  S a lz lö su n g stro p fe n  eben  
m eh r a u sg e se tz t  w a re n ; es z e ig te  s ich  a b e r  doch , d aß  d as 
M a te ria l d e r ä lte re n  K o n stru k tio n sg lie d e r  g eg en  d as R o ste n  
w id e rsta n d s fä h ig e r  w a r, b eso n d ers  in  den u n te re n  B a u te ile n  
d e r T u rm fü ß e , w o sich  d ie  T ro p fe n  g le ic h m ä ß ig e r ü b e r d ie  g an ze  
B r e it e  d er K o n s tru k t io n  v e r te ilte n . H ie r  t r a t  d ie  Z e rstö ru n g  
d u rch  R o s t  au c h  am  h e ft ig s te n  a u f, w a s  a u f den k rä ft ig e re n  
A u fsc h la g  d er T ro p fe n  an  d ieser S te lle  zu rü ck z u fü h re n  ist . 
B e so n d e rs  s t a r k  l i t t e n  d i e  V e r g i t t e r u n g e n  d e r  T u r m 
p f o s t e n ,  d ie b eim  m ittle re n , a lso  s p ä te r  h in z u g e fü g te n  
P fo ste n  im  J a h r e  1 9 1 8  fa s t  v o lls tä n d ig  e rn e u e rt  u 'erd en  
m uß ten , d a  d e r R o s t  gro ß e L ö c h e r  h in e in g e fre ssen  h a tte . 
D ie  V e rg itte ru n g e n  d er äu ß e re n  T u rm p fo s te n  d agegen  u 'a ren  
noch in  v e rh ä ltn ism ä ß ig  g u te m  Z u sta n d e . D e r  a m e rik a n isc h e  
B e r ic h te r s ta t te r  n im m t an , daß  die a lte n  V e rg itte ru n g e n  
a u s  Sc h w eiß eisen , d ie  m itt le re n  d ag egen  a u s  h a lb h a rte m  
F lü ß sta h l b estan d en .

S e h r  ü b el h a tte  sich im  L a u fe  d e r J a h r e  ein  k o n stru k tiv e r  
M an g e l b e m e rk b a r  g e m a c h t, un d  zw ar am  A n sch lu ß  d e r  Q u e r
t rä g e r  a n  d ie  H a u p tträ g e rp fo s te n . M an  h a t te  h ie r  v o n  v o rn 
h ere in  den F e h le r  g e m a c h t, d ie  W in d - un d  B re m s v e rb ä n d e  
n i c h t  u n m i t t e l b a r  a n  d i e  H a u p t t r ä g e r g u r t e i  so n d ern  
in  g ew issen  A b stä n d e n  v o n  ih re r  A c h se  a n  d ie  o b e r e n  G u r t 
w i n k e l  d e r  Q u e r t r ä g e r  an zu sch ließ en . D ie  F o lg e  d a v o n  
w aren  erh eb lich e  B ie g u n g sb e a n sp ru ch u n g e n  d er Q u e rträ g e r 
in  h o r iz o n ta le r R ic h tu n g , d ie  sch ließ lich  so g a r zum  B ru c h e  
d e r  S ta h lb le c h e  an  den  B e fe st ig u n g sste lle n  fü h rte n . A u ch  
s p ä te re  V e rs tä rk u n g e n  d u rch  gro ß e  u n d  s ta rk e  L a sc h e n  
u n d  K o n so le  k o n n ten  d ie  sch lech ten  W irk u n g e n  d es fe h le r
h a fte n  A n sch lu sse s  n ich t g a n z  au fh eb en , denn  b eim  A b b ru c h  
d e r  B rü c k e  ze ig ten  sich a n  den B o lz e n lö ch e rn  d e r  neu en  
L a sc h e n  w ie d e ru m  R is s e .

D ie s  sin d  in  groß en  Z ü g e n  d ie  a m  m eisten  in teressie ren d en  
B eo b a c h tu n g e n . A u s  ih n en  lä ß t  s ich  sch ließ en , d aß  d e r  B rü c k e  
w o h l oh neh in  k e in  la n g e s  L e b e n  m eh r b esch ied en  gew esen  
w ä re . D ie  s ta rk e n  V e rro stu n g e n  sp rech en  h ie r  e in e zu  e in 
d rin g lich e  S p ra ch e . Z u m  gro ß en  T e il is t  h ie ra n  n a tü rlic h  d ie 
o ffe n e  F a h rb a h n  sch u ld . W e n ig ste n s  d ie  g e ra d ez u  ve rh e ere n d e n  
W irk u n g e n  d e r S a lz lö su n g stro p fe n  h ä tte n  s ich  w oh l d u rch  
A n o rd n u n g  v o n  S c h u tz k o n stru k tio n e n  v e rm e id e n  lassen . E s  
is t  im m erh in  u n v e rstä n d lic h , daß  m an  in d ieser R ic h tu n g  ja h r 
z e h n te lan g  n ich ts  g e ta n  h a t .

E in  n äh eres  E in g e h e n  a u f  w e ite re  E in z e lh e ite n  v e rb ie te t  
d e r zu r V e r fü g u n g  s teh en d e  R a u m ; es sei n u r zum  Sch lu ß  
noch  d as  B e d a u e rn  a u sg esp ro ch en , daß  d e r  a m e rik a n isc h e  
B e r ic h te r s ta tte r  se ine A u sfü h ru n g e n  n ic h t e in g eh en d er d u rch

1) Dies dürfte allerdings ohne eine weitere Vergrößerung der ohnehin 
schon reichlichen Bolzenlänge nicht zu ermögliohen sein.
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E in zelze ich n u n gen , d e r  K o n s tru k tio n  u n d  A b b ild u n g e n  d er 
b e sch ä d ig te n  B rü c k e n te ile  e r lä u te r t  h a t . D e r  W e rt d e ra r t ig e r  
B e r ic h te  k ö n n te  h ie rd u rch  noch  erh eb lic h  g e s te ig e r t  w e rd e n . 
E s  is t  d ies  e in  M an gel, dem  m an  in  a m e rik a n isc h e n  Z e itsc h rifte n  
le id e r  seh r h ä u fig  b eg eg n e t.

E s  se i n ic h t  v e r s ä u m t, sch lie ß lich  noch  d ie  H a u p t
ab m essu n g en  d e r  B rü c k e  a n z u g eb en . D ie  b eid en  A u sle g e ra rm e

w aren , v o n  M itte  T u rm p fe ile r  gerech n et, n a ch  d e r  L a n d se ite
6 3 ,4  m  un d  n a c h  d e r  F lu ß s e ite  5 7 ,2  m  la n g . D ie  S tü tz w e ite  
d es m itt le re n  K o p p e lt rä g e rs  b e tru g  36 ,6  m  und d ie  M it te l
ö ffn u n g  v o n  M itte  b is  M itte  T u rm p fe ile r  1 5 1  m . S o m it G e 
sa m tlä n g e  d e r  B rü c k e  rd  2 7 7 ,4  m . H ö h e v o n  S c h ie n e n 
o b erkan te . b is  W a sse rsp ie g e l rd  7 3  m .

(N ach  E n g . N e w s  R e c . v o m  3 1 .  D ez e m b e r 19 2 5 .)

G R U N D L A G E N  F Ü R  D I E  B E R E C H N U N G  V O N  R A H M E N  B E I  U N G L E I C H M Ä S S I G E R  
D U R C H W Ä R M U N G 1).

Von Ingen ieur Leopold H erzka , Wien.

E i n l e i t u n g .

B e i  d e r  U n te rsu c h u n g  s ta t isc h  u n b e stim m te r R a h m e n 
tra g w e r k e  w ird  d e r  E in flu ß  d e r  W ä rm e  m eisten s  u n te r  d e r n u r 
fa llw e ise  z u tre ffen d e n  A n n a h m e  in  R e c h n u n g  g e ste llt , d aß  die 
B a u te m p e r a tu r  a lle r  o d er e in zeln er T e ile  d erse lb en  d u rch a u s  
g le ich e  Ä n d e ru n g  e r fa h re . B e i  m an ch en  A n o rd n u n g e n  w ird  
m a n  n ic h t m eh r a n  so lch en  V o ra u sse tz u n g e n  fe s th a lte n , b e 
so n d e rs  w en n  w eg en  d e r V e rw e n d u n g sa rt  o d er L a g e  des B a u 
w e rk e s  in  ih m  z e itw e ise  g rö ß ere  u n te rsch ie d lich e  T e m p e ra tu re n  
en tste h en .

D ie  F ra g e , w e lch em  G e se tz e  d e r  W ä rm e d u rc h g a n g  in n e r
h a lb  e in es Q u e rsch n itte s  fo lg e , h a t  m a n g e ls  au sre ich e n d e r 
V e rsu c h e  u n d  w o h l au c h  w eg en  d e r  S c h w ie r ig k e it  d e r P ro b le m 
s te llu n g  e in e fü r  den  tä g lic h e n  G e b ra u c h  gee ig n e te , e in fach e  
L ö su n g  b ish e r n ich t g e fu n d e n ; m an  u n te r le g t  d a h e r  d en  B e 
rec h n u n gen  v o n  B a lk e n  m it  g e r a d e r  o d e r  s c h w a c h  g e 
k r ü m m t e r  A c h s e  e in  g e r a d l i n i g e s  W ä r m e d u r c h -  
l e i t u n g s g e s e t z ,  n im m t a lso  an , d aß  in  a lle n  P u n k te n  
e in es Q u e rsch n itte s , d ie  v o n  d e r  N u lla c h se  d en  g le ich en  A b 
s ta n d  h a b en , W ä r m e g l e i c h h e i t  b esteh e .

U m  d ie  in  e in em  s ta t isc h  u n b e stim m te n  T ra g w e r k e  in fo lg e  
u n g le ic h m ä ß ig er E rw ä rm u n g  g e w e c k te n  Ü b e rz ä h lig e n  b e
st im m e n  zu kön nen , is t  d ie  K e n n tn is  d e r  h ie rd u rc h  in  den  e in 
zelnen  E le m e n te n  en tsteh en d en  E n t f o r m u n g s g r ö ß e n  a u s 
re ic h e n d 2).

T r ä g e r  g l e i c h e n  Q u e r s c h n i t t e s .

D e r  in A b b . 1  d a rg c ste llte  F re it r ä g e r  A — B  b esitze  eine 
B a u te m p e r a tu r  T ° ,  d ie  d u rch  W ä rm e ä n d eru n g  a u f  T 0°  in  d e r 
o b erste n , a u f  T u° in  d e r u n te rs te n  F a s e r  a n s te ig t . D ie  a b so lu te

1) Anlaß zu dieser Abhandlung gab der folgende mir zur Begutach
tung vorgelegte Fa ll: Bei einer zweischifügen Eisenbetonhalle wiesen die 
mit A nlauf ausgebildeten Querträger —  die unmittelbar an die zwischen 
den Rahmen gespannten Unterzüge steif angeschlossen waren —  nächst 
dem Anlaufbeginn (Momenteunullpunkt) von oben nach unten sich ver
jüngende, fast senkrecht zur Trägerachse verlaufende Risse auf. D ie Riß
stellen lägen ausnahmslos zu beiden Seiten des mittleren Unlerzuges. D ie 
Rißursache war festzustellen. Die statische Untersuchung ergab, daß die 
Belastung allein das Auftreten der Risse trotz bestehender konstruktiver 
Mängel (zu geringe Übergrifflänge der für die Aufnahme der negativen 
Stützenmomente erforderlichen Eisen) nicht zu rechtfertigen vermochte. 
Hingegen bot die Berücksichtigung einer ungleichmäßigen Durchwärmung 
und die einer solchen gleichzuhaltende Schwindung ausreichenden Anhalt 
für das Entstehen der Risse, um so mehr als die Querträger auf ziemliche 
Längen nächst den Rißstellen nur einseitig bewehrt waren. In  meinem 
Buch „Schwindspannungen in Trägern aas Eisenbeton“ , V erlag Alfred 
Kröner, Leipzig 1925 , weise ich nach (Seite 1 1 7 ) ,  daß bei einfach be
wehrten, sechs Wochen alten Eisenbetonträgern die der Schwindung 
gleichzuhaltende ungleichmäßige Durchwärmung bei schwacher Bewehrung 
(0,7 % ) mit rund l6 ° ,  bei starker Bewehrung (3 ,3s  % ) mit rund 2 6 ° in 
Rechnung zu stellen ist.

Im  übrigen sei auch au f den einen ähnlichen Fall behandelnden 
Artikel von Th. Janssen „Schwindrisse im Eisenbeton“ , Zentralblatt der 
Bauverwaltung, Heft Nr. 100, 1 9 17  hingewiesen.

-) Herzka, I. „Die Berechnung des zweistieligen, symmetrischen Stock
werksrahmens für beliebigen Kraftangriff“ , Zeitschrift für Betonbau 1916, 
H eft 7— 10  (erschienen als Sonderdruck bei Lehmann &  Wentzel, Wien). 
2. „Balken mit stetig veränderlicher H öh e“, D er Bauingenieur I920, 
H eft 12 , und 3 . „Berechnung von Rahmentragwerken aus Elementen stetig 
veränderlicher H öhe“ , Schweizerische Bauzeitung 19 2 1 ,  Maiheft.

W ä rm e ste ig e ru n g  b e tr ä g t  d a h e r  t 0 =  T 0 — T , b zw . t u =  T u — 

T ; in  d e r  M itte lfa se r  e rg ib t  sie  sich  m it : t m =  — (T 0 +  T u) —
j 2

T  =  — 4 - ( to - i- tu). F ü r  t Q =  —  t u w ird  t ,„  =  o, d . h . d ie u n 

g le ich m ä ß ig e  E r w ä r m u n g  b le ib t  oh n e E in flu ß  a u f  d ie  M itte l
fa s e r . M it ;

A t =  T u — To =  t u — 1 0

m öge d e r v o n  d e r  B a u t e m p e r a t u r  u n a b h ä n g i g e  W ä rm e 
u n te rsc h ie d  b eze ich n et 
w e rd e n .

B e i  u n g le ic h m ä ß ig er  
E rw ä rm u n g  e r fä h rt  d er 
T rä g e r  so w o h l e in e V e r 
b ie g u n g  a ls  au ch  eine 
V e r lä n g e ru n g . Z w e i im  
A b sta n d e  d  x  steh en d e  
Q u e rsch n itte  1  — 1  und  
2 — 2 (A b b . 2) ve rd re h e n  
s ich  h ie rb e i u m  den  W in k e l dsQ (D £tm) d x  . Ld  
d 'o  g e g e n e in a n d e r un d  , ,. f  ,
v e rg rö ß e rn  ih re n  A b s ta n d  u'- ir 
in  d e r  S c h w e ra c h se  a u f :  '

■ X  •>,

d x m =  ( 1  +  e t m) d x ;

e is t  d ie  W ä rm e d e h n 
zah l. D e r  Q u e rsch n itt
lieg e  in  d e r E n t fe rn u n g  x  v o n  d e r  T rä g e rm itte . N u n m e h r is t :

d r 0 = d x u — d x 0 e A t
d x

u n d  d a h e r d e r E n d v e rd re h u n g sw in k e l (A b b . 1 ) :  
. 1

(I) Tfl : E A t/dx:E A t 1 

2 d

( 1  =  T rä g e r lä n g c , d  =  Q u ersch n ittsh ö h e). t 0 is t  u n a b h ä n g ig  
v o n  d e r B a u te m p e r a tu r . D e r  K rü m m u n g sh a lb m e sse r  q 0 an  
d e r S te lle  x  b ere c h n e t s ich  w egen

m it

(2)

qq d r 0 =  d x m =  (1 -f- e tm) d x

, , ,  , R  (I -j- E tm) d
Co — (! +  E Im) -fl T~ ~  ^ A t
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q0 ist konstant; der Stab krümmt sich nach einem Kreis. Die 
-Länge AjB* der Mittelfaser beträgt:

L
2

(3)
u

Um das Maß 50 der Aufbiegung, des Werfens ,  zu finden, 
denken wir uns den Träger vorerst nur an der Stelle x erwärmt; 
dann ist;

d ö0 =  (-i- —  x) d Tq 

und bei Durchwärmung des ganzen Trägers:

, , . e A t  f l  1 \ , e A 112 1(4) 60 =  —  J  (T  — x) d x =  -  r  - =  t0 -

0

Für den gegenseitigen Abstand A /  — B / =  s der Endpunkte A1( 
Bj liefert die Kreisbeziehung:

s2 — 4 So (2 Oo — 80) .
Nach Sonderwertung entsteht mit Unterdrückung von ö0 
gegen 2 q0 :

S ZZ 1 ( l  E t m )  ^ ,

wofür auch geschrieben werden darf:

(5) s Ar +  — s tmj  l

Die absolute Längenänderung beträgt somit:

(6) A 1 =  s — 1 =  - j  e t,„ 1

Bei gleichmäßiger Erwärmung um t m' betrüge sie hingegen: 
(6') Al' — etm'l
Die gleichen Ergebnisse liefert der allgemeine Rechnungsgang. 
Erfolgt das Werfen des Trägers nach y =  f(x), so lautet der 
Ausdruck für q0 bei Vernachlässigung von y' gegenüber der 
Einheit:

1
Oo — y  // ».

daher:
(n) v " — — — e A t ........— n

Oo (i —}— e tm) d ’

{ y ' zz k  x

y = i - k x 2

Die Integrationskonstanten verschwinden (mit x -=  o wird 
auch y' — y" =  0). Nach früherem besitzt die Werfungslinie, 
Abb. 3, im Endpunkte 3' die Neigung r0 und die Aufbiegung 50;

an der Stelle x =  — (Punkt 1) 
mißt die Neigung:

y' — x, =z ~  k 1 

und die Aufbiegung:

Mit Berücksichtigung von k 
entsteht daher:
, \ 1 To =  (r ~f~E *">) Ti
(9 )

i  =  (i - 

\ 80 — (l E tm) 8 1

A u s  d em  D iffe re n tia ld re ie c k  

12 3  fo lg t :

A L 1 z z ( 5 0- A 6 0) - 6 1

W ird zl 80 g e g e n ü b e r 80 u n te rd rü c k t , so e rg ib t  sich  w egen  
G l. (9) und  (4):

(I0) A i  — £ tm —  — -L e tm
2 T0 4

also  w ied er d er W e rt d e r G l. (6). D ie  G le ich u n g en  (9) b esa g e n :

D i e  E n d o r d i n a t e n  60 a n  d e r  S t e l l e  4 - ( 1  +  A 1 ) u n d

d i e  z u g e o r d n e t e n  E n d v e r d r e h u n g s w i n k e l  t 0 k ö n n e n

u n m i t t e l b a r  a u s  d e n  a n  d e r  S t e l l e  —— g ü l t i g e n

W e r t e n  8j u n d  t2 e n t w i c k e l t  w e r d e n ,  w e n n  m a n  
a u f  d i e s e  d a s  l i n e a r e  W ä r m e d e h n u n g s g e s e t z  f ü r  d i e  
m i t t l e r e  T e m p e r a t u r ä n d e r u n g  t m a n  w e n d e t .

T r ä g e r  m i t  A n l a u f  ( V o u t c ,  S c h r ä g e ) .

M it H ilfe  d e r v o n  D ip l.- In g . M . R i t t e r  em p foh len en  
G le ic h u n g  (siehe d ie  in  F u ß n o te  2 g e n a n n te n  A u fs ä t z e ) :

( 1 1)  y =  ~ j  ■ =  1 — (1 — n) ( A p j  '

lä ß t  s ich  d e r E in flu ß , den d ie  V e rä n d e r lic h k e it  d es T r ä g h e it s 
m o m en tes J  a u f  d ie  B ere c h n u n g  s ta t isc h  u n b e stim m te r G rö ß en  
n im m t, in  e in er d er W irk lic h k e it  se h r en tsp rech en d en  W eise  
b e rü c k s ic h t ig e n ; in sb eso n d ere  lie fe r t  d ie  A u sw e rtu n g  d e r A u s 
d rü c k e :

r  m* 9 m x , _  1 r  9 m x .
J  E  J~ ’ 9 X  I p M y  Y 9  X

d u rc h s ic h tig e  u n d  e in fa ch e  E n d w e r te . D ie  G le ich u n g  fü r  y  
is t  a u f  d ie  T rä g e rm itte  b ezog en . F ü r  x  =  o e n tste h t y  =  1

( J  =  J m), fü r  x  =  - — d a g e g e n  y  =  n == —— . D a rin  s te llt
Ja

J a d as  T rä g h e itsm o m e n t a m  B a lk e n e n d e  d a r . J e  n ach  dem  
vo rh a n d e n en  T rä g e ra n la u f w ird  e in  p assen d es o d e r m itt le re s  
, , r “  ge\väh lt u n d  so d a n n  d ie  B e re c h n u n g  d e r s ta t isch  u n 
b estim m te n  G rö ß en  b zw . d e r E n tfo rm u n g sw e rte  a u f  d em  a. a . O. 
d a rg e le g te n  W ege  d u rc h g e fü h rt . In  a lle n  so lch en  F ä lle n  d a r f  
n ic h t ü b erseh en  w erd en , d aß  es s ich  n u r  um  ein e, w en n  au ch  
zu re ich en d e N ä h e ru n g sre ch n u n g  h a n d e lt , d eren  B e re c h tig u n g  
im  E ise n b e to n b a u  oh ne w e ite re s  zu g estan d en  w erd en  d a rf. 
S e lb s t  b e i e in em  ä u ß e rlic h  stre n g  g e se tz m ä ß ig e n  V e r la u fe  d er 
T rä g e rfo rm  lä ß t  s ich  h ie r  d ie  G e se tz m ä ß ig k e it  n ich t au c h  a u f 
d a s  T rä g h e itsm o m e n t ü b e rtra g e n , w e il d e r  A n te il d e r  B e to n - 
zugzon e a n  d er S p a n n u n g sa u fn a h m e  m it  d e r  A r t  u n d  G röß e 
d e r  B e la s tu n g  gew issen , sch w e r zu fa sse n d e n  S c h w a n k u n g e n  
u n te rw o rfe n  ¡s t .

B e i  d e r  U n te rsu ch u n g  v o n  W ä rm e e in flü sse n  k o m m t nu n  
d e r  H ö h e  des Q u e rsc h n itte s  d ie  w ic h t ig s te  R o lle  z u ; w o llte  
m an  d ie  R i t t e r s c h e  . G le ich u n g  a u f  d ie  Q u ersch n ittsh ö h e  
z u rü c k fü h re n , so n ä h m e  sie  eine fü r  d ie  A u sw e rtu n g  u n h an d lich e  
F o rm  a n  u n d  d ie  E rg e b n is se  w ü rd en  u n d u rc h s ic h tig . M an  w ird  
d a h e r eine an d ere , p a sse n d ere  G le ich u n g  w ä h le n  o d er a b e r  
d en  ta tsä ch lic h e n  T r ä g e r v e r la u f  b e rü c k sich tig e n .

D e r  Sy m m etrisch e  T rä g e ra n la u f v o n  d e r L ä n g e  c  b esitze  
die in  A b b . 4  d a rg e ste llte  F o r m ; a n  d e r  S te lle  x  b esteh e  d ie

Abb. 4 .
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B a lk e n h ö h e  d =  f ( x ) ;  b ei F e s th a ltu n g  d es Q u e rsch n itte s  o d e r a u c h : 
x  =  o n im m t d e r T rä g e r , w en n  T u >  T 0, d ie  in  d e r A b b ild u n g  
p u n k tie r te  L a g e  ein . D ie  E n d a u fb ie g u n g  se i 8a, d ie  E n d v e r -  (17 ') 
d reh u n g  r a. E s  fo lg t  o h n e  w e ite re s :

e  A t  c2
( y  +  4 ' +  T  +  • '  • }

d x :

u n d  d a h e r : 

(12)

F ü r  d a =  d m (A =  o) neh m en  d ie  G l. (16) und  (17 ) d ie  u n b e 

stim m te  F o rm  — a n ; d ie  B e se it ig u n g  d e r U n b e stim m th e it

£ A t i
C

d x
t ( x )

D er K rü m m u n g sh a lb m e sse r  q a m  O rte  x  m iß t :

_  d x m _  . ,  d x
(Lt  ̂ ""cTtT

o d er d ie  E in fü h ru n g  v o n  A —  o in d ie  G l. (16 ') b zw . ( 17 ')  e rg ib t :

| cAa

j 08a ~  ’

(18)

£ A t  c 
da 

£ A t  C-  

2 da
— o^a-

1
M it c =  - - fo lg e n  u n m itte lb a r  G l. (1) u n d  G l .(4). Z u r  B e re ch n u n g

und m it B e rü c k s ic h tig u n g  v o n  A c  d ien t G l. (10 ), d a h e r is t :  
v o n  d  t  :

(19)
(13) g =  ‘ f f  f(x)

D ie  M itte lfa se r  v e r lä n g e r t  
s ich  a u f :

(14) c t =  (i +  £ t ra) c

E n d lic h  fin d e t  m a n  d ie  
A u fb ie g u n g  6a a u s :

. _  . „ 8a _ . I daA C —  £ t m —— —  E tm C 4 - j  j —
Xa \ da dn

o d er a u c h :

( 1 9 ) A c z  £ tm C T + T  +  T  +  - •

I + 4 + T  +  - 1

(15)

c c

Sa zz J  (c — x) d T =  E A t j (c — x)
d x

T W

M it d a =  d m {A — o) e n ts te h t in  Ü b e re in stim m u n g  m it G l. (6):

1
A c :
J = 0

H a n d e lt  es s ich  z. B .  um  ein en  g e r a d e n  A n l a u f  (S c h rä g e) , 
so  h a t  m an  m it  d en  B ez e ic h n u n g e n  d e r  A b b . 5 :

w äh ren d  fü r  d a =  00 (A — 1)  d e r  o h n e w e ite re s  e rk lä r lic h e  
W ert A c =  e t m c  s ich  e r g ib t3).

j  =  1

d =  f  (x) zz dn da dn
' X ,

In  ä h n lic h e r  W eise  w u rd e n  d ie  E n tfo rm u n g sg rö ß e n  fü r  
d en  A n la u f A b b . 5 a  (gerad lin ig e  V e r jü n g u n g  d e r  T rä g e rh ö h e )

: £ A  t
d x -  E A t c  1 f,ln  d n

da dn
da —  dm ^ da — dm ^

( 16)
E A t c

o d e r m it A — ^ 1  j  n ach  E n tw ic k lu n g  in  ein e R e ih e :*-WrL('+4+f+f + ■)
F ü r  d ie  A u fb ie g u n g  g i lt :

(c  — x) d X E A t C2 f da
(17) 8a zz £ A t

j  I da— dm da dn
u m  -(  — X

und fü r d ie  p a ra b o lisc h en  A n lä u fe  A b b . 6 u n d  6 a b erech n et 
u n d  in  d e r  Z a h le n ta fe l 1  ü b e rs ich tlich  zu sa m m e n g e ste llt .

3) Für A  zz 1 werden die Reihen Gl. (19 ') divergent; mit:

entsteht:

ferner:

{ d a  — dm ln (dm  ) * }

2 T  3 4

, . S I
A  C —  £  t m  C — —;— “  E  tm C • ~  E t m  C

J =  1 I -\-S
I +  ~s

{ £ )
L a  ( - / = ! )  =  d

a — Gim

da

:0 ,

8a (^ = l)  — e A  tc 2 lim
d J n f - A - ) —  (da —  dm)

(da — dm “̂
zz 0

Diese Ergebnisse liefert im übrigen feine einfache Überlegung.
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Form Gleichung

d es A n la u fe s

Abkür
zungen

A —
Endverdrehungswinkel

T-a —

Endaufbiegung
8a =

Verlängerung 
A c =

Abb. 5 

daI> da

Abb.5a 

da <  d

Abb. 6 

da >  dm

Abb. 6 a

da dm

Abb. 8

d =  f  (x) =r d„
da dn

_ e A t c
da T~ dm ' ■ m

e A t c2 
da — d

I —
da

=  ‘ d r ( ‘ +  Y + f + " )

'2 /  d» i ( d-> \ _  Ä
Im I d a  -  d m ln l  d „ J  /

Ü  +  J +  4 " +  - “ J
E A t c- 

d'

eA tc

d =  f ( x ) = . d m - - ^ - - ^ a- X
_d_a
dm

J  ! ,  M i , )
 ̂ AJLSlL  ̂r   da i / din \ \

- d a l  dm'—̂  da V"d'ä'/ /

{ ■ + t + T + S + - )
E A t c 2 

2 dm > | h

E

d  =  f ( x )  =  d m +  d V  d m - X2
y

-'da
da

— I

eAtc 
A ‘dm

eAtc

, . eAtc2 /  . i . . d i
arctg A Ä~-~dm XarC ^ A " ! 1 +  A ̂  /

(t _  A '2+  A 4 _ A64_ ) -  e A t c 2 / !  _ A 'J 4 . A .r „ . A ? 4 .  \
\ 3 5 7 / 2 dm l 6 ^ 1 5  2 8 ^ “ ’/;

d =  f  (x) =  d„
dm drt 

C-
da
Um

E A t C [ +  A 
2 A • dm n I — A

eAtc
f . + f + f + f V )

d =  f (x) =  ■
1 - (1 -

■ « ( t P

_dn
da

e A t 1 / I — A \ 
I1 I +  2q)2 d n

EAtc5 I
2 dm

_  e A t c2 
2 dm

A2
A2 

{ ’ +

ln (I -f- A) ln ( I  —  A)

A2 , A4 . A6 , \
"6" 15 28 /

e A 112 
8 dm

!  i n _ A  \
( i  +  q )  ( i  - f a q ) /

e tm 1 _ 2 q2+ 3  q +  A 
4 ’ 11 —q) (A +  2q)

Besteht ein Träger aus dem höhengleichen Teile 1 und 
zwei anschließenden Anläufen c (Abb. 7), so berechnen sich die

bemerkt wurde, die R it t er  sehe Gleichung nicht; statt dieser 
empfehlen wir die Formel:

(22) d =  f (x) : da

( , - A , ( v r

Vermöge ihres Baues kommt sie für A =  ^ 1 in Betracht,
Qa ^

deckt demnach das ganze Gebiet der sich verjüngenden oder

Entformungsgrößen aus der Überlegung, daß an deren Zu- 
sammenschlußstelle Z eine gemeinsame Tangente bestehen 
müsse. Daher ist der Endverdrehungswinkel:

(2 °) Ts =  T0 - f  Ta

und die Endaufbiegung:

83 — 80 -f- c Tq -j- 8a co s Tq — 8g -j- 8a -j- c T0 

H ierfü r d a r f  au c h  g e sch rie b e n  w e rd e n :

8S =  8a -f- ( c  +  — j  To •(21)

Träger mit  gese tzm ä ß ig er  Höhenänderung.
Bei der Unsicherheit, die hinsichtlich des Wärmedurch- 

leitungsgesetzes besteht, empfiehlt es sich, der Berechnung 
der Entformungsgrößen eine Trägerform zu unterlegen, deren 
Gleichung eine möglichst einfache Auswertung von ra, 8a und 
A c gestattet, ohne daß hierbei der Genauigkeitsgrad des 
Endergebnisses wesentlich litte; hierzu eignet sich, wie schon

verbreiternden Anläufe. Im Vergleich zur R i t t  er sehen 
Gleichung ist bei vorausgesetztem Rechteckquerschnitt:

(23)

zu setzen; x stellt die auf die Trägermitte bezogene Abszisse, 
d =  f(x) die zugeordnete Querschnittshöhe dar (Abb. 8 a u. b). 
Die Hochzahl 2 q ist je nach dem gewählten Verlaufe von
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d =  i( x )  b eso n d ers  zu b estim m en . F ü r  x  =  w ird  d =  d a

d 1
=  fü r  x  =  o d a g e g e n  d  — d m. M it  x  == — <p sc h re ib t

sich  s c h lie ß lic h :

(22'} d  = ----------- ---------
I — (i — A) cp2q 

N u n m e h r fo lg t  w egen  d x  == ~  d cp a u s  G l. ( 12 ) :

:
e A t l  /•
2  d n i  , [ i - C i  - A ) ^ q ] d < p  , 

(

( 2 4 )

w ob ei zu  se tzen  is t  (G l. 1 ) :

t0 ;
E A jl
2 dm

F e rn e r  is t  [G l. (4)]:

e A t l 2
8 a -

4 dn

1

I  ( I  —  <P) ( I  —  [ I  —  A ]  (p2 q )  d  qp ,

(25)
6:1 6,1 [ 1 (I +  q) (1 +  2 q )] ’

' E A t l2 
8 d,„

M it  A == 1  geh en  o b ige  A u sd rü c k e  in  je n e  fü r  h ö h en gleich e

T r ä g e r  ü b e r. Z u r  B e re c h n u n g  v o n  A c 

[G l. ( io ) ] :

Al
2 M)

A A l  8aAc = -----=  e tm —2 Ta

u n d  n a ch  A u s w e r tu n g : 

1(26) A c =  — s t 1 3 ß2 +  3 q +  A 
4 m (I +q)(A +  2q)

1
M it  c  =  — u n d  A =  1  e n ts te h t  s e lb s tre d e n d :

2

Ac0 =  — ■ E f,„  C

F ü r  seh r k r ä ft ig e  A n lä u fe , a lso  fü r d a =  00 (A =  o) w ir d : 

(20'} A c = : i - e t m C ^ - + - y :

D ie  an g e g e b e n e n  F o rm e ln  g e lte n  fü r  d ie  F o rm e n  8 a  u n d  8 b, 
d em n ach  so w o h l fü r  sy m m e trisc h e  a ls  au ch  e in se itig  z u r  S t a b 
a ch se  a n g e o rd n e te  A n lä u fe .

Z u r  B e stim m u n g  v o n  , ,q “  b e i g e g e b en e r ä u ß e re r  T r ä g e r 
g e s ta ltu n g  fü h r t  fo lg e n d e r W eg . D ie  A b le itu n g  d e r  G l. (22) 
e rg ib t :

(27) : t g « :
2 q d (d —  dm)

X dm

A n  d e r b e lie b ig e n  S te lle  m (x, d), A b b . 9, z ieh t m an  d ie  
T a n g e n te  m m ', d ie  m it  d e r x -A c h se  den W in k e l a  e in sc h lie ß t;

s ie  sch n e id et a u f d er d u rch  O j im  A b sta n d e  d m v e r la u fe n d e n  
P a ra lle le n  zu r x -A c h s e  d ie  S tr e c k e  k  a b .

N u n  is t  

u n d  d a r a u s : 

(28)

k  tg  a  =  d — dm

d dm X dn

h a t  m an

tgcc
B e i  b e k a n n te m  k  is t  d a h e r ;

(29)

2 q d

x dn
2 k d

U n te r , d e r  V o ra u sse tz u n g , daß  d ie  T rä g e ru m g re n z u n g s lin ie  
stre n g  d em  G e se tz  G l. (22) fo lg t , is t  q  k o n sta n t. M an  e rh ä lt

d a n n  z. B .  fü r  d a s  T rä g e re n d e  | x  =  d  =  d aj :

(28')
u n d

(27')

ka 4 q

Z u r  A u ftra g u n g  d er T rä g e rfo rm  gen ü gen  w e n ig e  Z w isch en -

( 2  x \  I 7
—j—J  — — , ; h ie rz u  se i b e m e rk t, daß  G l. (22)

in n e rh a lb  d er G ren zen  o b is  1  d a n n  oh ne W e n d e p u n k t v e r lä u ft , 
w en n  q  k  1/z.

(S ch lu ß  fo lg t.)

I N S T A N D S E T Z U N G  U N D  U M B A U  D E R  W E H R A N L A G E  D E R  A . - G .  P A P I E R F A B R I K  H E G G E  
I N  K I N S A U  A .  L E C H .  .

Von der F irm a  D yckerhoff & W idm ann  A.-G., N iederlassung  N ürnberg.

D e r  h ie r  zu b esp rech en d en  B a u a u s fü h ru n g  k o m m t n ich t 
d e r  G rö ß e d er A n la g e  u n d  ih re r  K o n stru k tio n sd u rc h b ild u n g  
w egen , w o h l a b e r  w egen  ih re r  S c h a d e n a u fd e c k u n g  u n d  d er 
h ie rd u rc h  in  K o lk v o rg ä n g e  g egeb en en  E in b lic k e , B e d e u tu n g  
z u ; sie  d ü rfte  a lso  b e i F a c h m ä n n e rn  e in ige  B e a c h tu n g  fin d e n .

D ie  A .-G . P a p ie r fa b r ik  H e g g e  ließ  in  d en  Ja h r e n  19 0 4  — 19 0 7  
in  K in s a u  a m  L e c h  e in e  W a s se rk ra fta n la g e  zu m  B e tr ie b  ih re r  
H o lz s to ffa b r ik  e rr ic h te n . D a s  N u tz g e fä lle  b e tr ä g t  6 ,1  m , d ie  
a u sg e n ü tz te  W a sse rm en g e  40 m 3/sec u n d  d ie  Z a h l d er a u s 
g e n ü tz te n  P S  2 30 0 .

D ie  W e h ra n la g e  b e sta n d  v o r  d em  U m b a u  (siehe A b b . 1  u. 2) 
a u s  d e m  fe s te n  80 m  la n g e n  B e to n w e h r , a n  w e lch es s ich  lin k s  
d e r  F is c h p a ß , e in e F lo ß g a sse  v o n  10  m  lic h te r  W e ite  u n d  
v ie r  K ie ssc h lc u se n  m it  zu sam m en  16 ,6  m  W e ite  an sch lo ssen . 
A m  lin k e n  U fe r :  E in la u fb a u w e r lc  m it  s ieb en  E in la ß sc h ü tz e n  
v o n  z u sam m en  29 ,8  m  W e ite . D e r  W e rk k a n a l i s t  c a . 2  k m  
la n g . F ü r  N ie d r ig w a sse r  is t  ein e b eso n d ere  F lo ß e in fa h rt  
a m  o b eren  K a n a le n d e  e in g e b a u t. — N e b e n  d em  K r a f t h a u s

b e fin d e t s ich  e in e F lo ß g a sse  zum  A b st ie g  in  d a s  U n te rw a sse r  
fü r  F lö ß e , w e lch e  den  W e rk k a n a l p assie ren .

D ie  A n la g e  h a t  d en  B ea n sp ru c h u n g e n , w e lch e  d ie  H o ch -, 
w ä sse r  d es L e c h s  u n d  b eso n d ers  d a s je n ig e  v o m  J a h r e  1 9 1 0  
a n  sie  s te llte n , n ic h t g e n ü g t. D ie  F u n d ie ru n g  d er W e h ra n la g e  
w a r  n ic h t t ie f  g e n u g  e r fo lg t . D ie  a b so lu t  n o tw en d ig en , d u rc h 
ge h e n d e n  S p u n d w a n d a b sc h lü sse  im  O ber- u n d  U n te rw a s se r  
u n d  d eren  H in a b fü h ru n g  in  d en  F lin z  h a b en  g e fe h lt . S ich e rlic h  
w o h l, w e il z u r Z e it  d e r  E r b a u u n g  e isern e  S p u n d w ä n d e  n och  
u n b e k a n n t w a re n . S o  e r k lä r t  es s ich , daß  im  L a u fe  d er J a h r e  
U n te rw a sc h u n g e n  s ta tt fa n d e n , w e lch e  z u r  fa s t  v o lls tä n d ig e n  
Z e rs tö ru n g  d er W e h ra n la g e  fü h rte n . D ie  e rste n  B e sc h ä d ig u n g e n  
a m  W e h r w u rd e n  im  e in sp rin g e n d e n  W in k e l d esse lb en  im  J a h r e  
1 9 1 9  b e o b a c h te t  u n d  d er S c h u tz  v o r  w e ite re r  Z e rs tö ru n g  in  
d ie  W eg e  g e le ite t .

W ä h re n d  d er D u rc h fü h ru n g  t ra te n  s ta rk e  H o c h w ä ss e r  
a u f  u n d  fü h rte n  im  S e p te m b e r 19 2 0  zu r U n te rsp ü lu n g  d es 
W e h re s . B e i  E r le d ig u n g  d e r  In s ta n d s e tz u n g sa rb e ite n  fü r
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d iesen  B a u t e il  u n d  w ä h re n d  d e r  E rn e u e ru n g  d e r U fe rm a u e r  
am  lin k e n  U fe r  z e ig te n  s ich  au ch  M ä n g e l an  d er F lo ß g a sse  
u n d  a m  a lte n  F lo ß g a sse n b o d e n , w e lch e , so w eit m öglich , so fo rt 
b eh o b en  w u rd en , je d o c h  t ro tz  d er G e g e n m a ß n a h m e n  im  
N o v e m b e r 1 9 2 1  zum  E in s tu rz  d e r F lo ß g a sse  fü h rte n .

Im  n ach steh en d en  w erd en  d ie  A rb e ite n  g e tre n n t  n ach  
den  v e rsch ie d e n e n  B a u a b sc h n it te n  b e h a n d e lt :

a) U f e r m a u e r :  D ie  U fe rm a u e r  u n te rh a lb  des lin k e n
K ie ssc h le u se n p fe ile rs  w u rd e  zum  S c h u tz e  d er O b e rw a sse r
k a n a lb ö sc h u n g  w ä h re n d  d es K r ie g e s  e rr ic h te t , u n d  d ie  A u s 
fü h ru n g  l i t t  h ie rd u rch  w o h l eben so w ie  m an ch es an d e re  u n te r 
so u n g ew ö h n lic h en  V e rh ä ltn isse n  e rr ic h te te  W e rk . D ie  F o lg e 
ersch e in u n g en  ließ en  n ich t la n g e  a u f s ich  w a rte n , so daß  sich 
die B e s itz e r in  d e r A n la g e  zu e in em  N e u b a u  d e r U fe rm a ü e r 
en tsch ließ en  m u ß te . D ie  A .-G . P a p ie r fa b r ik  H e g g e  h a t  im  
H e rb st  19 x 9  d ie  F ir m a  D . &  W . A .-G ., N ie d e rla ssu n g  N ü rn b erg  
m it  d e r  A u sa rb e itu n g  ein es P r o je k te s  ü b e r d ie A u sfü h ru n g  
e in er neu en  U fe rm a u e r  b e tra u t. B o h ru n g e n  b ild e te n  die 
G ru n d la g e n  zu r B e a rb e itu n g  ve rsch ie d e n e r V o rsc h lä g e . — Z u r 
A u sfü h ru n g  k a m  d ie  G rü n d u n g  d e r M a u e r b is  in  den  t r a g 
fä h ig e n  F lin z . — G le ich z e itig  m it  d e r  U fe rm a u e r is t  e in e V e r 
lä n g eru n g  d es A b sc h u ß b o d e n s u n t e r h a lb , d e r a lte n  K ie s 
sch leu sen  u n d  d ie 'H e rs te llu n g  e in er T re n n u n g sm a u e r zw isch en  
F lo ß g a sse  u n d  K ie ssc h le u se  v o rg e se h en  w o rd en .

F ü r  d ie  A u sfü h ru n g , d ie  o h n e  U n te rb re c h u n g  des B e tr ie b e s  
zu e rfo lg e n  h a tte , w u rd e  
im  W e rk k a n a l e in  d ie 
B a u g ru b e  u m sch ließ en d er 
F a n g d a m m  v o n  1 ,2  m  
S tä rk e  e rr ic h te t , d er a u s  
zw ei H o lz sp u n d w ä n d en  
vo n  je  12  cm  S tä r k e  b e 
stan d . — D ie  A u sfü llu n g  
erfo lg te  m itte ls  L e tte n .
D ie b esteh en d en  K ie s 
fa llen  w u rd e n  m it  A u f
sätzen  ve rse h e n  u n d  w a 
ren w ä h re n d  d e r A u s 
führung gesch lo ssen  zu 
h alten . D e r  A b sc h lu ß  
der B a u g ru b e  g eg en  d as 
U n te rw a sse r zu w u rd e  
m it L ä rsse n sp u n d w ä n d e n  
P ro f. I I  b ew e rk ste llig t , 
w elche n ach  A b sch n e id e n  
au f p la n m ä ß ig e r  T ie fe  im  
B a u  a ls  S ic h e ru n g  b e 
lassen w u rd e n . A n  d er 
L än gsse ite  w u rd e n  e in 
zelne D ie len  a u fg e s a tte lt  
und d ie  A u fsa tz b o h le n  
dienten a ls T r ä g e r e in e r B e -  
tonw and m it  b e id e rse it i
ger H o lz v e rk le id u n g . D a s  
R am m en  d e r  u n te rs tro m 
seitigen S p u n d  w a n d u m - 
schließung u n d  d ie  D u rc h 
führung des B a u e s  b e re ite 
ten seh r g ro ß e  S c h w ie r ig 
keiten. U n te rh a lb  d e r  a l 
ten A b sch lu ß w a n d  d es b e 
stehenden K iessch le u se n - 
vorbodens tra te n  zud em  
starke Q uellen  a u f, so daß  
die W a sse rh a ltu n g  n ic h t 
in der z u e rst a b g e sc h lo s
senen g ro ß en  B a u g r u b e

A b b . I .  G rundriß  d e r  W ehran lage  vor dem  U m bau.

e si,n

Schnitt: a —b durch den Floßeinlaß.

Schnitt: c—d durch d ie K iesschleuse.

P 650.0V j

v6V7,3V \ Cr 6+7,16

I |

Schnitt: e—f  durch die Floßgasse.

Abb. 2 .

d u rch g e fü h rt w e rd e n  k o n n te . E s  m u ß te  d e sh a lb  d ie e ig en tlich e  
M au erfu n d ieru n g  v o n  d er A u sfü h ru n g  des V o rb o d e n s g e tre n n t 
w erden . D ie  U m sch ließ u n g  d es M a u e rfu n d a m e n te s  g e sch a h  
durch H e rste lle n  k u rz e r  B a u g ru b e n  m itte ls  H o lz sp u n d w ä  nden,

S ch n itt: g —h Querschnitt des W ehres.

S chnitte  durch  die W ehran lage  vor dem  U m bau.

w elch e  im  B a u  b e la sse n  w u rd e n . D a s  R a m m e n  d ieser W än d e  
w u rd e  in fo lg e  d er v ie le n  S te in b ro ck e n  u n d  F a sch in e n , w elch e  
a u s  frü h e ren  S ich e ru n g e n  d e r  geb ro ch en en  M a u e r h e rrü h rten , 
e rsch w e rt. — A n  P u m p e n  w a re n  fü r  d ie  T ro c k e n h a ltu n g  des
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Die Arbeiten an der Ufermauer mußten infolge Hoch- 
wassers häufig unterbrochen werden. Eine ganz empfindliche 
Störung erlitten sie durch die Hochwasserkatastrophe vom 
7. September 1920. Direkte Beschädigungen an den fertig
gestellten Bauteilen oder Umspundungen sind durch dieses 
Hochwasser nicht eingetreten, wohl aber ist eine etwa fünf
wöchige Arbeitseinstellung verursacht worden.

b) Wehrerneuerung:  Vorgenannte Hochwässer haben 
die vorhandenen Beschädigungen des Wehrabsturzbodens be
deutend vergrößert. Bei einem Hochwasser Anfang Mai 1920 
wurden aus dem Vorboden ganze Flächen des Belages los
gerissen und abgetrieben. Am 7. September nachmittags er
folgte der Durchbruch des Wehres (Abb. 3). Der eingetretene

Flinz eingerammt wurden. Der Zwischenraum zwischen der 
oberen Spundwand und dem alten Wehr wurde ausbetoniert. Die 
Fallhöhe beim alten Wehr war zu groß, weshalb die bei Hoch- 
wasser abstürzenden Wassermassen die Zertrümmerung des Vor
bodens verursachten. DieserMangel in derWehrform wurde durch 
Einfügung einer Stufe in halber Höhe des Absturzes behoben.

Die Ausführung der Wehrausbesserung erfolgte in drei 
Abschnitten, wobei der mittlere wegen der tiefen Auskolkung 
naturgemäß der schwierigste war. Die Wasserhaltung bot 
anfänglich Schwierigkeiten, weil der seitliche Abschluß der 
Baugrube zwischen Betonresten des alten Wehres eingebracht 
werden mußte. Im Oberwasser wurde für den mittleren Bau
teil eine zweite Larssenwand im Abstand von rd. 2,5 in

Durchbruch verursachte selbstverständlich eine Betriebs
unterbrechung. Um dem Werkkanal das Betriebswasser 
möglichst rasch wieder zuzuführen, mußte ein kräftiger 
Faschinendamm oberhalb des Wehres vom rechten Ufer nach 
dem rechtsseitigen Floßgassenpfeiler eingebaut werden. Die 
Betriebsunterbrechung dauerte trotz Drei-Schichten-Betriebes 
rund 5 Wochen, Die Sicherung der stehengebliebenen Wehr
teile und die Erneuerung des mittleren Stückes erfolgte durch 
Anwendung von Larssenwänden ober- und unterhalb des 
Wehresi welche 1,5 bis 2 m in den durch Bohrungen ermittelten
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Abb. 5 . Sicherung hohlliegender Grundmauern des Fischpasses. A bb . 6. Einstürzende Bauwerksteile der alten Anlage.

ersten 8 m langen Mauerstückes im Schacht hinter der Ufer
mauer eine von 250 mm 0  und im Pumpenschacht unterhalb 
der alten Bohlwand je eine von 300 mm bzw. 200 mm und 
xoo mm 0  eingesetzt.

Der Absturzboden ist in einzelne eisenarmierte 8,0 x 5,0 m 
große, mit Holzbelag versehene Platten von rund 1 m Gesamt
stärke aufgeteilt. Die Platten lagern auf Querrippen. Die 
Unterteilung mit Anordnung von Fugen erfolgte, um bei etwa 
auftretendem Auftrieb durch das Quellwasser und vom Ober
wasser her dem Zerreißen des Vorbodens entgegenzuarbeiten.

A bb. 3 . Wehrbruch vom 7- September 1920. A bb. 4 . Unterfangen unterspülter Bauteile.
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gesch lagen , d iese m it  d e r  d e fin it iv e n  W an d  ve rb u n d e n . D er 
R a u m  zw isch en  d en  b e id en  L a rsse n w ä n d e n  w u rd e  a u fg e fü llt  
u n d  so e in  k r ä ft ig e r  F a n g d a m m  g e sch a ffe n . D ie  t ie fe  F lin z la g e  
in d e r  F lu ß m itte  m a c h te  b eso n d ers  k rä ft ig e  u n d  so rg fä lt ig  
vo rzu n eh m en d e  A b sp rie ß u n g en  n o tw en d ig . N ach d em  die 
ob ere  u n d  u n te re  L a rsse n a b sch lu ß w a n d  e in w an d fre i in den

re c h te n  F lo ß g a sse n p fe ile r , d ire k t o b erh a lb  des W eh res, ein 
grö ß e rer W assere in b ru ch , w e lch er b ew ies, d aß  d er P fe ile r  a n  
d ieser S te lle  e b e n fa lls  u n te rw a sch e n  w a r. A u f  d iesen  E in b ru c h

Ü berfa//ä

K iesschleusen  
WyO y 6̂ 23̂ 21 % >

*6*6,60

A bb. 8. Grundriß der Wehranlage nach dem Umbau.A bb. 7 . Wehrbaustelle.

h in  w u rd en  F ä rb v e rsu c h e  u n tern o m m en , w e lch e  e in w a n d fre i 
ze ig ten , daß  zw ischen dem  O b erw asser und  U n te rw a s se r  eine 
V erb in d u n g  u n te r  den F u n d a m e n te n  d er F lo ß g a sse  b este h t.

, A m  4. N o v e m b e r 1 9 2 1
, e rfo lg te  d e r E in s tu rz

K-! \ _ | _ k íí  d es re c h tsse it ig e n  F lo ß -
g | g j —  j ( j j  I g a sse n p fe ile rs  u n d  die

Z e rstö ru n g  d er F lo ß - 
g a ssen sc h w e lle  ' sow ie  
des V o rb o d e n s. G le ich - 

• '• z e it ig  w u rd en  a m  lin -
Schoitt c—d durch den Fischpaü. ken  h lo ß g a sse n p fe ile r

(rech ter K ie ssc h le u se n 
p fe iler) R is s e  u n d  S e n 
k u n g e n  b e o b a c h te t . Im  
L a u fe  d es T a g e s  w a r

_  — A evm ~— ,  au c h  ein e V ersch ie b u n g
1 j l d C L l. ;1 ■■•4 éi4 g :  -OT474 d es P fe ile r s  u m  5 cm

P n ach  a b w ä r ts  zu  be-
i  ^ | | | | p | p '  '  m e rk e n . D ie  a m  P fe i-
|  1 e r a n sto ß en d e  K ie s -
' •* " “I sch le u se  4 un d  d er S te g
Schul« e - f  durch Klcsschleuse 6. h a t t en s ich  e b e n fa lls

n m j ,  g e se n k t (A b b . 6). S c h o n
am  S. N o v e m b e r  t r a t

=-^- - —— -fg  p v  d er P fe ile rb ru c h  e in .
u c p j f   i  In fo lg e  d es E in -

S tu rzes d e r F lo ß g a sse  
w a r  d e r  W a sse rv e r lu s t  
d e ra rt , daß  d e r S c h le i
fe re ib e tr ie b  d e r H o lz 
s to ffa b r ik  e in g e ste llt  
w erd en  m u ß te . E s  

k o n n te  led ig lich  K ra ft s t r o m  fü r  d ie B a u m a sc h in e n  und

Flin z g e sch la g e n  w a r , w u rd e , um  K o s te n  zu sp aren , d e r m ittle re  
T eil d es B e to n k ö rp e rs  des n eu en  W e h re s  n ich t in den F lin z , 
sondern a u f den d a rü b e r lieg en d en  K ie s  g e g rü n d et. D ie  
alten s teh en geb lieb en en  
W eh rteile  in  den  re c h ts  
und lin k s  a n sch ließ en 
den B a u g ru b e n  w u rd en  
so rg fä ltig  b is  a u f den 
Flinz u n te rfa n g e n , d e r .5

Zw isch en rau m  zw isch en  
dem a lte n  B e to n k ö rp e r
und d er o b erstro m ig e n  S ch u l«  a - b  durch das Wehr.

d efin itiven  S p u n d w a n d  
w urde a u sb e to n ie rt, im  
übrigen  is t  a b e r  der 
alte B e to n k ö rp e r  b e 
lassen un d  d ie  zw eite  
Stu fe  a n g e se tz t w o rd en .
— In  A b b . 4 sind- d ie 
U n terf a r ig u n g sa rb e ite n  
dargeste llt. B e so n d e re r  
W ert w u rd e  a u f  so rg 
fä ltige  D ra in a g e  des 
U n tergrun d es un d  e in 
w andfreie  Sc h ließ u n g  
der S te ig -  u n d  P u m p 
schächte v e rw e n d e t.

B e i D u rch fü h ru n g  
der A rb e ite n  im  B a u 
teil I I I  w u rd e  d u rch  
Freilegen d e r F u n d a 
mente d es a lte n  F is c h 
passes fe s tg e s te llt , daß  
die G ru n d m a u e rn  h oh l, u n d  d aß  W a sse rd u rch flü sse  vo m  Ober-

- ssąw

6VÍ20

eso.w

Schnitt g —h durch d ie Einlaufschleusen.

A bb. 9 . Schnitte durch die W ehranlage nach dem Umbau.

w asser n ach  d em  U n te rw a sse r  v o rh a n d e n  w a re n  (A b b . 5). 
D ie S ich e ru n g  d e r fre ig e le g te n  F u n d a m e n te  w u rd e  b esch leu n ig t 
d u rc h g e fü h rt; s ie  k o n n te  a b e r  d ie  u n te rh ö h lte  F lo ß g a sse  n ich t 
vo r  dem  E in s tu rz  b ew a h ren .

c) F l o ß g a s s e ,  F i s c h t r e p p e ,  K i e s s c h l e u s e n  u n d  
E i n l a u f b a u w e r k :  A m  2 . N o v e m b e r  1 9 2 1  e rfo lg te  b eim

L ic h ts tro m  e rz e u g t w erd en . D ie  H a in d lsc h e  F a b r ik  in 
Sch o n g a u  w u rd e  n u r m it d er H ä lfte  d es ih r  zu steh en d en  
S tro m e s b e lie fe rt.

F ü r  d ie  D u rch fü h ru n g  d e r  In s ta n d se tz u n g sa rb e ite n  w u rd e  
a ls  e rs te  M aß n ah m e d ie  V e r lä n g e ru n g  d es  p ro v iso risch e n  
F a sch in en d a m m es, um  d ie  F lo ß g a sse  h e ru m  b is  zu  d e r un-
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Tjikaro/j,

R engasdengk/o,

w e f t o v r e d e n  T j i k a r a n g

lTJiranggi 
' Tolagasay

Cratva/
NHauptverteijdngsi 
IVil werk y i T» • °

T j i i a r o e m

Wehr n a c h  C h e r i b o n

i Paroengkedaii

Poerwakaria

v e rs e h r t  geb lieb en en  K ie ssc h le u se  2 a n g e o rd n e t u n d  d u rc h 
g e fü h rt . A n  S te lle  d er a lte n  F lo ß g a sse  w u rd e n  s p ä te r  zw ei 
neu e K ie s fa lle n  v o n  g le ic h e r  L ic h tw e ite , w ie  d ie  v ie r  b e 
steh en d en , e in g e b a u t, um  in  Z u k u n ft  ein e b essere  K ie s a b fu h r  
zu  erre ich en  u n d  d a m it d ie  b ish e rig e  s ta rk e  V e rk ie su n g  des 
W e rk k a n a ls  zu v e rm e id e n . Z w isch e n  den  v ie r  a lte n  u n d  den 
zw ei n eu en  K ie ssc h le u se n  w u rd e  e in  T re n n u n g sp fe ile r  e in 
g e b a u t ; eben so  m u ß te  a ls  T re n n u n g  zw isch en  W eh r un d  K ie s 
fa lle n  e in  P fe ile r  e rr ic h te t  w erd en . D ie  F is c h tre p p e  w u rd e  
n eb en  d em  le tz tg e n a n n te n  P fe ile r  in  ä h n lic h e r  A u sfü h ru n g , 
w ie  v o r  d e r  K a ta s tr o p h e , e in g e b a u t. D a  eine W eh rerh ö h u n g  
u m  40 cm  g e p la n t  w a r, und  d er W e rk k a n a l s p ä te r  e in e E r 
w e ite ru n g  e r fa h re n  soll, so  w u rd en  d ie  fü r  d ie g rö ß e re  W a sse r
z u fü h ru n g  n o tw en d igen  zw ei E in la ß sc h le u se n  g le ic h z e it ig  m it 
d e r S ic h e ru n g  u n d  A u sb e sse ru n g  d es K ie ssc h le u se n v o rb o d e n s  
im  O b e rw a sse r e in g e b a u t.

D ie  D u rc h fü h ru n g  d e r A rb e ite n  g e sch a h  u n te r  v o lle r  
A u fre c h te rh a ltu n g  des B e tr ie b e s  in  fü n f  B a u g ru b e n , w elch e  
te ils  d u rch  L a rsse n sp u n d w ä n d e  und  te ils  d u rch  F a n g d ä m m e  
ab g e sc h lo sse n  w u rd e n . D ie  R ü c k s ic h t  a u f  d ie  A u fre c h t

e rh a ltu n g  des B e tr ie b e s  e rfo rd e rte  d as  F re ih a lte n  v o n  m in d esten s 
v ie r  E in la ß sc h ü tz e n  fü r  d ie  W a sse rz u fü h ru n g  zu m  W e rk k a n a l. 
D iese . F o rd e ru n g  m a ch te  es n o tw e n d ig , den  K ie ssc h le u se n 
b od en  in  v ie r  B a u a b s c h n it te  a u fz u lö se n . D ie  a lte n  K ie s 
sch le u se n fu n d a m e n te  w u rd e n  fre ig e le g t , m it H o lz sp u n d w ä n d en  
e in g e fa ß t u n d  b is  a u f  F lin z  u n te rfa n g e n .

N a c h  D u rch fü h ru n g  d e r  g e sa m te n  W ie d e rh e rste llu n g s
a rb e ite n  a m  W eh r u n d  a n  d en  K ie ssc h le u se n  w a r d e r B a u  im  
O ber- u n d  U n te rw a sse r  v o lls tä n d ig  v o n  L a rsse n sp u n d w ä n d e n , 
w elch e  g en ü g e n d  t ie f  in  d en  F lin z  e in g e ra m m t w u rd en , u m 
sch lossen , so daß  v o n  e in er d a u ern d e n  S ich e ru n g  d e r g e sa m ten  
W e h ra n la g e  g esp ro ch en  w erd en  kan n .

D ie  F o rd e ru n g  d e r B e tr ie b sa u fre c h te rh a ltu n g  k o n n te , m it 
A u sn a h m e  d e r  U n te rb re ch u n g e n , d ie  d u rch  d ie  H o c h w a sse r
k a ta s tro p h e  v o m  S e p te m b e r 19 2 0  u n d  N o v e m b e r  1 9 2 1  h e rv o r 
g e ru fe n  w u rd en , e r fü llt  w erd en .

D ie  ■ A rb e ite n  w u rd e n  E n d e  A u g u s t  19 2 3  fe r t ig g e s te llt . 
E in  frü h e re s  S ta d iu m  d es B a u b e tr ie b e s  is t  in  A b b . 7 d a rg e ste llt , 
w ä h re n d  d e r  F e r t ig z u s ta n d  d es U m b a u e s  a u s  d en  A b b . 8 u n d  9 
h e rv o rg e h t .

K U R Z E  T E C H N I S C H E  B E R I C H T E .

Die Inbetriebnahme des W ehres W alahar der Tjilaroem- 
Bewässerungswerke in Niederländisch-Indien.

(Nach De Ingenieur 1926, Nr. S.)
Eine Landfläche von rd. 10 0 0 0 0  ha am  Flusse Tjitaroem , die 

bisher unfruchtbares Land w ar wegen Mangels an genügender B e
wässerung, w ird durch 
ein W ehr im Tjitaroem - 
-Fliiß und dazu gehörige 

Bewässerungsanlagen 
in ertragreiches. Land 
verw andelt. D ieF läch e 
(Abb. 1) besteht aus 
sogenanntem T jirang- 
gonlehm, der ohne 
W asser für die B e
arbeitung zu h art ist 
und reißt, während die 
benachbarterrGelände- 
flächen aus schwerem 
fruchtbaren K le i be
stehen. B ereits 1892 
wurde m it der A uf
nahme dieses Geländes 
begonnen; 189S wurde 
durch eineKom m ission 
empfohlen, einen V or
entwurf zur Bew ässe
rung dieser Fläche aus 
dem l'jitaroem fluß  m it 
Kostenanschlag aus
zuarbeiten. D er V or
entw urf, der auch die 
Bewässerung von aus 
anderen W asserläufen 
zu bewässernde Ge
biete mit um faßte und 
rd. 12 5 0 0 0 0 0  Fr. er
forderte, lag im  Jah re  
1904 fertig  vor, mußte 
jedoch wegen Perso
nalm angels b ei den 

W asserbaubehörden 
und wegen Geldm an
gels zurückgestellt w er
den. E rst 10  Jah re  
später wurde dieser 
P lan  —  der sogenannte 
Kw angplan  —  wieder 
angeregt. D a seitens 
des M inisteriums für 
Landw irtschaft, Ge
werbe und H andel die 
Ansicht geäußert w ar, 
daß In dem genannten 
Gebiete durch „R a t io 
nalisierung und Inten
siv ierung'' des land

w irtschaftlichen Betriebes auch ohne kostspielige Bewässerungsanlagen 
nicht unbeträchtliche Erntesteigerungen erw artet werden könnten und 
nähere Untersuchungen darüber angestellt wurden, konnten erst 19 18  
die erforderlichen M ittel in den H aushalt eingestellt werden.

D er Aufstau des Flusses w ar ursprünglich bei Paroengkedaii 
geplant, und zwar durch ein festes Wehr. E s  wurde jedoch eine Stelle

weiter unterhalb und 
ein bewegliches W ehr 
gewählt, wodurch zwar 
das W ehr kostspieliger, 
aber der H auptkanal 
vielkürzer und die Zahl 
der K unstbauten klei
ner wurde. Außerdem 
ergaben sich als V or
teile, daß e tw a ,2 Mill. 
m 3 Bodenbewegung in 
zum Rutschen neigen
der Bodenart gespart 
werden konnte, w o
durch dieUnterhaltung 
des H auptkanals siche
rer wurde, und daß die 
Inbetriebnahm e früher 
möglich w ar. D a bei der 
neugewählten W ehr
stelle der Aufstau nicht 
so w eit hinaufreichen 
kann, a ls  oberhalb des 
früher bei Paroeng
kedaii vorgesehenen 
Dam m es, so mußten 
die höchstgelegenen 
Flächen herausbleiben. 
D afürw urdejedoch ein 
etw a ebenso großes Ge
biet östlich von T jila- 
m eja in den neuen 
Bewässerungsplan m it 
einbezogen.

Nach den vorge
nannten1 W asserm es
sungen betrug die Ab
flußmenge des T jita- 
roem flusses im Mini
mum rd. 26 m3/s; in 
ganz besonders trocke
nen Jah ren  io m ’ /s und 
bei vollem  W estpas
sat selten weniger als 
xoo m 3/s. D araufhin 
wurde eine B etriebs
regelungangenommen, 
die auf einer Einteilung 
der am  15 . Oktober 
beginnenden Bew ässe
rung in fün f Teile 
m it einer Phasenver-

^  „ .  L e g e n d e :
 —  1 Fluß oder Abflußleitungen
— Zuf/ußleitungen
— — — Fertige Anlagen
~ «==,.= ,} Noch auszuführende Anlagen 

' Eisenbahn 
....... ... g. Kleinbahn

L ’L 'K v jj TjitaroemMeiboden 
l i l i  I r i '3  Eiranggon Lehm u. Klei 

Tjilamakleiboden

A b b . 1 .
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Schiebung von einem halben M onat beruht, von denen die beiden letzten 
jedoch zusam m eniallcn können. Die erforderlich e Höchstwassermenge 
b eträgt 96 m 3/s; wobei angenommen ist, daß etw a 70 000 ha des B e 
wässerungsgebietes m it Zuckerrohr bepflanzt werden. Diese W asser
menge w ird beiW alah ar dem FlusseT jitaroem  entnommen und ungeteilt 
in einem H auptkanal etw a 6 km  nach Norden geführt bis zu einem 
H auptverteilw erk, wo sie sich in zwei Arm e m it je  etw a 50 m 3/s W asser-

der etw a 1200 ha großen sekundären Teilfläche Bengle, welche also schon 
jetzt technisch m it Tiitaroem w asser versorgt w ird. B isher ist ein 
Betrag von etw a 5 V2 Mill. F r. verbaut worden. B e i einer veranschlagten 
Gesamtsumme vo n  20 Mill. F r. werden also noch rd . 14 ,5  Mill. F r . 
zu verbauen sein. W enn die jährlichen B auraten nicht erhöht werden, 
so w ird erst in fün f Jah ren  die H älfte  des Gebietes und nicht vo r 1940 
das ganze Gebiet m it fruchtbarem  Schlick führenden Flußw asser 

bewässert werden. B e i der großen Steigerung des 
E rtrages des Tjitaroem bewässerungsgebietes, na
mentlich der Zuckerkultur, die nach Ausführung 
der Anlage zu erwarten ist, besteht der dringende 
W unsch, die Ausführung zu beschleunigen. Die 
Regierung zweifelt jedoch noch, ob die verfügbaren 
Arbeitskräfte und Baustoffe  eine weitere Steigerung 
der jährlichen Arbeitsleistung zulassen werden.

D as W ehr ist in der Abschneidung einer 
Krüm m ung des Flusses erbaut. E s  besteht aus 
einem 1 — 2 m  über der neuen Flußsohle quer durch 
den Fluß aufgem auerten breiten Drem pel, auf den 
vier eiserne Schützen, je  5,70  m  hoch und 20 m 
breit, niedergelassen werden können (Abb. 2— 4}. 
D rem pel und Schützen bilden eine Stauw and von 
7,70 m Höhe. A uf dem linken U fer ist eine Schiffs
schleuse von 8 m lichter W eite fü r den Schiffs- und 
Floßverkehr angeordnet. D as Bewegen der 65 t  
schweren W ehrschützen, die durch Gegengewichte 
zum größten T eil ausbalanciert sind, geschieht 
m ittels Benzinmotoren. In  der unm ittelbar ober
halb  des W ehres befindlichen Abzweigung des 
H auptbew ässerungskanals hat ein Einlaßbauwerk 
m it zehn von H and zu bewegenden eisernen Schützen 
von 2 m Breite  Platz gefunden. B .

+22,50

l i m m ,

Versuche mit hochwertigem Beton.
In  meinem Aufsatz über Versuche m it normal- 

und stahlbewehrten Probebalken aus hochwertigem 
Beton in H eft 35/1925 habe ich ausdrücklich hervor
gehoben, daß das Auftreten der ersten R isse nur 
m it unbewaffnetem  Auge beobachtet wurde. Es 
treten aber schon v ie l früher feine H aarrisse auf, 
die nur mit Mikroskopen festgestellt werden können. 
E s  sei diesbezüglich au f das H eft 53 des Deutschen 
Ausschusses fü r Eisenbeton (Versuche m it P latten
balken) S. 20 hingewieseu. jen e  Laststufe, bei der 
m ittels Mikroskopen diese ersten feinen Haarrisse 
bem erkt werden und die am  richtigsten m it „R iß 
bildungslast'' zu bezeichnen wäre, ist maßgebend 
zur Beurteilung der Rißsicherheit, und nicht die 
Laststu fe, bei der die ersten R isse m it freiem  
Auge sichtbar werden.

D ie von m ir genannte Z iffer von 30 kg/cm2 
fü r die Biegungszugfestigkeit ist ein Mittelwert 
aus vielen Versuchen und gilt fü r normalen 
Portlandzem entbeton in guter Mischung und 
hohem Alter, und sie ist auch aus der R iß 
bildungslast abgeleitet. S a l ig e r  bezeichnet diese 

Spannung, fü r die er auch den M ittelwert von 30 kg/cm 2 angibt, sehr 
treffend m it „A nrißspannung". (Siehe Saliger, D er Eisenbeton,
4. Auflage, S. 14 1.)

Wenn ich in meiner Abhandlung in der Auswertung des V er
suchs 2 beim ersten sichtbaren Riß eine Biegungszugspannung von 
5 1  kg/cm2 berechnet habe, so ist diese Ziffer keinesfalls zur Beurteilung 
der tatsächlichen Rissesicherheit maßgebend, weil ja  die wirkliche 
Grenze der Biegungszugfestigkeit schon überschritten ist.

D ie Stärke der Bewehrung ist selbstverständlich von Einfluß 
auf die Tragfähigkeit, aber ohne merklichen Einfluß auf die Anriß
spannung oi,z (siehe auch Saliger, Eisenbeton, S. 14 1) .

In  meinen Versuchen kam  es mir nicht darauf an, den genauen 
Rissesicherheitsgrad nachzuweisen, sondern die Laststu fe  fü r das E r
scheinen der ersten m it freiem  Auge sichtbaren Risse ins Verhältnis 
zur rechnungsmäßigen N utzlast zu bringen, wie es bei den Prager 
Versuchen auch geschehen ist. Dort hat man die N utzlast auch 
unter Zugrundelegung der zulässigen Spannungen fü r ab und o c 
erm ittelt.

Der von Herrn Dipl.-Tng. M e rk le  in H eft 9 auf S. 17 0  geführte 
Nachweis der Rissesicherheit ist aus dem Grunde unzutreffend, weil 
die aus einem obz •* 30 kg/cm 2 erm ittelte N utzlast nach dem V or
gesagten schon nicht mehr als zulässig anzusehen ist und außerdem 
als R iß last die „R iß b ild u ngslast" einzusetzen w äre.

Die Schlüsse, die ich aus meinen Versuchen gezogen habe, er
scheinen m ir trotz der Einwendungen des H errn D ipl.-Ing. Merkle 
berechtigt, insbesondere fü r Bauten  im Freien, also bei Straßen- und 
Eisenbahnbrücken, wo das A uftreten auch von feinen Haarrissen 
unbedingt verm ieden werden muß. Auch bei Bauten  in geschlossenen 
Räum en können H aarrisse von Nachteil sein, besonders in chemischen 
Betrieben, wo angreifende Gase vorhanden sind.

Leipzig, 2. März 1926. D r.-Ing. O tto  S k a l l .

führung teilt. Aus diesen Arm en werden verschiedene sekundäre L e i
tungen gespeist, die wieder W asser an eine große Zahl von Leitungen 
dritter Ordnung abgeben. W eiter sollen nach den vorhandenen W asser
läufen viele Entw ässerungsleitungen gezogen werden, um das gebrauchte 
Bewässerungswasser und besonders das überschießende Regenwasser 
nach der Ja va se e  abzuführen. Durch alle diese W asserläufe wird 
das Bewässerungsgebiet etw a 730 Teilflächen dritter Ordnung von je 
106 ha i. M. Größe zerlegt.

Die vorhandenen W asserläufe, die den östlichen Arm  kreuzen, 
werden abgefangen durch einen südlich von diesem Arm  anzulegenden 
Entwässerungsgraben, den sogenannten Nieuwen W aterweg, der nach 
Norden zur Ja v a se e  führt. Von den W erken sind jetzt fertiggestellt:
a) das W ehr; b) der ungeteilte H auptkanal m it zwei Speiseschleusen und 
die darüberliegenden zwei Fahrbrücken, Eisenbahn- und K an a l
brücke; c) das Flauptverteilungsw erlc; d) der Ostarm m it dem ersten 
darin gelegenen Verteilungsw erk und e) die sogenannte Teilbewässerung

A bb. 4 .

A b b . 2 .
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Abb. 1 .

Konstruktionsm aterial errichtet wurde. Die gesam te Lieferung der 
tragenden K onstruktion im Um fange von etw a 3000 t fü r dieses Ge
bäude wurde im  Jah re  1920  der M aschinenbauanstalt Hum boldt, 
K ö ln-K alk , erteilt. Besonders bemerkenswert ist, daß fü r diese K on
struktion schon dam als ein hochwertiger B austah l verwendet wurde, 
dessen Festigkeitseigenschaften fast genau dem etliche Jah re  später 
entstandenen St. 4S entsprechen. D er von 
K rupp gewalzte, den englischen Vorschrif
ten entsprechende Konstruktionsstahl für 
das Adelaide-House hatte eine m ittlere Fes
tig keit vo n  52 kg/m m 2 bei 18 %  Dehnung.

Abb. 1 zeigt das fertig  errichtete 
tragende Stahlgerippe des Hauses.

Die Konstruktion mußte vollständig 
nach englischen Gesichtspunkten durch
gebildet werden. A ls Sonderheit der Aus
führung wäre zu bemerken, daß im Gegen
satz zu deutschen Auffassungen und bau
polizeilichen Vorschriften bei dem 65 m 
hohen Gebäude keinerlei W indeinflüsse 
berücksichtigt wurden, da m an annahm, 
daß die Standsicherheit des Bauw erkes 
durch die Einflüsse des W indes infolge 
der großen senkrecht wirkenden E igen 
lasten kaum  beeinträchtigt wird. D abei 
kam en aus senkrecht wirkenden Auflasten 
herrührende Stützendrücke bis zu 1000 t 
in  Frage. -W agrechte Aussteifung des Ge
bäudes, insbesondere lireuzverbände, w ur
de daher als überflüssig betrachtet und 
durfte nicht eingebaut werden. Aller
dings sind die Anschlüsse der Decken
unterzüge und Träger nach am erikanischem  Vorbild (vgl. 
Abb. 2) durchgeführt. E ine gewisse Einspannung der T räger und 
Unterzüge an den Stützen und dam it eine entsprechende Rahm en
wirkung und Queraussteifung des Bauw erkes kann m an nach dem 
Ergebnis deutscher V ersuche2) im merhin dabei schon voraussetzen. 
D ie Stützen hatten auch die Lasten  säm tlicher Umfassungswände 
aufzunehmen und bestanden in der R egel aus zwei I-E isen  m it auf
gelegten G urtplatten (vgl. Abb. 2).

3) „D er B auingen ieur“, 1926, H eft I I ,  S. 2 1 4 /2 1 9 : „U ntersuchung 
einfacher T rägeransch lüsse“.

Erwiderung auf vorstehende Zuschrift.
Die von Herrn D r.-Ing. S k a l l  auf meine Zuschrift in H eft 9 

dieser Zeitschrift ins Feld geführten Einwendungen richten sich gegen 
Angriffe, die nicht in meiner Zuschrift enthalten sind.

Die Methoden der Durchführung seiner Versuche und die V er
suchswerte selbst wurden von mir nicht kritisiert. Daß die ersten feinen 
H aarrisse, die fü r die R ißbildungslast maßgebend sind, nicht m it dem 
unbewaffneten Auge zu sehen sind, ist m ir bekannt, und daß nicht 
diese Lasten fü r die Beurteilung der R ißsicherheit verwendet wurden, 
ist nicht mein Fehler.

W enn H err Skall jetzt erklärt, daß es ihm bei seinen Versuchen 
nicht darauf -ankam, „d en  genauen Rißsicherheitsgrad nachzuweisen, 
sondern die Laststufe fü r das Erscheinen der ersten m it dem freien 
Auge sichtbaren R isse ins V erhältnis zur rechnungsmäßigen N utzlast 
zu bringen", so darf er dieses Verhältnis nicht m it „R iß sich erh eit" 
bezeichnen und aus dem Vergleich dieser W erte auf geringere R iß 
sicherheit des hochwertigen Betons schließen. N ur gegen dieses V er
fahren habe ich mich gewendet, und in diesem Punkt halte ich meine 
Ausführungen voll aufrecht. Einen allgemein gültigen „N achw eis der 
R ißsicherheit“  zu führen, lag nicht in meiner Absicht (vgl. den zweiten 
Absatz meiner Zuschrift). Daß ich ai,z Zul =  3 °  kg/cm 2 angenommen 
habe, ist nach dem ganzen Zusammenhang unwichtig, und wenn ich 
die von Herrn Skall aus seinen Versuchen errechneten Rißspannungen 
an Stelle der „A nrißspannungen" eingesetzt habe, so lag das daran, 
daß er diese nicht angegeben hat. Im  übrigen wird durch diesen 
V orw urf von ihm selbst nur die Brauchbarkeit der eigenen Versuchs
werte kritisiert, so daß die weitere Frage besteht, ob es, ganz abgesehen 
von der unzulässigen Auswertung, überhaupt angängig ist, aus diesen 
W erten derart weitgehende Schlüsse zu ziehen, wie sie in dem Skallschen 
A ufsatz gezogen worden sind. G. M e r k le ,  D ipl.-Ing., Karlsruhe.

M ontage eines Schleusentores.

Die H erstellung der gebogenen W inkeleisen ( 1 4 0 x 1 4 0 x 1 4  mm) bei 
einer Länge über 10  m und einem Gewicht von rd 3 10  kg geschah durch 
Pressen in warmem Zustande. E s  stellte sich dabei heraus, daß sich 
die Herstellungskosten hierbei gegenüber dem Schmieden wie 
1 :  5,4 verhielten.

Die Ausführung und H erstellung hatte die N ew a-Lenin-Fabrik 
W. W il l in g  u . F .  R e in g la ß  in Leningrad übernommen.

D as Adelaide-House in London.
In  einem in dieser Zeitschrift veröffentlichten kurzen Aufsatz 

über das Lochner-H aus in A ach en1) wird dieses Gebäude als erstes 
deutsches Hochhaus m it vollständig eiserner Tragkonstruktion be
zeichnet. An sich ist diese Bezeichnung schon richtig. Ergänzend sei 
ab er m itgeteilt, daß bereits etliche Jah re  früher ein H ochhaus in 
London, das sogenannte Adelaide-House in London, aus deutschem

■) „D er B au ingen ieu r“, 1926, H eft 13, S. 2 6 6 /2 6 7 : „E in  neues
H ochhaus in A achen .“

Eisenkonstruktionen beim Bau des W olchowkraftwerkes 
(Petersburg).

Von den Eisenkonstruktionon, die beim  Ausbau des bekannten 
W olchowkraftwerkes bei Petersburg verwendet wurden, ist in bezug 
auf die Abmessungen sowie den W asserdruck ( 1 1  m) der Bau  der 
unteren Schleusentore von besonderem Interesse. W as den W asser
druck anbetrifft, so nähert sich der D ruck auf die genannten Tore dem 
auf die Schleusentore des Panam akanals wirkenden.

Die zweiflügeligen Schleusentore, R iegeltyp , besitzen eine 
F lügelbreite von 9,70 111 und 15 ,8  m Höhe. D ie Flügelrahm en bestehen 
aus)je 14  Riegeln von je  1 , 1 0  m Breite. Die Stärke der Blechbekleidung 
nimmt m it dem W asserdruck zu und, zw arvon 9— 16  mm. D as G esam t
gewicht eines Flügels beträgt etw a 100  t.

E ine derartige K onstruktion wurde in Rußland zum erstenm al 
durchgeführt, und es waren natürlich bei dem heutigen Stande der 
W erkstätteneinrichtungen die größten Schwierigkeiten zu überwinden.
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D a zu der dam aligen Zeit Deutsche in London kaum  hätten 
arbeiten  können, wurde die Aufstellung des Gebäudes-nach den Plänen 
•der deutschen Eisenbauanstalt von englischen Arbeitern ausgeführt.

R .

Kennzeichnung von hochwertigem Baustahl St. 48.
Nach einer Seite 1 1 7  des laufenden Jahrganges unserer Zeit

sch rift veröffentlichten Verfügung 82 D 877 sind seitens der Haupt- 
verw ältung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft neue Vorschriften 
fü r die Kennzeichnung von St. 48 erlassen.

D er Preußische M inister für Volksw ohlfahrt gibt hierzu unter 
I I  1 1  Nr. 297 nachstehenden Erlaß  vom  2 1 . M ai 1926 bekannt:

„D ie  von der Reichsbahn-H auptverw altung m it Verfügung 
82 D 877 vom  26. 1 .  19 26  bekanntgegebenen erleichternden B estim 
mungen zur Kennzeichnung von St. 48 können bis au f weiteres bei 
der Ausführung von Plbchbautcn nicht zugestanden werden. Es 
muß vielm ehr bei der unter A bschnitt A, Z iffer 3 b der Bestim m un
gen über zulässige Beanspruchungen von Flußstahl usw. geforderten 

■ Kennzeichnung im allgem einen verbleiben. Im  Interesse der lei
denden B auw irtsch aft kann aber bei solchen Bauten, bei denen 
außer hochwertigem  B austah l (St. 48) keine geringerwertigen eisernen 
B auglicder verwendet werden, wo also die Gefahren von Verwechs
lungen und Irrtüm er ausgeschlossen sind, eine Ausnahme vo n  der 
vorgen. V orschrift im Sinne der Ziffer 6 des Schreibens der R eichs
bahn-H auptverw altung bis zum Gelingen der unter Z iffer 7 genannten 
Versuche gem acht werden. Solche Ausnahm en können auf beson
deren A ntrag von F a ll zu F a ll erteilt werden, wobei die Baupolizei
behörden den unter A  3 a der Bestim m ungen über, zulässige B ean
spruchungen von Fluß stah l usw. geforderten Abnahmen der fü r den 
Bau zu verwendenden Bauglieder aus St. 48 und ihrer Güte be
sondere Beachtung zuzuwenden haben. In  allen solchen Fällen 
haben sie die Bescheinigungen über die Abnahm e und die Gewähr
leistungen; die von erfahrenen Fachleuten auszustellen sind, zu

verlangen. Zweckmäßig werden m it den Abnahmen die mit solchen 
Arbeiten erfahrenen Beam ten der Abnahmeämter, die dem Eisen
bahn-Zentralam t unterstellt sind, betraut, wom it sich die H aupt
verw altung der Reichsbahn-Gesellschaft einverstanden erklärt hat.

In  Vertretung 
(gez.) Schleich.“

A bschnitt A , Z iffer 3 b der Preußischen Bestim m ungen über die 
zulässigen Beanspruchungen von Flußstahl usw. fordert, daß bei V er
wendung von St. 48 fü r Bauzwecke alle Bauglieder durch eine M arken
linie, die beim W alzen einem jeden Stück in ganzer Länge eingepreßt 
wird, gekennzeichnet werden, und daß die Setzköpfe der N iete bzw. 
der Schraubenbolzen m it einem stark  erhabenen Zeichen ,,H "  zu ver
sehen sind.

Den W alzwerken ist die Durchführung der Kennzeichnung der 
Bauglieder in dieser vorgeschriebenen Form  bislang noch nicht ge
lungen, w eil die vorhandenen W alzen aus Ersparnisgründen selbst
verständlich fü r alle im  Bauwesen zu verwendenden Stahlsorten aus
genützt werden müssen. —  Auch die in Aussicht gestellten Versuche 
(vgl. Z iffer 7 des Erlasses 82 D 877) haben unseres W issens noch kein 
brauchbares Ergebnis erzielt.

Wenn die Preußischen Bestim m ungen über die zulässigen B ean
spruchungen von Fluß stah l usw. vom  25. I I .  19 25 bisher schon die 
Verwendung von St. 48 im Hochbau wegen der vorgeschriebenen 
Kennzeichnung fast gänzlich ausschlossen, so w ird auch die neue 
Erleichterung der Verwendung dieses Baustoffes im  Hochbau sehr 
wenig förderlich sein. Der höhere Preis und die erhöhten Bearbeitungs
kosten fü r St. 48 verlangen die Beschränkung seiner Verwendung aus
schließlich auf solche Bauteile, bei denen nam hafte Gew ichtserspar
nisse erzielt werden können. B e i den leichteren Konstruktionen des 
Hochbaues, namentlich in D achkonstruktionen, werden sich nam 
hafte Gewichtsersparnisse aber kaum  erzielen lassen; es sei denn, daß 
es sich um Bauten  ungewöhnlich großer und selten vorkom m ender 
Abmessungen handelt. R .

W I R T S C H A F T L I C H E  M IT T E IL U N G E N .

Strafz uschläge wegen Zahlungsverzug gegenüber der K ranken
kasse. D u rch  das Gesetz zur E rhaltung leistungsfähiger K ranken
kassen vo m  27. März 19 23  w ar der Reichsversicherungsordnung der 
§ 397 a  eingefügt worden, der die Kassenvorstände erm ächtigte, von 
Arbeitgebern, die m it der Zahlung der Beiträge länger als eine Woche 
von der Zahlungsaufforderung ab in Verzug sind, einen Zuschlag zu 
erheben, der fü r jede Woche des Verzuges vom  Beginn der zweiten 
Woche ab  10  %  des B eitrages beträgt. D er Reichsarbeitsm inister 
hatte in  einem an die Regierungen der Länder gerichteten Erlaß 
vom  14 . A pril 1924 darauf hingewiesen, daß die V orschrift nur ge
schaffen w urde, um die Krankenkassen gegenüber dem fortschrei
tenden W ährungsverfall zu schützen und daß cs dem Sinn und Zweck 
des Gesetzes widersprechen würde, wenn m an auch jetzt noch die 
Befugnis des § 397 a  R VO . uneingeschränkt zur Anwendung bringen 
wollte. Trotz dieser k laren  Stellungnahm e hat der Preußische W ohl
fahrtsm inister in einem Erlaß  vom  18 . März 1926 die Krankenkassen 
angewiesen, von der vorgenannten Bestim m ung unbedingt Gebrauch 
zu machen.

Den Bem ühungen des Reichsverbandes der Deutschen Industrie 
und der V erein igung'der Deutschen Arbeitgeberverbände bei der R e
gierung und beim  R eichstag ist es jetzt gelungen, eine A b ä n d e r u n g  
d e s  § 397 a d e r  R V O . durchzusetzen, die den H auptartikel des Ersten 
Gesetzes über Abänderung des Zweiten Buches der RVO . bildet. 
E r  bestim m t, daß der Verzugszuschlag nur in  H ö h e  d e s  am  Sitze 
der K asse ü b l ic h e n  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  B a n k z in s s a t z e s  fü r  
L e i h g e ld e r  erhoben werden darf. D as Gesetz tritt  m it dem
1. Ju n i 1926 in K raft.

Zentrale  Lohnregelung im Baugewerbe. D as am  13 . 2. 1926 
vereinbarte z e n t r a le  L o h n s c h ie d s g e r ic h t  f ü r  d a s  B a u g e w e r b e  
tra t am  27. M ai zu seiner z w e it e n  S i t z u n g  zusammen. D ie Ver
handlungen, die sich über fünf Tage erstreckten, behandelten, die 
in der ersten T agung vom  29. I I I .  bis 1 . IV . zurückverwiesenen An
träge, die säm tlich  in den erneuten bezirklichen Verhandlungen nicht 
erledigt rvorden waren. (Vgl. „Bauingen ieur“  H eft 16  S. 33 1.)  Außer 
einigen Entscheidungen, die der Auslegung bzw. Ergänzung früher 
ergangener Schiedssprüche dienten (Bayern, Rhein- und M aingau, 
W ürttemberg) und einigen Anträgen, die vertagt bzw. zurückge
wiesen wurden (Sieg-Lahn, Nahebezirk, Zeitz, Niederschlesien, 
Pommern), brachten die Schiedssprüche des zentralen Lohnschieds
gerichtes wiederum Lohnherabsetzungen, die der Angleichung be
sonders übersteigerter Löhne dienten. Im  einzelnen beträgt die Lohn
kürzung: In  R h e in la n d - W e s t f a le n  2 %  in den Lohngebieten
Köln-D üsseldorf und Bonn-Koblenz-Trier, 5 %  in allen übrigen Lohn
gebieten; in B r a n d e n b u r g  2 Pfg. in Lohnklasse I I ,  5 P fg. in  Lohn- 
klasse I I I ;  in der G r e n z m a r k  2 Pfg. in Lohnklasse I I I ;  in den 
Tarifgebieten B r e s la u ,  G ö r l i t z ,  T h ü r in g e n , H a n n o v e r  u n d  
B r a u n s c h w e ig  fü r einzelne Lohnklassen und Arbeiterkategorien

Bau 1926.

2— 5 Pfg. In  O b e r s c h le s ie n  wurden zwei neue O rtsklassen fest
gesetzt, deren Löhne um 2— 3 Pfg. über bzw. unter den Löhnen der 
bisherigen einen Lohnklasse liegen. Die neuen Löhne gelten überall 
von Ende M ai bzw. A nfang Jun i.

Die Entw icklung der Bauarbeiterlöhne seit September 1925. 
Die außerordentlich lebhafte Aufwärtsbewegung der B auarbeiter
löhne, die —  kurz nach der Stabilisierung der W ährung —  im März 
1924  begann, erfuhr nur in  der Zeit vom  Novem ber 1924— Februar 1925 
eine saisongemäße Unterbrechung. Dann setzten wieder Lohner
höhungen in stärkstem  Ausmaße ein, bis diese Bewegung im Anschluß 
an den großen Abwehrkam pf Ju n i— August 1925 im September zum 
Abschluß kam. Tarifverhandlungen in der darauffolgenden ruhigen 
Zeit führten zur Schaffung eines z e n t r a le n  L o h n s c h ie d s g e r ic h t e s  
f ü r  d a s  B a u g e w e r b e  am  13 . Februar 1926. Ü ber d ie,ersten beiden 
Sitzungen dieses zentralen Lohnschiedsgerichtes am 29. I I I ./ i .  IV . 
und am 27. V ./r. V I . haben w ir im „B auingen ieur“  berichtet (Heft 16
S. 33 1 und vorliegendes Heft). D ie nachfolgende Übersicht über die 
Entw icklung des gewogenen Durchschnittslohnes im  Baugewerbe be
rücksichtigt die obengenannten w ichtigsten Etappen der Lohnbewegung 
im  Baugewerbe seit A nfang 1924. Sie zeigt insbesondere, inwieweit 
von einer vorläufigen S t a b i l i s i e r u n g  d e r  B a u a r b e i t e r lö h n e  ge
sprochen werden kann und inwieweit die teilweisen Lohnherabsetzungen 
durch das zentrale Lohnschiedsgericht sich auf das Gesam tdurch
schnittsniveau auswirken.

D e r  g e w o g e n e  D u r c h s c h n it t s lo h n  im  B a u g e w e r b e .
(Unter Berücksichtigung von 47 Großstädten.)

Stundenlohn Meßziffern Amtliche
Monatsmitte in Pfg. ( 1 9 1 4 =  100) Indexzahlen

M B T M B T R L I 1) G r i l l

März 1924 . . . 58,7 5 1,8 48,0 81,0 9 1,0 98,4 (US) 120,7
Novem ber 1924 86,3 7 2 , 4 64,5 1 19 ,1 127 ,0 132 ,0 (132) 128,5
Februar 1925 . 88,0 7 3 . 9 6 5 , 7 12 1 ,4 129,7 1 3 4 , 4 1 3 5 , 6 1 3 6 , 5

Septem ber 1925 1 1 6 , 1 9 4 . 9 80,1 160,2 166,5 16 4 ,1 X4 4 . 9 1 2 5 , 9

N ovem ber 1925 ir6 ,6 9 5 . 0 80,0 16 1,0 166,7 163,8 14 1,4 1 2 1 , 5

März 1926 . . . . 1 16 ,6 9 5 . 0 80,0 16 1,0 166,7 163,8 138 ,3 1 1 8 , 3

A pril 1 9 2 6 ___ 116 ,5 9 4 . 2 7 9 , 1 160,8 165,4 16 1,9 1 3 9 , 6 122 ,7
Mai 1 9 2 6 ......... 1x6 ,5 9 4 . 2 7 9 .x 160,8 165,4 16 1,9 1 3 9 , 9 12 3 ,2
Ju n i 1926 . . . . 1 15 .6 9 3 . 7 7 8 , 5 1 5 9 , 6 164,4 160,7 — --

M =  Maurer, B  =  Bauhilfsarbeiter, T  =  Tiefbauarbeiter.

1 ) Auf die neue Methode umgerechnet.

45
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Straßenbaupläne in Deutschland. Von der bayerischen Volks
partei wurde im  Lan dtag  ein A ntrag eingebracht, der die Regierung 
erm ächtigen soll, zur raschen W ie d e r h e r s t e l lu n g  d e r  b a y e r i s c h e n  
S t r a ß e n  eine Staatsanleihe aufzulegcn, die aus den Erträgen  der 
K raftfahrzeugsteuer verzinst und getilgt werden soll. Nach E rk lä 
rungen des bayerischen Innenm inisters ist fü r die W iederherstellung 
und Modernisierung der bayerischen Staatsstraßen eine Summe von 
300 Millionen erforderlich. Zur Aufbringung dieser Kosten müßten 
alle Bevölkerungskreise au f dem Wege über die allgemeinen Staats
m ittel hcrangezogen werden. Aus der Kraftfahrzeugsteuer seien 
1926 fü r B ayern  nur rund 15  M illionen zu erwarten. Von dieser Steuer 
sollen 7,5 M illionen für die laufende Unterhaltung, 12  Millionen, 
die zum T eil aus Anleihcm itteln aufgebracht würden, für die Moder
nisierung der Staatsstraßen verwendet werden. E in  Regierungsver
treter betonte noch, daß nach Abw icklung des bayerischen Straßen
bauprogram m s, d a sa u f 15  Jah re  berechnet sei, die bayerischen Straßen 
eine durchaus neuzeitliche und verkehrsfähige Decke haben würden.

Zur Neubelebung der Pläne zum  Bau von Autom obilstraßcn 
ist ein V e r b a n d  z u r  F ö r d e r u n g  d e s  A ü t o m o b i ls t r a ß e n b a u e s  
N o r d d e u t s c h la n d s  gegründet worden, der sich der Studiengesell
schaft fü r Autom obilstraßenbau angeschlossen hat. Der Verband 
w ill den B au  einer Autom obilstraße von H am burg nach Berlin m it 
Anschluß an die nach K öln  geplante Autom obilstraße in H annover 
betreiben.

Bauen ohne Genehmigung. In  der Nachkriegszeit ist vielfach 
der Mißbrauch eingerissen, m it den Ausschachtungs- und M aurer
arbeiten zu beginnen, bevor die nach § 4 1 der Bauordnung vom  
8. 8. 19 13  fü r das Bauvorhaben erforderliche baupolizeiliche Ge
nehmigung vorliegt. Um die Baulustigen vor Unannehm lichkeiten 
und Schaden zu bewahren, w ird die vorerwähnte Bestim m ung zur 
Beachtung dringend in Erinnerung gebracht. In  außergewöhnlichen 
Fällen  kann die Baupolizei die Ausschachtung der Erde und die 
Ausführung der M aurerarbeiten auch schon vo r Erteilung der B au
genehm igung au f besonderen A ntrag gestatten (§ 45 a. a. O.). Auch 
dann ist jedoch zu beachten, daß die M aurerarbeiten im allgemeinen 
nur b is zur Grundstückshöhe gestattet sind. N ur in besonders ge
arteten Fällen  wird die Baupolizei ein Abweichen von dieser V or
schrift ausnahm sweise zulassen können.

Geringe Inanspruchnahme des Reichskredits zur Förderung des 
Kleinwohnungsbaues. D as Reichsarbeitsm inisterium  hat bei den 
Regierungen der einzelnen Länder eine Umfrage danach veranstaltet, 
inwieweit der 200 M illionen-Reichskredit fü r den Kleinwohnungsbau 
bisher in Anspruch genommen ist. D ie Ergebnisse dieser Rundfrage 
sollen für die Festsetzung des Term ins für die Bereitstellung der zweiten 
R ate  (90 Millionen) maßgebend sein. Nach den bisher eingegangenen 
Berichten sind die den einzelnen Ländern zugewiesenen Quoten 
bisher nur zu einem  geringen T eil ausgenutzt worden. M an führt 
das darauf zurück, daß der Zinsfuß fü r die endgültigen H ypotheken 
bekanntlich nicht feststeht, sondern sich nach dem von den H ypo
thekenbanken erzielten Pfandbriefertrag richtet. Durch diese Unsicher
heit werden viele Baulustige davon abgehalten, den staatlichen K redit 
in Anspruch zu nehmen. Außerdem bereitet die Aufbringung der 
fü r den Bau  benötigten Spitzenbeträge, die weder durch die erste 
H ypothek aus dem Reichskredit, noch durch die zweite H ypothek 
aus der Hauszinssteuer gedeckt werden, erhebliche Schwierigkeiten. 
Die Inanspruchnahm e der ersten R a te  ( 1 10  Millionen) b leibt som it 
bei weitem hinter den Erw artungen zurück, so daß die Bereitstellung 
der zweiten R a te  vorläu fig  noch nicht erfolgen wird.

Großhandelsindex.

2S. A pril 5. Mai 12 . Mai 19 . Mai 26. M ai 2. Ju n i
12 3 ,4  122 ,8  12 3 ,5  1 2 3 ,1  12 3 ,2  i 23,7

Ja n u a r Februar März A pril . Mai

Reichslebenshaltungsindex . .  13 9 ,S 138 ,8  138 ,3  139 ,6  139 ,9
G roßhand elsindex....................... 120 ,0  118 ,4  1 18 ,3  12 2 ,7  123 ,2

Gesetze, Verordnungen, Erlasse.
(abgeschlossen am  3. Ju n i 1926.)

Erstes Gesetz über Abänderung des Zweiten Buches der Reichs
versicherungsordnung. Vom 22. Mai 1926. (R G B l. I S. 243.) Siehe 
vorstehende kleine M itteilung.

Verordnung zur Durchführung des Körperschaftsteuergesetzes. 
Vom 17 . Mai 1926. (R G B l. I  S. 244.)

Gesetz zur Änderung der Dritten Steuernotverordnung. Vom 
27. Mai 1926. (R G B l. I  S. 249.) D as Gesetz bestim m t die Berechnung

des Goldm arkwertes, wie sie im  § 2 des Aufwertungsgesetzes vo r
geschrieben ist, als zulässige Höchstgrenze fü r die D ritte  Steuer
notverordnung.

Verordnung über die Aufwertung von Versicherungsansprüchen. 
Vom 22. Mai 1926. (R G B l. I S. 249.)

Internationaler gewerblicher Rechtsschutz.
Vom  Patenanw altsbüro D r. O s k a r  A r e n d t ,  Berlin  W  50.

Argentinien: D as Patentam t w ird in Zukunft auf Patentzeich
nungen eine m aßstäbliche Skala  verlangen, die der Zeichnung ent
spricht.

Chile: Am  17 . März 1925 ist ein Gesetz zum Schutz des Urheber
rechtes m it R echtskraft vpm  17 . 6. 1925 erlassen worden. Z ur E in 
tragung ist ein E xem p lar oder eine K opie, Abschrift, Photographie
o. dgl. des W erkes zu hinterlegen und eine Gebühr zu zahlen. D er 
Schutz erstreckt sich auf Lebensdauer des Urhebers und kann über
tragen werden. Den Erben  steht der Schutz noch 20 Ja h re  nach 
dem Ableben des Urhebers zu.

M exiko: Firm en, Aktiengesellschaften o. dgl. hatten bei Patent
anmeldungen bisher durch zwei Zeugen auf der Vollm acht den Nach
weis zu führen, daß sie rechtsgültig eingetragen und daß die U nter
zeichner tatsächlich zeichnungsberechtigt waren. D ie Zeugenunter
schriften fa llen-jetzt fo rt; das Patentam t verlangt statt dessen einen 
besonderen Nachweis über die Rechtsgültigkeit' der anmeldenden 
Firm a, z. B . Handelsregistcrauszug.

Österreich: Durch Gesetz vom  16 . Ju l i  19 25 sind folgende
Änderungen des Patentgesetzes vorgenommen w orden: Die Patent
dauer w ird auf iS  Ja h re  verlängert. Am  16 . Ju l i  rechtsgültig be
stehende Patente m it Ausnahme der bereits um die K riegsdauer ver
längerten genießen die verlängerte Schutzfrist. F ü r  Lizenznehm er 
und zugunsten von Personen, die bereits Vorbereitungen zur Benutzung 
eines ablaufenden Patentes getroffen hatten, sind die Rechte des 
Patentinhabers einschränkende Sonderbestimmungen vorgesehen. 
D er tatsächliche E rfin d er hat ein unbeschränktes Recht auf Nennung 
seines Nam ens in der Patentrolle, der Urkunde und auf den Patent
schriften. Entsprechende Anträge können vom  E rfin d er während 
des Erteilungsverfahrens und in den meisten Fällen  innerhalb eines
Í ahres vom  T age der Bekanntm achung der Erteilung gestellt werden, 

h e r Angestelltenerfindungen liegt eine um fassende Neuregelung 
vor. So hat der A rbeitgeber ein Anrecht auf die Erfindungen seines 
Angestellten nur dann, wenn ein V ertrag  darüber vorliegt und wenn 
es sich um ,,Diensterfindungen" handelt, die im  neuen Gesetz genau 
definiert sind. D er Arbeitnehm er hat in allen Fällen  Anspruch auf 
eine angemessene Vergütung. Die Gebühren sind z. T . neu geregelt 
worden. Die Anm eldegebühr beträgt bei Beanspruchung m ehrerer 
Prioritäten das entsprechende V ielfache derselben. E ine Aussetzung 
der Bekanntm achung über die im  Gesetz vorgesehene F rist von drei 
Monaten fü r je  drei weitere M onate und Fristverlän'gerungsgesuche 
zur Äußerung auf Prüfungsbescheide sind gebührenpflichtig. D ie 
neuen Bestim m ungen treten m it Ausnahme der vom  Tage der Gesetz
novelle gültigen über verlängerte Schutzdauer am  1 . Septem ber 19 25 
in K ra ft.

Rußland: A uf Grund einer neuen V erfügung erhalten Firm en 
aus solchen Ländern, in denen auch russische Firm en W arenzeichen 
eintragen lassen können, ihre Zeichen eingetragen, ohne daß die B e 
stim m ung des W arenzeichengesetzes, nach d e r .n u r juristische Per
sonen im  Sinne der russischen Gesetzgebung zur E intragung ihrer 
Schutzm arken berechtigt sind, gegen sie geltend gem acht wird. D a 
in Deutschland russische Anm elder gleichberechtigt sind —  Gegen- 
seitigkeitsvertrag vom  22. 9. 94 — , dürfte diese V ergünstigung deut
schen Anm eldern in Rußland zuteil werden.

Schweden: Nach einer Verfügung - vom  25. Ju l i  1925 sollen
zur Vereinfachung der V orprüfung von Patentanm eldungen nur zwei 
Verfügungen vom  Prü fer erlassen und die Anmeldungen dann an  die 
Anm eldeabteilung verwiesen werden. E s  em pfiehlt sich daher, auf die 
W ünsche und Vorschläge der Prü fer einzugehen, da die Anmeldungen 
von der jeweiligen Abteilung gewöhnlich ohne weitere Zwischenver
fügungen zur Entscheidung gebracht werden. Die z. Z. des Erlasses 
schwebenden Anmeldungen werden unter Berücksichtigung der neuen 
Bestim m ungen w eiter bearbeitet.

U. S. Am erika: E in  großer T eil der auf Grund des M arken
gesetzes vom  Ja h re  1905 angem eldeten Schutzm arken, die infolge 
A blaufs der zw anzigjährigen Schutzdauer in diesem Ja h re  erneuert 
werden müssen, ist bisher noch nicht erneuert worden. D as am eri
kanische Patentam t weist besonders darauf hin, daß M arkeninhaber, 
die die Erneuerung nicht vornehmen, bei einer späteren Neueintragung 
große Schwierigkeiten in der Geltendm achung ihrer R echte haben 
werden, wenn diese M arken nach A blauf der Schutzdauer durch 
D ritte  neu eingetragen worden sind.
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P A T E N T B E R I C H T .
Wegen der Vorbemerkung (Erläuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft 2 vom 25. Januar 1925, S. 67.

A . B e k a n n t g e m a c h t c  'A n m e ld u n g e n .

Bekanntgem acht im  Patentb latt Nr. 19  vom 12 . M ai 1926.

Kl. 19  a, Gr. 5. S t 39 1 1 3 .  E rnst Staedtler, Plauegg b. München.
N ach A rt von Ram m pfählen einzubringende Einzelstütze
fü r Bahngleise. 12 . I I .  25.

Kl. 19  a , Gr. 5. St 39 1 2 1 .  E rnst Staedtler, Planegg b. München.
Nach A rt von Ram m pfählen einzubringende Einzelstütze
■für Balm gleise. 14 . I I .  25.

Kl. 20I1, Gr. 9. B  1 14 8 2 2 . Ferdinando Bonn, Gorizia, I ta l . ; V crtr .: 
D ipl.-Ing. W . Ziegler, Pat.-A nw ., Charlottenburg. Selbst
tä tig  wirkende Rcinigungsvorrichtung für Rillenschienen 
fü r in F ah rt befindliche W agen. 10. V II . 24. Italien,
I .  V I I I .  23.

Kl. 37 a, Gr. 2. G  59 876. W alter Greim, Berlin, Bülow str. 35.
Flechtw erkkuppel aus einzelnen sich gegeneinander a b 
stützenden Trägern. 12 . I X . 23.

Kl. 37 b, Gr. 1 .  M 85 304. R obert M arktstaller, Eschlikon (Schw eiz);
V e rtr .: D r. G. R auter, Pat.-A nw ., Berlin  W  9. Bazstein mit 
durchlaufenden Nuten und Rippen in den Lagerflächen.
I I .  V I. 24. Schweiz 29. IV . 24.

Kl. 80 a, Gr. 7. H  100 838. F a . H einrich Hirzel, G. m. b. H ., Leipzig- 
Plagw itz. Zweiteilige Mischtrommel, deren Teile zwecks 
Öffnens und Schließcns ax ia l gegeneinander verschiebbar 
sind. 2. I I I .  25.

Kl. 80 a, Gr. 34. J  23 S07. Johann van Item , Brem en, E llhom str. 26.
Einrichtung zur Nachbehandlung frisch  gepreßter oder ge
stam pfter Schlackensteine. 22. V I. 23.

Kl. 80 a, Gr. 48. Sch 7 1 257. Friedrich  Schlagintweit, Karlsruhe i. B ., 
H ertzstr. 2. Form vorrichtung zur Herstellung' von E isen 
betonträgern. 13 . V I I I .  24.

Kl. 82 e, Gr. 136 . A  44 200. F a . A T G  Allgem eine Transportanlagen- 
Gesellschaft m. b. H ., Leipzig-Großzschocher. Verfahren 
zum Entleeren von Großraum bunkern. 12 . I I .  25.

Kl. 84 a, Gr. 2. G  56 8 32 . Grün & B ilfinger A kt.-G es., Mannheim.
Vorrichtung zur H erstellung von Betonverkleidungen für 
Böschungen. 7. V I. 22.

B . E r t e i l t e  P a t e n t e .

Bekanntgem acht im Patcn tblatt Nr. 19  vom  12 . Mai 1926.

K l. 5 c, Gr. 9. 4 2 9 7 2 1 . D ipl.-Ing. Pau l Braun , Berlin-Schöneberg,
Erdm annstr. 5. Verfahren zum Auskleiden von Druck- 
stollen. 7. V I. 24. B  1 1 4  404.

K l. 5 c, Gr. 10. 429 776. Gutehoffnungshütte, Aktienverein fü r
Bergbau und H üttenbetrieb, Oberhausen, R hld . N ach
giebiger eiserner Grubenstempel. 16. X I .  23. G 60 17 3 .

K l. 1 9 c ,  Gr. 5. 429924. Ja c k  Sheridan Cowper, London; V ertr.:
M. W agner u. D r.-Ing G. Breitung, Pat.-A nw älte, Berlin 
SW  1 1 .  Pfiasterblock oder M auerstein aus zwei Teilen.
1 . X I I .  22. C 32 8 8 7 . England 30. IX . 22.

K l. 20 g, Gr. 3. 4 20838 . M aschinenfabrik Deutschland, G. m. b. H., 
Dortm und. Laufradanordnung an Drehscheiben oder 
Schiebebühnen. 8. X I . 24. M 87 062.

K l. 20 k, Gr. 9. 429 862. F a . Allgemeine E lektricitäts-G esellschaft, 
Berlin . Fahrdraht-Vielfachaufhängung bei elektrischen 
Bahnen. 28. I. 25. A  4 4 0 4 7 ; V . S t. A m erika 16 . I I . 24.

K l. 42 b, Gr. 22. 429 807. K äte  Heckmann, Freiburg i. B r., Giinters- 
talstr. 47. Einrichtung zur M arkierung bestim m ter Stellen 
eines Drahtseiles behufs Längungsm essung. 26. I I .  25. 
H  100 735.

KI. So a, Gr. 34. 429 685. Thom as Edw ard M urray, New Y o rk .
V ertr.: P . Müller, P at.-A nw ., Berlin SW  1 1 .  Form vorrich
tung für Röhren und Leitungen aus Zement o. dgl. 18 . X . 2 1 .  
M 7 5 4 3 7 . V. St. A m erika 6. I. 2 1 .

K l. S i e, Gr. 124 . 429 763. M aschinenbau-Akt.-Ges. T igler, Duis- 
burg-Meiderich. Anlage zum Entladen von Eisenbahn
wagen in Sch iffe . 23. IV . 25. AI 89 447.

K l. 8 4 0 , Gr. 1 .  4 29 8 33 . Toinczo Im aoka, Osaka, Ja p a n ; V ertr.: 
G. Loubier, F . Harmsen u. E . Meißner, Pat.-A nw älte, Berlin  
SW  6 1. P fahlbaggerschiff. 15 . IX . 22. J  23 0 13 .

K l. 85 c, Gr. 6. 429 688. H ugo Putsch, W ellinghofen. Absitzbecken 
m it F ilterung des abziehenden W assers durch auf der Sohle 
und an den W änden des Beckens angeordnete F iltc r- 
schichten. 28. I X . 24. P  48 859.

K l. 85 c, Gr. 6. 429 850 . F a . Geigersche F a b rik  G. m. b. H ., K a rls
ruhe i. B . Sieb- oder Rechenband zur mechanischen Wasser- 
und Abwasserreinigung. 13 . IV . 22. G 59 002.

B U C H E R B E S P R E C H U N G E N .

A p r a c t ic a l  T r e a t i s e  on  S u s p e n s io n  B r i d g e s ,  their design, 
construction and erection b y  D. B . Steinm an, A. M., C. E . Ph. D. 
(London, Chapm an & H all, Ltd.) N ew -Y ork , Jo h n  W iley and 
Sons, Inc. 1922. V I I I .  204 Seiten, 58 A bb., 3 Tafeln. P re is: 4 5 .

Wie der durch seine T ätigkeit beim B au  und E ntw urf von zahl
reichen Hängebrücken längst bekannte Verfasser im  Vorw ort sagt, 
soll das Buch das fü r den praktischen Ingenieur bei der Bearbeitung von 
Hängebrücken notwendige Rüstzeug ergänzen, ferner auch dem Stu
dierenden Gelegenheit geben, sich auf diesem Gebiet einzuarbeiten. 
Großes Gewicht ist auf eine straffe  und klare  Einteilung des ganzen 
Stoffes gelegt; der In h alt ist in vier große Abschnitte unterteilt.

Im  ersten A bschnitt behandelt der V erfasser die statischen 
Eigenschaften der H ängebrücken. Zuerst werden die K rä fte  in K abel 
und Pylonen, dann die K rä fte  in den Versteifungsträgern m it drei, 
zwei und keinem Gelenk, sowohl fü r K abel- als auch fü r K etten
brücken, besprochen. Alle Form eln sind auf ihre einfachste Form  ge
bracht, so daß der berechnende Ingenieur sie ohne weitere Ableitung 
übernehmen kann. Zur Verkürzung der R echenarbeit sind die 
wichtigsten Form eln noch durch graphische Tafeln  erläutert und 
ergänzt.

Im zweiten Abschnitt bespricht V erfasser die allgemeine A n
ordnung der H ängebrücken und die konstruktive Ausbildung in ihren 
Einzelheiten und vergleicht sie ausführlich m it den ihnen anhaftenden 
vor- und Nachteilen m iteinander. In  einer Tabelle werden die ver
schiedenen Ausbildungsm öglichkeiten der H ängebrücken übersichtlich 
klassifiziert und durch zahlreiche Photographien resp. Zeichnungen 
von bestehenden oder pro jektierten Brücken veranschaulicht. An 
Hand eines Kostenvergleichs kom m t V erfasser zu dem Ergebnis, daß 
Hängebrücken fü r schweren Straßenverkehr fü r Stützw eiten über 
ca. 400 m und fü r leichten V erkehr über ca. 12 0  m  w irtschaftlich 
sind. Die m axim ale Stützw eite w ird vom  ökonomischen Stand
punkte aus m it ca. 1000 m, vom  konstruktiven Standpunkte aus m it 
ca. 1500 m angegeben. H ängebrücken über m ehr als drei Öffnungen 
vS?^rere. M ittelöffnungen) werden vom  V erfasser nur kurz gestreift. 
Ausführlich werden die verschiedenen Ausbildungsm öglichkeiten der 
vertikalen und horizontalen Aussteifung besprochen und in 
Ökonomischer, statischer, konstruktiver und schönheitlicher Hinsicht

m iteinander verglichen. Besondere Aufm erksam keit wird den M aterial - 
eigenschaften der K abel und K etten  und ihren verschiedenen A us
bildungsm öglichkeiten geschenkt.

Im  dritten Abschnitt führt V erfasser einige typische Zahlen
beispiele m it ihrem vollständigen Rechengang vor. E s  sind liier fü r 
die Berechnung von verschiedenen Brückentypen, einer H ängebrücke 
m it zwei Gelenken im V ersteifungsträger m it geraden (unbelasteten) 
sowie m it gekrüm m ten (belasteten) R ückhaltekabeln, ferner fü r eine 
H ängebrücke m it kontinuierlichem  V ersteifungsträger die notwendigen 
Form eln in der erforderlichen Reihenfolge zusam m engestellt und 
einige praktische Fingerzeige fü r ihren Gebrauch angegeben. Ferner 
wird noch die Berechnung der Pylonen, eines K abels m it seiner U m 
wicklung und eines W iderlagers numerisch durchgeführt.

D er vierte Abschnitt bringt eine ausführliche Beschreibung des 
M ontagevorganges an Hand von ausgeführten Brücken unter be
sonderer Berücksichtigung der M anhattan-Bridge. D ie einzelnen 
Montagevorgänge werden in ihrer natürlichen Reihenfolge b is in alle 
Einzelheiten durchgesprochen, wobei das Kabelspinnverfahren be
sondere Berücksichtigung findet. Außerdem w ird noch die Montage 
der Hängebrücken m it fertig  angelieferten K abeln  sowie der K etten
brücken behandelt.

Im  Anhänge werden noch drei Tabellen des Verfassers wieder
gegeben, aus denen die m axim alen und m inim alen Momente und 
Querkräfte im Versteifungsträger fü r die H aupt- sowie die Seiten
öffnungen unm ittelbar entnommen werden können. D ie Tabellen 
gelten fü r das gebräuchlichste System  von H ängebrücken mit 
parabolischen K abeln  und zwei Gelenken im V ersteifungsträger über 
den m ittleren Auflagern, und zw ar fü r gerade (unbelastete) und für 
gekrüm m te (belastete) R ückhaltekabel.

Im  Laufe der Abhandlungen wird stets au f die neuesten Arbeiten 
—  wenn auch leider fast nur au f die der englischen und am erikanischen 
L iteratur —  hingewiesen, um so den Gesichtskreis des Lesers zu er
weitern. In  den zahlreichen Abbildungen, die an K larh eit nichts zu 
wünschen übrig lassen, überaus anschaulich, im erläuternden T ext 
sachlich und überzeugend, b ietet das W erk dem Fachm ann wie auch 
dem bloß Interessierten mehr, als nach seinem U m fang zu erwarten 
ist, und es kann nur aufs wärm ste empfohlen werden.

D ipl.-Ing. B e r g f e l d e r .

45*



488 M ITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCH A FT
D ER  B A U IN G E N IE U R

1920 HEET 24.

D e r  R a h  m e n . E in  Hilfsbuch zur Berechnung von Rahm en aus Eisen 
und E isenbeton  m it ausgcftihrten Beispielen. Von D r.-Ing. W. 
Gehler, ord. Professor an der Technischen Hochschule und D irektor 
des V ersuchs- und M aterialprüfungsam tes Dresden. Mit 6 18  Abb. 
D ritte  neubearbeitctc und erweiterte Auflage. Berlin 1925. Verlag 
von W ilh e lm  Ernst & Sohn.

In  de m um fangreichen Schrifttum  über die Berechnung von ein
fachen und durchlaufenden Rahm en sind zwei H auptverfahren zu 
unterscheiden. In  den älteren Untersuchungen werden als statisch 
unbestim m te Größen entweder die Auflagenviderstände oder die 
Knotenpunktsm om ente gew ählt und m it H ilfe von Elastizitätsg lei
chungen, 'welche unm ittelbar aus dem Satz der virtuellen Verrückungen 
oder der kleinsten Form änderungsarten abgeleitet werden, erm ittelt.

D ieser W eg ist zunächst von M üller-Breslau in den .¡Neueren 
Methoden der Festigkeitslehre" eingeschlagen und auch von Herrn 
Professor Gehler in der ersten Auflage seines W erkes über die Rahm en 
befolgt worden.

In  den neueren Schriften werden zunächst auf Grund einfacher 
geom etrischer Betrachtungen die w ichtigsten Einzelheiten der Form 
änderung der Rahm en untersucht und aus den Beziehungen zwischen 
der Verzerrung und der Spannung des Tragwerkes die Knotenpunkts
momente und in w eiterer Folge die Auflagerwiderstände abgeleitet. 
E s  ist auch das Verdienst von M üller-Breslau, in Band I I ,  A btlg. I I  
seines Lehrbuches über die graphische Statik  der Baukonstruktionen 
gezeigt zu haben, daß sich diese Beziehungen bei den einstöckigen, 
durchlaufenden Rahm en durch dreigliedrige Elastizitätsgleichungen 
ausdrücken lassen, welche ebenso wie die bekannten Clapeyronschen 
Gleichungen aufgebaut sind und als H auptunbekannte die K n o t e n 
d r e h w in k e l ,  d. h. die W inkel, um welche sich die Knoten des 
Rahm ens b ei einer elastischen Form änderung des Tragwerkes drehen, 
enthalten. A ls zweite Gruppe von Unbekannten treten in diesen 
Gleichungen auch die Knotenpunktsverschiebungen in Erscheinung.

H err Professor Gehler hat hingegen in seiner Abhandlung in der 
Festschrift „O tto  M qhr zum achtzigsten G eburtstag" 19 16  neben den 
Knotendrehw inkeln die S t a b d r e h w in k e l  als die kennzeichnenden 
Größen fü r die Form änderung des Tragwerkes eingeführt und aus diesen 
beiden Elem enten die Knotenpunktsverrückungen abgeleitet.

W ährend die vorstehenden Untersuchungen die K ontinuität 
des Rahm ens nur in einer R ichtung berücksichtigen, wurde bald die 
N otw endigkeit erkannt, den einheitlichen Zusammenhang m ehrstöckiger 
Gebilde zu verfolgen. H err Professor Gehler bringt nunmehr in der 
dritten A uflage seines Rahm enbuches die erweiterte Anwendung seines 
Knoten- und Stabdrehw inkelverfahrens auf die Behandlung mehr
stöckiger, einfacher und durchlaufender Rahm en. E r  gelangt zu 
E lastizitätsgleichungen, welche als H auptunbekannte fünf Knoten
drehwinkel und zwei Stabdrehwinkel enthalten und zeigt im Anschluß 
an meine Untersuchungen über die Pilzdecken in Verbindung m it Stock
werksrahm en, daß es möglich ist, die Lage der W endepunkte in den 
Säulen bei sym m etrischen Belastungen m it ausreichender Genauigkeit 
zu schätzen, hierdurch neue Beziehungen zwischen den Knotendreh

winkeln abzuleiten und schließlich wiederum eine neue Form  drei
gliedriger Clapeyronscher Gleichungen zu gewinnen.

Die vorliegende dritte  Auflage, in welcher die w ichtigen U nter
suchungen der beiden ersten vereinigt und wesentlich ergänzt sind, 
kann wohl als die um fassendste und erschöpfendste D arstellung der 
Rahm entheorie bezeichnet werden. Sie bringt zahlreiche, eingehend 
und sorgfältig bearbeitete Beispiele und behandelt alle Punkte, die 
bei einer zuverlässigen Berechnung und einwandfreien Ausbildung 
von Eisenbetonrahm en beachtet werden müssen. Die dem Eisenbau 
eigentümlichen Aufgaben werden m it besonderer Sorgfalt behandelt. 
Zu erwähnen ist hierbei vor allem  der Nachweis der Nebenspannungen 
von Rahm en m it Eckstreben, ferner die Untersuchung des Spannungs
verlaufs in den Rahm enecken und eine Reihe von Vergleichsberech
nungen über den Einfluß der baulichen Ausbildung der R ahm en auf 
die K nickfestigkeit der. Gurtungen offener Brücken.

D er w ertvolle In h alt und die durch große K larh eit und E infach
heit ausgezeichnete Darstellung werden dem Ingenieur, welcher sich 
in das um fangreiche W erk von H errn Professor Gehler vertiefen will, 
eine sichere Unterstützung fü r seine Arbeiten, eine Fülle  von An
regungen und einen vielseitigen Nutzen bringen.

Im  Interesse des Eisenbeton- und des Eisenbaues ist dem 
Rahm enbuch von Herrn Professor Gehler eine weitgehende Verbreitung 
zu wünschen. D r. H. Marcus.

D ie  W ir k u n g  w a g e r e c h t e r  K r ä f t e  b e i  e is e r n e n  B r ü c k e n .
Von J .  K a r i g ,  R eichsbahnrat. V erlag von W ilhelm Ernst & Sohn,
Berlin  1925. Preis 3,60 RM .

D ie Arbeit ist ein erw eiterter Sonderdruck der 1924 in der Zeit
schrift „D ie  Bautechnik“  erschienenen Abhandlung. Sie beschäftigt 
sich m it der Aufnahm e und Ü bertragung der au f V ollw and- und 
Fachw erkträger m it gleichlaufenden Gurt'cn wirkenden Seitenkräfte, 
die sich aus der Bewegung der Fahrzeuge und W ind ergeben. Die 
U ntersuchung h at erhöhte Bedeutung gewonnen durch die um fang
reichen Arbeiten, die m it der N achprüfung der Festigkeit der eisernen 
Ü berbauten im  Netze der deutschen Reichsbahngesellschaft und mit 
den hieraus folgenden Verstärkungsarbeiten verbunden sind. Sie be
handelt im  wesentlichen die Verteilung der wagerechten K rä fte  auf 
die Verbände und ihre W irkung auf die H auptträger und untersucht 
die W irtschaftlichkeit von Anordnungen m it ein und zwei W ind
verbänden. Außerdem wird die zweckmäßige gegenseitige Lage von 
Brücken- und Bahnachse bei gekrüm m ten Gleisen angegeben, die 
durch die W irkung der F liehkräfte auf das T ragw erk bedingt ist.

Im  allgemeinen handelt es sich um die Anwendung einfacher 
statischer Überlegungen auf die Beurteilung der Kräftewirkung. 
D er W ert der Arbeit beruht in der ausführlichen D arstellung dieser 
Zusammenhänge, die insbesondere den W ünschen derjenigen In 
genieure gerecht w ird, deren Aufgabe in der Nachrechnung und der 
Verstärkung der Überbauten der Reichsbahn besteht. Sie werden aus 
dieser m it Sachkenntnis und v ie l Liebe durchgeführten Darstellung 
manche Anregung und manchen V orteil fü r ihre A rbeit erhalten. B .

M I T T E I L U N G E N  D E R  D E U T S C H E N  G E S E L L S C H A F T  F Ü R  B A U I N G E N I E U R W E S E N .

G eschäftste lle : B E R L I N  N W 7, F riedrich-E bert-S tr. 27 (Ingenieurhaus).

Für die R eisezeit! — Ingenieurhilfe!
D ie Gepäckversicherungsgebühren fü r Reisen in Deutschland 

betragen fü r je  1000 M. des Versicherungswertes 3 M. bei % Monat, 
4 M. bei 1  M onat, 5 M. b ei 2 Monaten, 7,50 M. bei 3 Monaten, 12 ,50  M. 
b ei 6 M onaten und 17  M. bei 12  M onaten Reisedauer. Dazu treten 
P o l ic e g e b ü h r e n ,  und zw ar 0,50 M., ferner 3 %  des Präm ienbetrages 
als S t e m p e lg e b ü h r  sowie fü r Ü b e r s e n d u n g  der Police 0 ,10  M. 
B e i s p i e l :  Versicherungswert 2000 M. Reisedauer 1  Monat, Präm ie 
8 M. und Policengebühr 0,50 M. und Stcm pelgebühr 0,30 M. und Porto 
fü r Policenzusendung 0 ,10  =  8,90 M.

Term in fü r In krafttreten  ist anzugeben; als frühester Term in g ilt 
das D atum  der Abstem pelung der Zahlkarte. Die Versicherung g ilt als 
abgeschlossen nach Ü berw eisung. des Präm ienbetrages auf P o s t 
s c h e c k k o n t o  59 263 des V . d. I ., A bt. Ingenieurhilfe, Berlin  NW  7. 
Notwendige Angaben (Adressen usw.) au f der Rückseite des Zahl
kartenabschnittes.

D ie Versicherung bezieht sich auch au f die losen ins Eisenbahn
ab teil mitgenom m enen E ffekten . W eitere Angaben fü r Reisen außer
halb D eutschlands erfolgen au f Anfrage durch die Ingenieurhilfe, 
B erlin  N W  7, Sommerstr. 4a.

B esuch der Baseler Ausstellung.
In  B a se l findet A nfang Ju li  bis M itte Septem ber eine In ter

nationale A usstellung fü r Binnenschiffahrt und W asserkraftausnutzung 
s ta tt. E s  ist vorläufig beabsichtigt, falls sich eine genügende T eil
nehm erzahlfindet, zusammen m it einigen befreundeten Vereinen und 
V erbänden einen gemeinsamen Besuch dieser Ausstellung oder wenn 
m öglich zwei, einen M itte Ju l i  oder einen M itte August, vorzu
nehmen. H ierbei werden sich wahrscheinlich Reiseerm äßigungen 
ergeben.

U m  festzustellen, ob ein B edürfnis zu einer solchen V eran
staltung seitens der D . G . f. B . vorliegt, bitten w ir diejenigen Herren,

die ein Interesse an  einem gemeinsamen Besuch haben, vorläufig 
unverbindlich um eine kurze N achricht an die Geschäftsstelle.

Anschriftänderungen für das diesjährige Jahrbuch.
M itglieder, die für das diesjährige Jah rb uch  noch A nschrift

änderungen m itzuteilen haben, werden gebeten dies umgehend zu 
tun, dam it die Änderungen noch in die Verbesserungsabzüge der 
D ruckfahnen eingefügt werden können.

W erbt neue Mitglieder!
W enn die G em einschaftsarbeit der Deutschen Gesellschaft für 

Bauingenieurwesen zum Nutzen der Gesam theit und dam it auch des 
einzelnen Bauingenieurs von durchgreifendem und dauerndem Erfolg 
sein soll, so muß sie m öglichst w eite K reise der deutschen B au
ingenieure entsprechender Vorbildung und Stellung umfassen. Deshalb 
richten w ir an unsere M itglieder wiederholt die B itte : „F ü h rt  der 
Deutschen Gesellschaft fü r Bauingenieurwesen geeignete neue M it
glieder z u " ! Sowohl die bevorstehenden Veröffentlichungen werden 
den je tzt noch eintretenden M itgliedern zugeleitet wie das Jahrbuch 
19 25 gegen einen m äßigen A ufschlag au f den diesjährigen M itglied
beitrag vo rläu fig  noch nachgeliefert.

Leerlaufarbeit!
Leerlaufarbeit ist fü r jeden Ingenieur etw as Überflüssiges, das 

abgebaut werden muß. Auch im  Vereinswesen sollte es keine ver-, 
meidliche Leerlaufarbeit geben. Diese w ird uns leider von vielen M it
gliedern dadurch verursacht, daß sie im m er noch m it dem Beitrage 
für d,as laufende Ja h r  rückständig sind und uns zu wiederholten 
M ahnungen und dam it zu Ausgaben und Arbeiten zwingen, die pro
du ktiv  v ie l besser angewandt werden können. W er also seinen Beitrag 
fü r das laufende Ja h r  noch nicht bezahlt hat, zahle ihn schleunigst 
au f das Postscheckkonto B erlin  Nr. 10 0 3 2 9  ein!

Für d ie Schriflleitung verantw ortlich: Geheimrat Dr.-Ing. E. h. M. Foerster, D resden. — Verlag von Julius Springer in Berlin W. 
D ruck von  H. S. Hermann & C o., Berlin SW 19. Beuthstraße 8.


