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Mie Ursprungsfestigkeiten von SchweiBungen verschieden legierter St52.
Von ffir.=3ng. E. Weifi und Th. Hovel, Dortmund.

Es ist bekannt, dafi die chemische Zusammensetzung eines Materials 

die Festigkeit einer Schweifiverbindung beeinflufit und daher besondere 

Elektroden verlangt. Die Unterschlede der Festigkeiten fallen besonders 

bei dynamischer Beanspruchung auf. UngeklSrt sind hierbei noch die 
Verhaitnisse bei dem haufig im Briickenbau verwendeten St 52, der in 

sehr verschiedenen Legierungen auf den Markt kommt. Wenn auch die 

Lieferwerke fiir ihren Stahl jeweils eine seiner Zusammensetzung eht-

sprechende besonders geeignete Elektrode empfehlen, so lafit es sich

nicht vermelden, dafi zwei Stahlsorten von verschiedenen Lieferanten 

und somit von verschiedener Legierung mlteinander verschwcifit werden 

mflssen.

Das veranlafite die Firma C. H. Jucho in Dortmund, Yersuche1) durch- 

zufuhren, die eine Kiarung dieser Frage bringen sollten.

Es wurden daher die Schweiflverbindungen

von drei verschieden zusammengesetzten St 52

auf ihre Ursprungsfestigkeit geprflft. Die Gefflge- 

bilder, statischen Eigenschaften und chemischen 

Zusammensetzungen dieser Stahle sind in Abb. 1 

zusammengestellt. Die drei verschiedenen Materiał- 

sorten sind im folgenden mit U, P und H bezeichnet.

Das Schliffbild zeigt fflr alle drei ein ausgesprochenes 

Zeilengeffige, bei dem die Perłitkórner in U etwas 

grobkórnig, in P dagegen sehr felnkórnig sind.

Die aufgefflhrten statischen Werte sind Mittelwerte 

aus je zwei Zerreifiproben, die jedoch unter sich 

nicht nennenswert voneinander abwichen. Die 

Zerreififestigkeit zeigt wenig Unterschlede, wahrend 

sich das Materiał P durch hóhere Streckgrenze und 

geringere Dehnung auszeichnet.

Die chemischen Zusammensetzungen zeigen 

bemerkenswerte Unterschlede im Si-und Cu-Gehalt, 

und zwar zeigt das Materiał U den hóchsten Cu- 

Gehalt mit 0,51 °/ound den gerlngsten Si-Gehalt mit 
0,32 % . Der geringste Cu-Gehalt betragt beim 

Materiał H =  0,27 %• Bemerkenswert ist viel- 
leicht noch der geringere C-Gehalt beim Materiał P 

mit 0,15%  gegenflber 0,19 und 0,20% bel den 

beiden anderen Werkstoffen.

Zur Prufung der Schweifiverbindungen wurde 

der Stumpfstofi ais X-Naht gewahlt. Da es dar

auf ankam, einwandfreie Verglelchswerte zu be- 

kommen, war es erforderlich, dafi alle Schweifiun- 

gen unter denselben Bedingungen durchgefiihrt 

und die Probestabe gleichmaBig bearbeitet wur

den, damit Oberflachenfehler das Ergebnis nicht 

beeinflussen konnten. Es wurden deswegen 

alle SchweiBen von demselben SchwelBer her
gestellt. Die etwa 40 bis 50 mm breiten Versuchsstabe wurden dann 

aus den zusammengeschweiBten etwa 12 mm dicken Tafeln ausgeschnltten. 

Die Schweifiraupen wurden abgefellt und die Stabe dann gleichmaflig 

geschlichtet. Um die Gewifiheit zu haben, dafi nur fehierfreie Schweifien 

geprflft werden, wurden samtliche Nahte vorher geróntgt, wobel elnige 

Proben mit sehr klelnen erkennbaren Fehlstellen ausgeschieden wurden.

Bei der Durchfflhrung der Versuche zeigte sich, dafi die Proben 

haufig auBerhalb der Schweifie infoige Oberfiachenunebenheiten im Materia! 

rlssen. Dies gab Veranlassung, eine Stabform zu wahlen, wie sie ahn- 

lich fflr Zerreifiproben verwendet wird und wie sie in Abb. 3 bel den 

Proben UH 3, UH  4 und UH 5 abgeblldet ist. Diese fuhrte aber dazu, 

dafi die Schweifistelle nicht rifi, sondern dafi die an den Einschnflrstellen 

entstehenden Spannungsspitzen das Materiał vorher zum Bruch brachten.

Es wurden dann die Prflfstabe auf ihrer ganzen Lange, wenigstens 

soweit wie die Einspannbacken reichen, bearbeitet. Wie aber die Schliff- 

bilder zeigen, Ist die Bearbeltung nur so weit durchgefiihrt, dafi die letzte 

Lage der Schweifie mit ihrem grob-krlstallinen Gefflge bei allen Proben 

noch flber der ganzen Oberfiache vorhanden Ist.

*) Die Versuche wurden durchgefiihrt in der Materialprflfung der 
Firma C. H. Jucho, Dortmund.

Die Durchfflhrung der Versuche geschah auf dem von der Dflssel- 

dorfer Maschinenfabrik ln Losenhausen gelieferten Pulsator mit einer 

Hóchstbelastung von 17,5 t. Ais untere Vorlast wurde mit einer Be

anspruchung von 1 kg/mm2 geprflft. Die Freąuenz betrug durchweg 

11 Hertz. Ais Mlndestlastwechselzahl wurde die 2- 106-Grenze zugrunde 

gelegt. Die Versuche wurden von Juni 1936 bis Juli 1937 durchgefiihrt.

Die dynam ischen  V ersuchse rgebn isse  sind in den Abb. 2 bis 4 

in je drei Gruppen zusammengestellt, und zwar enthalten Abb. 2 die 

Verschweifiungen der geprflften Materialien mit sich selbst, Abb. 3 die 

Verschweifiungen der geprflften Materialien gegenseitig und Abb. 4 er- 

ganzende Versuche. Die Probestabe einer Gruppe stammen immer aus 
ein und derselben Tafel.

Aus den erhaltenen Werten geht hervor, dafi die chemisch ver- 

schleden zusammengesetzten Materialien von St 52 auch verschiedene 

dynamische Festigkeitswerte ergaben. So ist aus Abb. 2 zu ersehen, dafi 

das Materiał U, mit sich selbst verschweifit, die hóchste Ursprungsfestig

keit (Schwingwelte) von 27 kg/mm2 (die hóchsten erreichten Werte sind 

jeweils in den Abblldungen durch halbfetten Druck hervorgehoben) 

erreicht hat. Ihm fołgen Proben P mit P verschwelfit mit 24 kg/mm2 
und H mit H verschweifit mit 23 kg/mm2.

Dieselben Unterschlede finden sich in der Abb. 3 in den gegen

seitig verschweifiten Materialien wieder. Das Materiał P mit dem mittleren 

Festigkeitswert, einmal mit dem Materiał U mit dem besten Festlgkeits- 

wert verschweifit, gibt auch hier den besseren Wert von 26 kg/mm2, 

andermal mit dem Materiał H mit dem gerlngsten Festigkeitswert ver- 

schweifit, gibt auch hier den gerlngsten Wert von 24 kg/mm2. Das 

gflnstigste Materiał U mit dem ungunstigsten Materiał H verschweifit gibt 
den Mittelwert 25 kg/mm2.

Eine Betrachtung der in den Abbiłdungen gezeigten Bruchfłachen 

lafit erkennen, dafi bel den bearbelteten Staben der Bruch immer mitten 

durch das Schweifigut geht, und dafi er immer seinen Anfang von kleinen 

Poren und Fehlstellen Im Schweifigut genommen hat. Diese klelnen 

Fehler sind lm Róntgenblłde samtlich nicht feststellbar. Es ware auch
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0,07 0,05
0,008 --

— 0,02

Abb. 1. Prflfungsergebnisse der verschwelfiten Bleche.
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falsch, von der Grófie oder Haufigkeit dieser im Bruch erkennbaren Fehi- 

stellen auf die Hóhe der Ursprungsfestigkeit zu schliefien. Dies beweist 

der Versuch aus der Gruppe 5, namlich der Stab PU 4. Er hat die melsten 

Bruchansatze von allen Versuchen, und trotzdem hat er noch 2-108 

Schwingungen bei seiner Ursprungsfestigkeit von 26 kg/mm2 ausgehalten. 

Ein zufailiges Langerlaufen des Pulsators brachte ihn bei 2,048 • 108 

Schwingungen noch zum Bruch. Man kann vermuten, dafi auch die 

iibrigen noch nicht gerissenen Stabe Bruchansatze oder Poren, die viel- 

leicht spater erst zu Brflchen fahren kónnten, in sich tragen.
Bei den nach Abb. 4, Gruppe 7 durchgefiihrten Versuchen, wo es 

gait, eine zweite Serie der Materialien P mit P verschweifit zu prflfen, 

gaben die aufierordentiich geringen Festigkeitswerte Veranlassung, die 

Schweifie metallographisch zu prOfen. Schon das in dieserGruppe beigefflgte 
makroskopische Schiiffbiid der Schweifie lafit bei genauerer Betrachtung 

den Fehler erkennen. Die Wurzel ist nicht durchgeschweifit. Auffallend ist, 

dafi auch dieser Wurzelfehler im Róntgenbilde nicht sichtbar ist, obwohl er 

in der Strahlenrichtung liegend eine Dicke von 0,8 mm hat, wahrend nach

den DIN-Normen uber die Prflfung von Schweifiverblndungen mit Róntgen- 

strahien in diesem Falle ein Drahtsteg von nur 0,2 mm Dicke noch eben 

erkennbar sein mflBte. Die Ursache hierflber kiart die Abb. 5 {V — 60) auf.

Die beiden Bleche sind vermutlich durch die Schrumpfung der Schweifie 

dermafien fest aneinandergeprefit, dafi die Róntgenstrahlen hier wahrschein- 

iich keinen freien Durchtritt mehr fanden und infolgedessen den Film hier 

auch nicht starker schwarzten ais an einer anderen Stelle. Die starkę 

Zusammenpressung ist in der Vcrformung der Fasern an den Biechenden 

in Abb. 5 deutiich zu erkennen. Wie sehr aber dieser Fehler die 

Dauerfestlgkeit beeinfiufite, geht aus der Gegenubersteilung folgender 

Zahien hervor. Ein Stab gieichen Materials (Gruppe 3, PP4), der, mit 

derselben Beanspruchung geprflft, 2 • 10e Schwingungen ohne zu brechen 

hielt, brach, mit diesem Fehler geprflft (Gruppe 7, PP 9), schon bei

0,032 • 106 Schwingungen. Ein anderer (Gruppe 3, PP 6), der, flber seine 

Dauerfestigkeit beansprucht, 1,348 • 106 Schwingungen aushielt, brach mit 

diesem Fehler, bei derselben Beanspruchung geprflft (Gruppe 7, PP 8), 

wieder bei 0,049 • 10e Schwingungen.
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Abb. 2. Prflfungsergebnisse der dynamischen Yersuche Gruppe 1 bis 3.
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Beachtenswert bei diesen Versuchen sind auch die aufierordentllch 

hohen Ursprungsfestigkeitswerte, die bei den bearbeiteten Staben im all- 

gemeinen erreicht wurden. Zur Kontrolle der Versuche wurden zwei in 
gleicher Weise geschweiBte und bearbeitete Stabe in dem Staatlichen 

Materialprfifungsamt Berlin-Dahlem auf einer 30-t-Pulsatormaschine von 

Mohr & Federhaff gcpruft. Der Stab U U m  4 aus der Gruppe 8 in 

Abb. 4 erreichte hier eine Schwingfestlgkeit von 29,7 kg/mm2. Er wurde 

dann noch mit 0,5 • 106 Schwingungen weiter gepruft mit einer Schwing- 

festigkeit von 31,9 kg/mm2, ohne zu brechen, hielt dann noch 0,34 • 106 
Schwingungen bei einer Schwingspannung von 34,3 kg/mm2, bis endllch 

der Bruch auBerhalb der SchwelBe eintrat.

Um so geringer sind aber die Festigkeiten, dle bel der Priifung ln 

unbearbeltetem Zustande erreicht wurden. Die unbearbeiteten Stabe der 

Gruppe 8 und Gruppe 9 geben hieruber Aufschlufi. Wie zuerwarten, 

nahm hierbei der Bruch immer seinen Ausgang am Ubergang vom SchwelB- 

gut zum Materiał und verlief dann nicht durch das Schweifigut, sondern 

nur durch das Materiał. Es war also dies ledigllch nur eine Prflfung 

auf die Empfindlichkeit derEinbrandkerben hin. Die sich hierbei ergebenden 

Unterschiede bel der Priifung zwischen bearbeiteten und rohen Staben 

bei Proben aus derselben Tafel betrug 19,7 kg/mm2.

Es ist noch beachtenswert, daB dieselbe Elektrodo nach den Reichs- 

bahnvorschriften iiber „Zusatzliche Anforderungen an die Schweifldrahte
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Im Materialprflfungsamt Berlln-Dahlem gepriift

UUcs 3

U U n  4

AuBerhalb der SchwelBe gerlssen

U U cs 6 16

UUcs 7 14

U U in 8 12 11

U U cn 9 11

U U 3 17 16

U U 4 16 15

Zeigte AnrIB

°ast-C Schwitlg' 
grenzc sPannun£

kg/mm2 1 kg/mm3

Last- i 
wechsel-| 

zahl i
to0

Bruchflache

V = 7

U U 6 15 14 2,017

U U 7 14 13 2,838

Abb. 4. Prufungsergebnisse der dynamischen

fiir Briicken', elnmal am bearbelteten Stab gepriift, Werte ergeben hat, 

die um 11,7 kg/mm2 hOher llegen ais die verlangten, wahrend sie, am 

unbearbeiteten Stab gepruft, Werte ergeben hat, die um 5 kg/mm2 unter 

den verlangten liegen, so daB sie hiernach den Anforderungen nicht geniigt 

hatte. (Tatsachlich handelt es sich hier um eine nach den obenerwahnten 

Vorschriften reichsbahnamtlich zugelassene Elektrode.)

Zusamtnenfassung.

Auf Orund der durchgefiihrten Versuche darf gesagt werden, daB 

die yerschieden legiertcn St 52, mit derselben Elektrode verschwe!Bt, auch

1
Versuche Gruppe 7 bis 9.

verschiedene dynamische Festlgkeiten ergeben haben, und zwar betragt 

der gróBte Unterschied 4 kg/mm2. Die Versuche sind selbstverstandlich 

nicht umfangrelch genug, um aus der chemischen Analyse die Ursache 

hierfflr herzuleiten. Immerhln kónnen sie fflr weitere Versuche in dieser 

Richtung Unterlagen geben. Beachtenswert sind auch die bel denPrufungen 

gefundenen auBerordentlich hohen Schwingungsfestigkelten von SchweiB- 

verbindungen bearbeiteter Stabe und ferner die bei diesen Versuchen 

gemachten Erfahrungen, die erkennen lassen, daB Wurzelfehler vorkommen 

kónnen, die die Ursprungsfestigkeitswerte sehr beeintrachtigcn, im Róntgen- 

bildc aber nicht erkennbar sind.

g. Ver- 
§• schweiBte 

q  : Bleche
Schliffbild der SchweiBe

zeichnung 
11 des Prflf- 
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UU(N 1

U mit U

9 U mit U 
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U U 6

7 P mit P
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U U in 6
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A"e Rechte Unterfahrung des Verwaltungsgebaudes

des Mitteleuropaischen Reisebiiros am Potsdamer Platz und des Eckhauses Vo8strafie, Berlin.

Nordsud-S-Bahn.

Von Reichsbahnrat Dlpl.-Ing. Kramer, W. V. V.

(Schlufi aus Heft 42.)

Mittelwand.

Die M itte lw an d  desGebaudetelis wurde nurimzweltenHilfszustande 
abgefangen (Abb. 6f). Ihre Hilfsunterzflge lagen einerseits auf der 

Parallelmauer, anderseits auf Hilfsfundamenten (6) auf. Diese Gruppe 

Hilfsfundamente blieb ais elnzige wahrend der Montage der Abfangetrager 

bestehen und mufite daher so ausgebildet werden, dafi der Einbau der 

Trager nicht behindert war (Abb. 13). Dles wurde durch grófiere Tiefenlage, 

Futterstucke und seitliche Aussparungen erreicht.

Abb. 13. Abfangung an der Mittelwand.
Diese (1) ist mit Sticłi- (2) und Streichtragern (3) iiber die Unterzflge (4) 

auf eiserne Futterstucke (5) der Hilfsfundamente besonders abgesetzt.
(8) Kanaldielen der Hilfsfundamente, (9) blegungsfester Stoli des Streich- 

triigers. (7) Grundwasserabflulileitung.

Fflr den Einbau der endgflltigen Abfangetrager wurde ein Planum 

auf Kote + 30,50 hergestellt. Die in der Werkstatt fertlggestellten Trager 

wurden vom Portalkran (Abb. 15) in die Baugrube geschafft. Ohne jede 

Behinderung konnten sie unter das Haus gebracht und gutgelegt werden 

(Abb. 14). Dann wurde der Unterzug in einzelnen Stflcken davorgesetzt. 

Die Stófie und Anschlflsse konnten vollkommen spannungsfrei vernletet 

werden (Abb. 9). Dann wurden die stahlernen Stiitzen daruntergepafit und 

ihre Lagerfuge endgflltig vergossen.

Jetzt konnte die Konstruktion mit den Hauslasten endgflltig belastet 

werden, und zwar mufiten im jeweiligen Bauabschnitt, z. B. zwischen 

Stfltze 3 u. 5, alle Lasten gleichzeitig und gleichmaBig ansteigend auf- 

gebracht werden, Zu diesem Zweck hatten die Abfangetrager unter den 

Streichtragern der Hausmauern Quertr3ger, sogenannte Pressentrager, er-

Abb. 14. Bllck ln den Keller des MER.
Die Frontwand (2) liegt mit ihren Streichtragern (3) auf der 2. Hilfsabfangung (6). 
Die Lasten der Mittelwand (t) ruhen auf den Unterziigen (4), Hilfsfundament (5). 

Die endgiiltigen Abfangetrager (7) werden eingebaut.

halten (Abb. 6a u. 7). Auf diesen wurden nun die Prefitópfe aufgebaut 

(Abb. 22). Fflr einen Abschnitt wurden bis 50 solcher Pressen gebraucht. 

Fur jeden Punkt war die erforderliche Last mit 80°/o des Hauseigengewichts 

ermlttelt. Danach konnte eine ganze Reihe Pressen gieicher Drflcke an 

je eine Pumpe angeschlossen werden (Abb. 16). Das Ganze wurde sehr 

sorgfaltig vorbereltet.

Vor Beginn der Arbeit waren die Wasserdruckpressen mittlg auf 

den vorgesehenen Tragern aufgesetzt und so wcit hochgepumpt, daB die

Abb. 15.

Durch eine Offnung ln der Fahrbahnabdeckung 

vor dem Columbushaus wird ein cndgultlger Abfangetrager 

in die Baugrube hinabgelassen.

auf den Pressen aufsitzenden Futtertrager satt an den Streichtragern 

anlagen. Zwischen den Streichtragern und den Abfangetragcrn waren 

die Keile und Futterplatten eingebaut und satt angekeilt.
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Abb. 16. Pressenplan fflr die Belastung des Abschnltts zwischen 

den Stiitzen 3 und 5.
Die Lasten der einzelnen PreBpunkte sind m it 8 0%  des Hauseigengewichts errechnet.

Gleiche Prelilasten sind gemeinsam an eine Pumpe angeschlossen.

Die Endlast wurde in fiinf einzelnen Stufen erreicht.
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Abb. 17. Darstellung der Senkung der Stfltzen — Sd nach der endgflltigen Abfangung des Palast-Hotels.
Beim Abpressen entstanden gegenuber der urspriinglichen Montagelage bei allen Stiitzen Einsenkungen. Wenn diese auch untereinander 
verschieden waren, so ist an keiner Stelle das nach der Berechnung zulassige Mali der gegenseitigen Stutzensenkung uberschritten worden.

um l/s der im Prefiplan 

(Abb. 16) angegebenen 
Lasten erhóhte. Fur 

jeden PreBgang waren 

etwa 10 min vor- 

gesehen. In dieser 

Zeit wurde der Druck 
um Vs der Last erhóht. Die Last war dann standlg zu halten, bis der 

Befehl, die nSchste PreBstufe zu beginnen, besonders gegeben wurde. 

Eine fflr alle Betelligten slchtbare Tafel mit der Zahl des Arbeitsganges 

wurde aufgehangt. Wahrend jedes Arbeitsganges waren die Stellrlnge 

dauernd nachzuziehen und die Keile anzutreiben.

Die Lastverteilungstr3ger der Mittelwand und der Fronlwand wurden 

wahrend jedes PreBvorgangs mit einem Nlvelllerinstrument beobachtet. 

Das gleiche galt fflr die Rflckwand, wozu noch die Beobachtung der 

Parallelwand kam. Dle Bewegungen an den Stfltzen, z. B. 3, 4 u. 5, 

wurden durch ein NIvellierinstrument von der Tunnelselte her beobachtet. 

Dle Beobachtung erstreckte sich darauf, festzustellen, ob dle Stfltzen 

glcichmaBig unter der steigenden Last elnsanken.

Hermonn-Goring-Strotte

Lj Mefipunkt

maB konnte man erwarten, und es gestattete noch ein wlrtschaftlichcs 

Profil des Unterzuges. Dle Bewegung bei den einzelnen Abschnitten fflr 

sich konnte der geringeren Stfltzenzahl wegen gróBer sein, und weiter- 

hin war es móglich, bei der Montage des neuen Abschnitts Ungenauig- 

kelten auszugleichen. Das Gesamtergebnls war innerhalb der Rechnungs- 

grenzen Abb. 17.

Abb. 18. Querschnitt durch den Tunnel und das Gebaude der 

Firma Werthelm im endgflltigen Zustande.
Die Frontwand ruht auf dem Kragarm (3) der Abfangetrager. Das Gegengewicht bildet 
die Schwergewichtsplatte (2). Die Gesamtauflast ubernimmt die Parallelmauer (1). Die 
I lilfspfeiler (4) dienen zur besonderen Sicherung der Gegengewichtsplatte. (5) Pressentrager.

Fflr den Fali, daB eln Anheben der Strelchtrager und damit der 

Wandę flber 2 mm festgestellt werden sollte, wurde die PreBlaststeigerung 

fflr die betreffende Stelle eingestellt. Dle jeweilige PreBlast war dann 

zu halten, bis das gesamte Pressen durchgefflhrt war.

Trotz der teilweisen Vorbelastung des Fundamcnts muBten sich dic 

stahlernen Stfltzen durch dic endgflltigen Lasten senken. Der Unterzug, 

eln Trager auf neun Stfltzen, muBte hierfflr berechnet sein. Die gróBte 

Abwelchung zwischen zwei Stfltzen durfte 4 mm werden. Dieses Hóchst-

Unterfahrung des Wertheimhauses.

Das In der Bauflucht zurflekspringende Eckhaus an der VoBstraBe 

(Wertheimhaus genannt) wird vom schon schmaleren Tunnel nur wenig 

unterschnitten. Die wirt- 

schaftllchste Lósung wurde 
. unter Wahrung der 

volIen Sicherheit in 

Kragtragern gefunden 

(Abb. 18), Sie ruhen 

auf der auch hier vor- 

gesehenen Parallel

mauer und tragen auf 

dem Kragarm die 

Frontwand des Hauses.

Das Gegengewicht bil

det eine Elsenbeton- 

platte am anderen 

Tragerende im Haus- 

keller. Hierbei sind 

die dort liegenden 

Hauslasten nicht be- 

ruckslchtigt worden.

Da aus irgendwelchen 

i Grflnden Boden- 

i sackungen unter dem 

J  Gegengewicht eintre- 

~ ten kónnten, ist sein 

Elgengewichtdurch be

sondere tlefgegrflndete 

Pfeller aufgenommen.

Somit kann sich die 

Platte nie senken und 
damit dle Frontwand 

in dle Hohe heben.

Dle Trager sind 

auch hier in Stahl 
ausgebildet (Abb. 19). Um den Mauerąuerschnitt móglichst wlrtschaftlich 

zu gestalten, liegt das Auflager auBermittlg. Dadurch wurden dle Krag- 

arme wesentlich veriangert. Das nun erforderliche Profil hatte ein Steg- 

blech 0  1050-20 und Gurtungen bis 4 0 480-16 mit 2 L  200 ■ 200 • 18.

Zum Durchfflhren der Arbeit wurden ahnlich wic beim MER ais 

erstes die Strelchtrager eingebaut. Hier war es nun mOglich, ein paar 

Teile der Parallelmauer ais Schachte oder Halbschachte vorweg ohne 

besondere Slcherungen auszufflhren (Abb. 20). Gleichzeitig wurden die

Abb. 22. Blick gegen die Frontwand 

des Hauses Werthelm.
Die Streichtrager (1) ruhen noch auf den Hilfsunter- 
ziigen (2) und der Ausfutterung (3). Die endgultigen 
Abfangetrager (4) werden mittels Wasserdruckpressen 
iiber dic Pressentrager (5) belastet. (6) Gegengewichts

platte, (8) Yorderkante der Parallelmauer, (7) Pumpe.

Abb. 19. Querschnltt durch die Stahlkonstruktion beim Haus Wertheim.
Dic stahlernen KragtrSger (1) geben dle Hauslasten an die Parallelmauer (2) ab. Die Mittelwand und die stahlernen 

Kellerstutzen (3) sind im Bereich der Gegengewichtsplatte durch besondere WechseltrSger mit der Konstruktion verbunden.

Pfeiier fflr die Gegengewichtsplatte her- 

gestellt. Nur zur Seite des Tunnels waren 

einige flachę Hilfsfundamente nótig.
Nun konnten die Hauslasten fflr den 

Hilfszustand mittels der Hiifsunterzflge 

abgesetzt werden (Abb. 20 a). Besonders

Das Pressen ge- 

schah in fflnf Arbelts- 

gangen derart, daB 

sich die PreBlast stets

3901



Jahrgang 15 Heft 43

1. Oktober 1937 K ram er, Unterfahrung des Ver\valtungsgcbaudes des Mitteleuropaischen Reiseburos usw. 555

Bauleistung.

Die Gesamtleistung wcist folgende Zahlen auf: Unter dem MER- 

Gebaude und Werthelm wurden 620 m2 Nutzfiache fflr die Bahn her- 

gestellt, gerechnet von der Innenkante Parallelmauer bis Aufienkante 

Bauflucht. Die berflhrte Arbeitsfiache betragt 1050 m2. An altem 

Fundamentmauerwerk sind 400 m3 abgebrochen worden. Neu hergestellt 

wurden allein fflr die Parallelmauer 4100 m3 Beton und Eisenbeton. Die 

zwlschenzeltlichen Betonkonstruktionen fflr Hilfsfundamente und Hilfs- 

pfeller betrugen 700 m3.

An wieder auszubauenden Tragern wurden 300 t verwendet. Von 

den zwlschenzeltlichen Tragern blleben 200 t im Bauwerk, hauptsachlich 

ais Strelchtrager.

Abb. 20. TeilgrundrlB des unterfahrenen Wertheimhauses.
Siche Erlauterung zu Abb. 20 a.

behandelt werden mufiten die stahlernen Hausstutzen im Keller. Durch 

vorflbergehcnd angenletete I-Stflcke wurden sie durch eine Art Streich- 

trager auf die Hilfsunterzflge abgesetzt (Abb. 21). Spater erhielten sic 

einen neuen FuB zwischen zwei Quertr3gern der endgflltlgen Konstruktion 
(s. Abb. 19).

Abb. 20a. Querschnitt durch die Hilfsabfangung bel Werthelm.
Die Abfangearbeiten gestalteten sich hier einfacher ais beim MER. Einzelne Schachtc 

und Halbschachte (1) der Parallelmauer und die Hilfspfeflcr (2) konnten vorweg aus- 
gefuhrt werden. Zusammen mit den Hilfsfundamentcn (3) ubernahmen sic die Haus- 

lasten iiber die Streichtriiger (4) und die Untcrziigc (5).

Schachf Nr. H6

Abb. 21. Bllck in den Keller des Hauses Werthelm.
Die vorhandenen stahlernen Stfltzen (1) 

sind uber voriibergehend angenietete Traversen (2) auf den Abfangetragern (3) gelagert, 
die ihre Lasten an den Hilfsunterzug (4) abgeben. (5) Endgultiger Abfangetrager.

Um die Setzungen der Mauer, vor allem aber, um die recht wesent

lichen Durchbiegungen der Kragarme ais Ursache von Hausschaden aus- 

zuschalten, wurde auch hier die Lastflbertragung auf das endgflltige 

Bauwerk durch Wasserdruckpressen erzwungen (Abb. 22). Dle Anordnung 

war ahnlich der im MER. Auch hier standen dle Pressen zwischen 

den Streich- und den Pressentragern. Der gesamte Bauteil wurde glelch- 

zeitlg belastet, wodurch hier die grOBte Anzahl an Pressen elngesetzt 

werden muBte (Abb. 23).

Abb. 23. Dle Wasserdruckpressen am Haus Werthelm 

sind in Tatigkeit.
Die gesamte Konstruktion wird einheitlich belastet. (I) Gegengewichtsplatte,

(2) Kragtrager, (3) Frontwand.

Die endgflltige stahlerne Abfangekonstruktion betragt 850 t. Davon

ais Hauptbestandtell 425 1 fflr dle groBen Blechtrager im MER mit

13,5 m Stfltzweite.

Die Bauzelt fur die eigentliche Unterfahrung des MER belief sich 

auf acht Monate.

Alle Arbeiten waren bis auf die von Krupp-Druckenmflller er-

stellte endgflltige Stahlkonstruktion der Julius Berger Tiefbau AG
flbertragen.
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Alle Rechte vorbchalten. Zur Berechnung des Wasserschlosses.
Von Prof. ®r.=3ng. R. W inkel, Danzig.

Wird aus einem Staubecken das Betriebswasser durch einen Druck- 

wasserstollen, dessen Scheitel stets tiefer liegt ais der jewelllge Stau- 

wasserstand, einem Wasserkraftwerk zugeleitet, so muB vor dem luft- 

seitigen Ende des Stollens ein Schachtwasserschlofi oder ein Kammer- 

wasserschloB im Geblrge eingebaut werden. Dieses WasserschloB hat 

dle Aufgabe, von dem Stollen die Wlrkung von flbermaBIgen Druckwellen 

oder Wasserschlagen fernzuhalten, die durch schnelle Beaufschlagungs- 

anderungen der Turblnen hervorgerufen werden. Die Drucksteigerungen 

sind u. U. erheblich gróBer ais der hydrostatische Druck, der z. B. wahrend 

einer vólllgen Betriebspause, also beim Fehlen jeglicher Wasserbewegung 

im Stollen herrscht; da zudem derartige Drucksteigerungen bel schnellem 

AbschluB der Turbinen-Zuleltungen schlagartig auftreten, so kOnnen sie 

bei hauflger Wiederholung leicht die Lagerung des hangenden Gebirges 

ln der Nahe des Stollens so sehr stóren, daB das Geblrge dort klflftig und 

damit mehr oder weniger stark w asse rdu rch la ss ig  wird. S tand ige  

Wasserverluste aus dem Spelcherraum wiirden die Folgę sein; aus diesem 

Grunde sucht man durch den Einbau eines sogenannten Wasserschlosses 

dort, wo der Stollen endigt und dle elserne Druckrohrleltung des Kraft- 

werkes beglnnt, diese Wasserschlage so zu dampfen, dafi der ruhende 

Gebirgsdruck am Stollen niemals gestórt wird.

Die Druckwelle eilt mit sehr grofier Schnelllgkelt c, vom Krafthaus her 

beginnend, durch dle Druckrohrleltung und durch den Stollen zum Stau

becken, wird dort
zurflckgeworfen Waxerstdnde

undeiltzumKraft- 

werk zurflck; dle- ***?#>  
ser Vorgang wie- 

derholt sich vlele 

Male. Abb.l zeigt 

eine Wegzeitllnle 

der Schwingun

gen, dle durch 

diesen Wellenlauf 

entstehen, und 

zwar handelt es 

sich um dle 

Schwingungen, 

d. h. um dle Was- 

serstands - Ande- 

rungenimWasser- 

schlosse selbst, 

also um bereits 

in ihren Hóhen

(Amplituden) gedam p fte  S chw ingungen . Ein schneller AbschluB der 

Turbinen-Zuieitung iaBt ln kurzer Zeit den Betrlebswasserstand im Wasser- 

schlosse, der um h. unter der Wasserstandshóhe im Staubecken (Wehrwaage) 

llegt, bis zu dieser letztgenannten Hóhe und um -f J h  noch darflber hinaus, 

also um mehr ais h ansteigen; nach elnlger Zeit trltt ein Abslnken ein, 

und zwar wieder etwas unter die Stauhóhe (Wehrwaage), bis allmahlich 

ein Angleichen des WasserschloBstandes an diese Stauhóhe eintritt. Fehlte 

das WasserschloB, so wurde + Jh  ganz erheblich gróBer werden (die

Berechnung gibt nachher ( J h )— C Jv  an). Die Wellenschnelllgkeit c

lafit sich so berechnen, wie es lm Żtrlbl. d. Bauv. 1924, Heft 45, S. 389, 

cntwlckelt wurde; fur dle elserne Druckrohrleltung kann angenahert 

c — rd. 1000 m/sek und fflr den Stollen vlelleicht bis zu c =  rd. 1300 m/sek 

angenommen werden. Hlernach ist unter Beachtung der vorgenannten Be

ziehung fflr (Jh ) zu ersehen, dafi u.U . (Jh ) bel J v >  1 m/sek hundertc 

von Metern grofi werden konnte. Im Wasserschlofi lafit sich diese Druck- 

hóhenanderung (Jh ) auf + Jh  von nur etllchen Metern zuruckfflhren, 

dle zuglelch fflr den ganzen Gebirgsstollen dle flberhaupt gróBte Druck- 

anderung darstellt. Eine Druckflbersteigerung von nur etllchen Metern 

Wassersaulenhóhe kann der Stollen aber vertragen, denn z. B. 10,3 m 

Wasserhóhe ergeben erst einen Zusatzdruck von 1 kg/cm2 =  la t ,  der 

gegenflber dem Gebirgsdruck keine entscheidende Rolle spielt.

Die Berechnung der Hóhe + Jh  flber der Stauhóhe (Wehrwaage) im 

Wasserschlosse infolge einer Beaufschlagungsvermlnderung der Turbinen- 

bzw. einer Absenkung — J h ' unter die Stauhóhe bei der Inbetriebnahme 

der Turblnen lafit sich verhaltnlsmafilg leicht nach den Ansatzen durch- 

fflhren, die Pressel In der Schweiz. Bauztg. 1909, S. 58 mitgetellt hat.

Im normalen Betrlebe, wenn dle Wassermenge q den Turblnen zu- 

gefflhrt wird, stellt sich Im Wasserschlosse der Betriebswasserstand um h 
unter der Stauhóhe (Wehrwaage) ein. Nach bekannter Beziehung1) ist 

(U =  benetzter Umfang)

______  h- ^ - T -
‘) R. W in k e l, Hydromechanik der Druckrohrleltungen, S. 15. Mflnchen 

und Berlin 1919,

Mrmkr Betriebswasserstand 
im WasserschloB

flbschhUen der Turbinemuieitung

Abb. 1. Wasserstand-Wegzeltlinie 

ln einem Wasserschlosse.
Von einem sclbstsclircibenden Pegel aufgenommene Kurve.

Wird die Turblnen-Zuleltung schnell abgeschlossen, so staut sich das 

fliefiende Wasser lm Rohr und im Stollen; es entsteht eine Druckwelle, 

die mit der vorhin erwahnten Schnelllgkelt c vom Krafthause aus zum 

Staubecken hin eilt. Diese Druckwelle verzógert dle Wassergeschwindlgkeit 

In der Zeit J  t um J v  im Stollen, wobei im Wasserschlosse der Wasser- 
stand um J z  (Abb. 2) ansteigt, so dafi sich dort h auf z vermindert. 

Es gilt demnach die Energiegleichung (y =  Elnheltsgewlcht des Wassers)

J v    Kraft _  y f  (h— z)

J t  Masse —

g
■ f(cJt)

Hlerzu sei auf einen Irrtum hingewiesen, der sich schon seit der 

Presselschen Veróffentiichung im Jahre 1909 zuweilen im Schrifttum2) 

flndet: Ais Masse, die von der Verzógerung (oder Beschieunlgung) wahrend 

der Ze\\.Jt betroffen wird, ist nicht die in der ganzen Stolleniange l ent- 

haltene Wassermasse in die vorstehende Beziehung einzusetzen, sondern 

nur jewells dle In der Stollenstrecke (Abb. 2) enthaltene, die in der Zeit J  t 
von der Druckwelle durcheilt worden ist; diese ist aber = ( c J t ) ,  Im 

allgemelnen ist, sofern J t  zweckmafiig gewahlt wird, l > ( c J t ) .
Pressel gibt a. a. O., S. 58 (mit den dort gewahlten Bezeichnungen r 

statt t, ferner p statt / ;  y  statt z und Fs statt / )  die Beziehung an

und erhait daraus

dv  

d  r

d v 

d r

p F s ( y - h )

—  ' Fs l
g s

(.y - f >);

diese Werte sind aber nur dann zutreffend, wenn zufalllg der Zeitwert d r 
so gewahlt wurde, dafi c d r  — L ist.

Stauhóhe 
, - Ł „

Stau
becken

Oruch
stollen

K WasserschloB

,  Stauhóhe 
(Wehrwaage)

Abb. 2. Druckstollen mit Wasserschlofi.

Aus unscrer vorstehenden Gleichung erhalten wir weiterhin, da sich 

die Grófien J t  sowie /  und /  herausheben,

(2) (h — z) =  J  z =  ̂ ~ ~ .

Diese Gleichung Ist von der Wellenbewegung in offenen Gewassern 

bereits bekannt3); sie ist somit auch eine Probe fflr dle Nachprflfung 

der zuvor mltgetellten Betrachtungen, ob l oder (cJt)  einzusetzen ist.

Bei der ze ichne rischen  Berechnung eines Wasserschlosses, die 

S chok litsch  in der Schweiz. Bauztg. 1923, Nr. 11 u. 12, angegeben hat4), 

ist es zweckmafiig, aus Gl. (2) zu bilden:

(2a) J v  =  g- —  ~ Z-~ =  a J z  ,

da dieses geometrlsch die Gleichung einer Geraden Ist.

Endlich kann noch die R au m be d ing un g  in die Berechnung eines 

Wasserschlosses eingcfflhrt werden. Wenn dle Wassermenge q sich ln der 

Zeit J t  um — J q  auf qe andert und der Wasserstand Im Wasserschlosse 

um J z  steigt (oder fallt), so ist
// 2

F J z  =  J q J t  oder F ■ = f v  — qe,

daher

(3) J  z =  • J  t qe J tF - - -‘c F

Bei voller Drosselung der Turblnen-Zuleltung wird qe Nuli, und es 

ergibt sich dann dle Gleichung

(3 a) " ~ ~ ( f J  t )  V —  8  V ,

die geometrlsch ebenfalls eine Gerade ist und nach Schoklitsch zur 

zeichnerischen Wasserschlofiberechnung yerwendet wird.

Aber auch rein rechnerisch lafit sich durch schrlttwelses Anwenden 

der Gleichungen (1) sowie (2a) und (3a) [bzw. (3)] die ln Abb. 1 gekenn- 

zeichnete Wasserstand-Wegzeltlinie, die die Schwingungen in einem 

Wasserschlosse angibt, ohne welteres leicht erhalten.

2) z. B. W eyrauch-S trobe l, Hydraullsches Rechnen. S. 13, Gl. 14, 
Stuttgart 1930.

:!) R. W in k e l, ( .  . . Hebungs-und Senkungswellen . . .). DWW1926, 
Heft 1, S. 5, Gl. 2, und Heft 4, S. 59.

4) Vgl. auch Bericht daruber im Ztrlbl. d. Bauv. 1923, Heft 73/74, S. 440.
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Alle Rechte vorbehalten. Der Bau der Eisenbahn Fuka —  Mersa Matrouh.
Der italienlsche Feldzug gegen Abessinien lieB es dem Kommando 

des englischen Besatzungsheeres in Agypten nótig erscheinen, eine Eisen- 
bahnverbindung in der Richtung auf die Grenze gegen Libyen zu besitzen, 
die die riickwaitige Verblndung fur dle zur Sicherung der Grenze ein- 
gesetztenTruppen in Mersa Matrouh, einer 294 km westlich von Alexandrien, 
aber immer noch 180 km óstlich von der libyschen Grenze gelegenen 
Kflstenstadt, bilden sollte. Von Alexandrlen fuhrt eine 217 km lange 
Eisenbahn, zu den Agyptischen Staatsbahnen gehórig, der Kiiste entiang 
nach Westen bis Fuka, und diese Bahn mufite, um Mersa Matrouh zu 
erreichen, um 77,5 km verl3ngert werden (Abb. 1). Die Bauarbeiten kamen 
erst am 1. Januar 1936 in Gang; am 6. April 1936 war die Bahn in 
ganzer Lange betriebsfertig, nachdem Teilstrecken schon vorher in Betrieb 
genommen worden waren. Die Nebengleise der vier Bahnhófe und die 
Zweiggleise nach Lagern des Heeres eingerechnet, waren in 97 Tagen 
rd. 100 km Gleis einschliefilich der vorausgegangenen Erdarbeiten her
gestellt worden, eine recht beachtliche Leistung.

Abb. 1. Lageplan der Eisenbahn Fuka— Mersa Matrouh.

Mersa Matrouh war mit Fuka durch eine Strafie verbunden, die zwar 
fiir Kraftwagen befahrbar, aber schon im November 1935 dem Verkehr 
nicht mehr gewachsen war, der sich bis dahin zur Versorgung der Truppen 
in Mersa Matrouh entwickelt hatte. Glflcklicherweise waren fQr die Ver- 
langerung der Eisenbahn flber Fuka hinaus bereits Vorarbelten geleistet, 
so dafi die Zeit, die fur diese nótig gewesen ware, fflr den Bau erspart 
wurde, und ein weiterer glflcklicher Umstand war der, dafi sich von Fuka 
auf etwa 23 km nach Westen bereits ein Bahndamm einer veriassenen 
Schmalspurbahn erstreckte, der fflr die strategische Eisenbahn benutzt 
werden konnte.

Da es darauf ankam, die Eisenbahn so schnell wie mógllch betrlebs- 
fahlg herzustellen und es weiter nicht feststand, ob sie fiir blclbende 
Zwecke nach Aufhóren der kriegerischen Notwendigkeit beibehalten werden 
wflrde, wurde sie mit steileren Neigungen gebaut ais sonst in Unteragypten 
flblich. Auf den ersten 18 km hinter Fuka hat die Eisenbahn eine Hóhe 
von 80 m zu erkllmmen (Abb. 2); hier ist die mafigebende Steigung 1:114,

km 290

Abb. 2. Langsprofil der Eisenbahn Fuka—Mersa Matrouh.

die auf gegen 2 km Lange vorkommt. Ihr geht eine 1,6 km lange Steigung 
von 1:200 voraus, und auf sie folgt eine weitere 7,3 km lange Steigungs- 
strecke mit einer durchschnittilchen Neigung von 1:160. In der Gegen- 
richtung ist dle stellste Neigung 1:138; sie kommt auf eine Lange von
2,8 km vor. Nachdem die Eisenbahn auf ihren ersten 20 km einen ihre 
Richtung kreuzenden Hóhenzug, nach Norden ausbiegend, erklommen hat, 
failt sie wieder bis ungefahr auf die Hóhe von Fuka und veriauft nunmehr 
abwechselnd steigend und fallend ungefahr in Richtung der Kustć. An

Ihr liegen, abgesehen von Fuka, vier Bahnhófe: Abu-Haggaj, Sidl-Henelsh, 
Jerawla und Mersa Matrouh, 13,4 km, 33,7 km, 58,4 km und 77,4 km vom 
Ausgangspunkte entfernt.

Die Beschaffung der Oberbauteile mufi erhebliche Schwierigkelten 
gemacht haben. Wie Railway Gazette vom 24. Juli 1936 berichtet, wurde 
ein Tell aus Bestanden entnommen, die fur Gleiserneuerungen bereit- 
gelegt waren. Ein Teil der Oberbaustoffe mufite aber durch Abbruch des 
zweiten Gielses der Strecke Ismailia—Ferdan der nach Port Said fflhrenden 
Eisenbahn, ein weiterer Teil durch den Abbruch von Nebengleisen auf 
verschiedenen Bahnhófen gewonnen werden. Infoigedessen besteht der 
Oberbau aus BreitfuBschienen von sechs verschiedenen Querschnitten im 
Gewicht von 30 bis 47 kg/m, und auch Doppelkopfschlenen von 38 kg/m 
Gewicht sind auf einem Teil der Strecke verwendet worden. Diese Un- 
gleichmafligkelt im Oberbau verursachte einige Verzógerung beim Verlegen.

Die neue Strecke enthalt nur vierBrflcken: eine mit zwei óffnungen 
von je 7 m, eine mit einer Óffnung von 5 m und noch zwei weitere 
ebenfalls mit je zwei Óffnungen von 7 m. Dle Wlderlager bestehen aus 
Eisenbeton, dle Óffnungen werden von Walztragern uberspannt (Abb. 3). 
In dem erwahnten alten Bahndamm, der auf der Anfangsstrecke benutzt 
wurde und der fflr Schmalspur bestimmt war, lagen zwei Briicken, die 
instand gesetzt und ausreichend verstarkt wurden. Fflr Durchiasse wurden 
Bauwerke aus Beton und aus Wellblechrohren errichtet.

Bis Ende Januar 1936 waren die Erdarbeiten auf 40 km Lange fertig
gestellt, und das Gleis war auf 38 km verlegt. Militarlsche Geslchtspunkte 
erforderten dle Anlage eines Bahnhofs móglichst nahe der Glelsspltze, 
und so wurde denn der Bahnhof Sldi-Heneish mit zwei Kreuzungs- und 
Oberholungsglelsen, einem Gleisdreieck zum Wenden der Lokomotiven 
und den nótigen Rampen angelegt. Er konnte am 8. Februar In Betrieb 
genommen werden. Zugleich wurde In Abu-Haggaj eine Blockstelle er
richtet. Ende Februar waren die Erdarbeiten auf 60 km Lange gediehen, 
und der Oberbau war auf 40 km verlegt. Am 17. Marz fchlten nur noch
3 km, bis Mersa Matrouh erreicht worden ware, es war aber noch ein

Abb. 3. Brflcke von 2 X  7 m Óffnung auf der Strecke 
Fuka—Mersa Matrouh.

600 m langer und 5 m tiefer Einschnitt herzustellen. Man entschlofi sich 
daher, vor diesem Einschnitt einen einstweillgen Endbahnhof anzulegen, 
um die Strafie zu entlasten, dle durch den starken Verkehr auf ihr in 
sehr schlechten Zustand geraten war. Am 6. April war auch Mersa Matrouh 
erreicht, und am 7. April konnte der Betrieb auf der ganzen Lange der 
Eisenbahn aufgenommen werden. Der Endbahnhof hat 6 km Anschlufi- 
gleise fiir militarlsche Anlagen.

Beim Bau wrurden schon Im Dezember 1935 durchschnlttlich 800 Ar- 
belter beschaftigt. Ober 2900 im Januar wuchs diese Zahl auf 4500 
und 4700 in den Monaten Februar und Marz ań. Dazu kamen 150 Arbeits- 
krafte fflr den Oberbau und sonstige geiernte Arbeiter sowie zur Aufsicht. 
Eine besondere Schwierigkeit bei diesem Bau bereitete die Versorgung 
der dabei beschaftigten Arbeitskrafte mit Wasser. Kesselwagen brachten 
das Wasser aus Alexandria bis an die Gleisspitze, von wo es In Kraft
wagen verteilt wurde. Auch sonst waren manche Schwierigkelten zu flber- 
winden. Der Kraftwagenverkehr hatte die verkrustete Erdoberflache auf- 
gebrochen, und die Folgę davon waren dauernde Sandstflrme. Die beim 
Bahnbau beschaftigten Engiander muBten hauflg zum Schutze gegen den 
in der Luft treibenden Sand Gasmasken tragen, und die freie Sicht war 
standig stark behindert. W ernekke.

Yorbehoiten. Yersuche zum Feststellen der Yerdichtungswirkung durch einen Explosionsstampfer.
Dle Versuche wurden durch die Deutsche Forschungsgesellschaft fflr 

Bodenmechanik Ende November 1936 und zum Teil im Januar 1937 auf 
der Baustelle Liebsen der Relchsautobahn bei Sagan (OBK Breslau) mit 
dem 1000-kg-ExpIosIonsstampfer der Delmag1) angestellt und ausge- 
wertet. Bei diesen Versuchen wurden drei Felder mit den Ausmafien von 
je 13/30 m Kanteniange und 0,5; 0,6 und 0,7 m Hóhe geschflttet. Der auf- 
geschflttete Boden, der einem Einschnitt entnommen und vom Mutterboden 
befrelt war, bestand aus sandigem Ton. Da es infolge der laufenden 
Arbeiten an der Relchsautobahn nicht mógllch war, dle einzelnen Teile des 
Versuchsfeldes an einem Tage und bei gleicher Witterung zu schfltten,

>) Bautechn. 1935, Heft 17, S. 224.

lassen sich dle Untersuchungsergebnisse nur bedingt miteinander ver- 
gleichen. Durch dle Elnwlrkung des Regens und Frostes auf die in ver- 
schieden langen Zelten gelegenen Schflttungen war der Wassergehalt an 
den einzelnen Stellen verschieden grofi. Aufierdem machte sich in dieser 
Zeit ein mehrfaches Verschieben des Kippenglelses lnnerhalb des Ver- 
suchsfeldes nótig, wodurch Infolge des Gewlchtes des Gleises und der 
darauf verfahrenen Wagen eine verschiedene VorVerdichtung des Ver- 
suchsfeldes eintrat. Auf dem Versuchsfelde mit 0,5 m Schfltthóhe wurden 
in einer Schichtlage drei Proben und auf den Feldern mit 0,6 und 0,7 m 
Schfltthóhe die Proben in zwei Lagen entnommen. Zum Entnehmen der 
Proben dlente ein Hohlzylinder von 9,6 cm Durchmesser und 12 cm Hóhe, 
der durch einen Stempel senkrecht in den Boden elngedrflckt wurde.
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Versuche zum Feststellen der Verdichtungswirkung durch einen Explosionsstampfer Fachschrirt f .d .  ges. Bauingenlcurwesen

Zahlentafel.
Unverdichtet Yerdlchtet

Feld
Tiefe3) H =  12 cm H == 12 cm

*d\ +  fd2 

2

?r\

h0 h \V hL ' i  ') fd i ■ h O h w h L fi  2) ed2

m cm cm cm cm cm cm % % °/o

1 0,31
/  0,25 
\ 0,37

7,46 2,57 1,97 0,61 0,34 8,31 2,57 1,12 0,44 0,31 0,33 185 133 52

0,26
/  0,20 
l  0,32

7,69 2,64 1,67 0,56 0,34 8,47 2,70 0,83 0,42 0,32 0,33 170 127 43
. . .

0,46
/  0,40 
l  0,52

7,43 3,78 0,79 0,61 0,51 7,61 3,54 0,85 0,58 0,46 0,49 125 118 7

0,36
/ 0,30 
l 0,42

7,39 2,16 2,45 0,62 0,29 8,59 2,57 0,84 0,40 0,30 0,30 206 133 83

3

• 0,56
/  0,50 
\ 0,62

7,70 3,20 1,10 0,56 0,41 7,96 3,50 0,54 0,51 0,45 0,43 130 119 11

ł) Zelchen t gilt fflr Proben aus dem unverdlchteten Boden.
2) Zeichen 2 gilt fur Proben aus dem verdichteten Boden.
3) Oberfiache bis Unterkante Hohlzyllnder.

Łpin %

Abb. 1. 

Relatlve Porenzahlen 

In Abhangigkeit von 

der Tiefe.

Der Boden war 
in nassen Klumpen 
aufgeschiittet wor
den. Durch das Ver- 
dichten llefien sich 
zwar die Klumpen 
zerdrflcken und da
durch die einzelnen 
Schfltt -Telle naher 
anelnander brlngen, 
aber der Wasser- 
gehalt in den Poren 
der Klumpen (Poren- 
wassergehalt) erfuhr 
dadurch keine Ver- 
anderung, so daB 
man den Luftgehalt 
der Schflttung vor 
und nach dem Ab- 
stampfen ais Grad- 
messer fflr die Ver- 

dichtung heran- 
zlehen mufite. Die 

Konsistenzform 
wurde nicht unter-
sucht, da der Boden
zu sandig war. Von 
jeder entnommenen 
Probe wurden das
Trockengewlcht, der 

. . .  „ Wassergehalt in °/0
Abb- • des Trockengewlch-

Darstellung des Verdlch- tes und der Luft- 
tungsgrades in Abhangig- gehalt bestimmt und

kelt von der Tiefe. dereń Raumteile In

Teilen der Probenhóhe ausgedruckt. Die Summę von hQ (Hóhe des 

trockenen, luftfreien Bodens), h w (Hohe des Wassergehaltes) und hj 

(Hóhe des Luftanteiles) ergibt die Hóhe der P robe //= 1 2  cm. Aus den 
Untersuchungszahlen innerhalb eines Versuchsfeldes wurden die Mlttel- 
werte in der nachstehenden Zahlentafel errechnet, aus denen die Poren
zahlen e vor und nach dem Verdichten bestimmt wurden.

Die Porenzahlen, die das Verhaltnis des Porenraumes zu dem nur

+ ,lL 

hr>
mit Bodenmasse erfullten Raum sind e = sind desto kleiner,

je dlchter der Boden ist. Da jedoch die Porenzahlen Infolge der ver- 
schiedenen Vorverdichtungen und Wassergehalte nicht ais absolut zu 
betrachten sind, wurden sie in Beziehung zur theoretisch dichtesten 
Lagerung gebracht, die sich erglbt, wenn die Klumpen In die durch die 
Aufschfittung entstandenen Hohlraume gestampft werden, wenn also der 
gesamte Luftgehalt durch Boden und Porenwasser ersetzt wird. Die 
Porenzahlen der errechneten, dichtesten Lagerung sind mit ed bezeichnet

h 1(7 \
=  -r—  . Eine weitere Verdichtung ist nicht móglich, da durch 

ho /
Stampfen das Porenwasser in den Klumpen nicht beseitigt werden kann.

Drflckt man die n-Werte in Prozenten der zugehórigen fd-Werte aus, 

so ergeben sich die relativen Porenzahlen er , die den Grad der Ver- 

dichtung darstellen, da jede Bodenprobe nach der Verdichtungfahigkeit 
des Materials beurtellt wurde. In Abb. 1 sind die {,,-Zahlen Ober den 

Mittelwerten der zugehórigen Tiefen aufgetragen und in Abb. 2 in gleicher
Weise die Unterschlede zueinander gehóriger Porenzahlen (fr l __«r2)-

weniger gekrummt die Kurven sind, desto glelchmaBIger verlauft die 
Verdlchtung nach der Tiefe. Die Kurve der relativen Porenzahlen er2 

in Abb. 1 nahert sich der Ordinate, durch die die gróBte Verdichtung 
dargestellt wird. Beim Strafienunterbau kommt es weniger auf das ab- 
solute Mafi ais auf die Gleichmafiigkeit der Verdlchtung an (fr2'Kurve), da

mit spatere Setzungen des Bodens vermleden werden.
Den Verdlchtungsgrad durch Einlegen von Eisenplatten in ver- 

schledenen Hóhenlagen und Elnfluchten vor und nach dem Verdichten 
zu bestimmen, war infolge technischer Schwlerigkeiten auf der Baustelle 
nicht móglich. Fr. R ie d ig .

Yermischtes.
Deutsche Gesellschaft fur Photogrammetrie. Die diesjahrige 

Jahresversammlung findet am 22. und 23. Oktober in Stuttgart und 
Karlsruhe (Technlsche Hochschulen) statt. In Stuttgart wird Geheimrat 
Prof. Dr. Sebastian F ln s te rw a lde r flber ,D ie gemeinsame Ortung einer 
Mehrzahl von Aufnahmen* sprechen. Weiter sind vorgesehen Vortr3ge 
von den Prof. Dr. F ln s te rw a lde r  und Dr. O. v. G rube r flber Erdbild- 
und Luftblldmessungen fflrHochgeblrgsvermessungen und die hierzudlenen- 
den Aufnahme- und Auswertegerate. Daran schliefit sich die Einwelhung 
und Beslchtigung des neuen Geodatischen Instituts der Technischen 
Hochschule Stuttgart. — In Karlsruhe werden sprechen Prof. Dr. M erke l 
flber Anwendung der maschenweisen Abbildung in der Bildmessung und 
Sr.=Sng- Raab flber Genaulgkeit und Wlrtschaftlichkeit des Bildmefi- 
verfahrens. Eine Besichtlgung der Arbeiten der Abtellung fflr Topographle 
des Badischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums sowie eine Fahrt ln 
das photogrammetrisch vermessene Gelande in Murgtal bildet den AbschluB.

Nahere Auskunft erteilt der Schrlftfuhrer der Gesellschaft, Ober- 
reglerungsrat K oerner, Berlin-Halensce, Karlsruher Strafie 1.

Binnenschitfahrtstagung in Berlin. Am 8. u. 9. Oktober 1937 
veranstaltet der Vereln zur Wahrung der Mitteldeutschen Schlffahrts- 
Interessen (Berlin) unter dem Vorsltz von Hflttendirektor Arthur Hennecke 
(Brandenburg/Havel) seine diesjahrige Tagung in den Kroll-Saien, Berlin.
' Wasserbaudirektor ®r.=3ng. S chm id t vom Oberprasidium der Provlnz 
Brandenburg wird flber die baullche Ausgestaltung der markischen und 
Berliner Wasserstrafien zur Aufnahme des MitteIIandkanalverkehrs sprechen

und dabei u. a. die neuen Piane fflr den Ausbau der Berliner Wasser
strafien bekanntgeben. Die Fragen, die mit der kflnftigen Entwicklung 
der Berliner Hafen und dereń Beelnflussung durch den Mittellandkanal 
zusammenhangen, werden in einem Bericht von Oberbaurat S trangm ann 
(Stadtverwaltung Berlin) behandelt verden.

Am Sonnabend, den 9. Oktober, ist ein Ausflug nach Altenhof 
(Werbellinsee) vorgesehen, wo Regierungs- u. Baurat SDr.^ng. G ro th  
vom Polizelprasidium Berlin Einzelheiten aus der geschichtllchen Ent
wlcklung der markischen Schlffahrt mitteilen wird. Im Anschlufi daran 
findet eine Besichtlgung des Schiffshebewerkes Niederfinow statt.

Brownsville-Hafen im Golf von Mexiko. Zu den vlelen im Golf 
von Mexlko wahrend der letzten 20 Jahre errlchteten Hafen Ist neuerdings 
der Hafen von Brownsville am Sfldende von Texas hinzugetreten. Nach 
einem Bericht in Eng. News-Rec. 1937, Nr. 15 vom 15. April, S. 556, handelt 
es sich zunachst um die Ausbaggerung eines tiefen Stichkanals, der in 
einem weiten Becken endet. Die Nordseite des Beckens Ist durch einen 
Eisenbetonkai begrenzt, an den sich ein Umladeschuppen zum Umschlag 
der Gflter auf die Eisenbahn und auf Lastwagen anschliefit. An der Nord- 
ostseite ist eine Umschlagstelle fflr Ol vorgesehen.

Brownsville liegt 35 km landeinwarts von der Kfiste am Rio Grandę. 
Dieser Flufi war in frflheren Zeiten eine wichtige Ader fflr den Waren- 
verkehr auf leichten Schiffen. In spateren Jahren wurde der Schiffs- 
verkehr durch eine Eisenbahn ersetzt. Nach Organisierung der Schiffahit- 
piane der Stadt Brownsville im Jahre 1929 wurde der Bau eines 7,5 m
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i' . ■  ̂ _jjer jjg  fuhrt, ist fflnfgleisig; zwei Gleise fflr

langsamen Verkehr werden von zwei Schnellzugsgleisen 
v~- ' • eingefaSt, und neben einem dieser liegt ein Auszieh-

g f e y  . i glels. Hierdurch ergibt sich eine Lange des Engpasses,
den dle Unterfflhrung bildet, von 22 m. Dali dieser 

f  . . j fiir den StraBenverkehr unertraglich war, ist klar, und
man cntschloB sich daher, die Wólbbrflcke durch eine 

i--- . 'V -izzlźe- \ +$ K t | ^  Balkenbrflcke flber einer LIchtóffnung von 20 m zu
S - * !S . gw ^fSTSa  ersetzen. Das Tragwerk dieser Brflcke besteht, wie

Revue gćn. des Chemins de Fer 1936 v. 1. Sept. be- 
rlchtet, aus 17 vollwandigen Blechtragern von 2 m Hóhe, 

fp »y^4-• -ł-fajja “ * — 1— **ss&fcy&£j i.,1 die unter der Fahrbahn liegen (Abb. 2); genflgende Bau
hóhe ist ja vorhanden. Auf den Blechtragern ruht eine 
22 cm dicke Eisenbetonplatte, die das Schotterbett der 
Gleise aufnimmt.

|j „ Die groBe Hóhe der Widerlager, fast 16 m, gab
-i- hbs8**f«I AniaB, ihrem Entwurf besondere Aufmerksamkelt zu-

zuwenden. Wenn sie in der flblichen Weise ais Schwer- 
gewlchtsmauern ausgebiidet worden waren, hatten sie 

^  mindestens 5 ra dick werden mflssen, es Ist aber durch 
—mrnfmrmrfiitmm  i e)ne beson(jere jg,. Ausfflhrung gelungen, mit 2 m

Abb. 1. Dicke auszukommen. Das Widerlager auf Pariser

- Pfahle fiir die 
rfeilerunterstijtiung

Abb. 2.

tiefen Kanals vorgesehen, der in einem Hafenbecken in der Nahe der 
Stadt endigen sollte. Fflr die Breite des Kanals waren 90 m vorgesehen, 
dle Gesamtkosten sollen sich auf 2 907 000 Dollar belaufen.

Der Kanał von Brownsville beginnt mit efner leichten Kurve, von 
einem Eintrlttskanai abzweigend, und veriauft in sfldwestlicher Richtung 
mit einer kleinen Schwenkung vor dem EIntritt ln das Umkehrbecken. 
Dle Begrenzungen sind kflnstllch aufgeschflttet, der Kanał fflhrt an einer 
Stelle durch eine kleine Insel und im flbrlgen Verlauf durch niedrlges 
Erdrelch, wie aus Abb. 1 ersichtlich.

Das Umkehrbecken ist 300 m breit und 400 m lang und hat ebenfalls 
eine Tiefe von 7,5 m. Es liegt 12 km von dem Geschaftsvlertel der Stadt 
und etwa 5 km von dem nachsten Ufer des Rio Grandę entfernt; gegen 
die offene See ist es gut geschfltzt. Die ^estliche und sfldliche Seite 
sind zunachst von Hafenbauten freigelassen und somit fflr zukflnftige 
Erweiterungen bestlmmt.

Bemerkenswert ist besonders der Eisenbetonkal, der auf ebensolchen 
Pfahlen ruht. Er hat eine Lange von 370 und eine Breite von 23 m. 
Dle Oberkante liegt etwa 4,5 m flber der mittleren Fluthóhe. Dle Eisen- 
betontragpfahle stehen in einem Abstande von etwa 3 m in der Bóschung 
des Bettes. Ihre Anordnung und Zusammenfassung am' Kopfende durch 
dle Tragkonstruktlon ist aus Abb. 2 ersichtlich.

Am Kai entlang, zum Tell noch auf Pfahlen ruhend, schlleBen sich 
die Umladeschuppen an, die eine Lange von 120 und eine Breite von 
etwa 36 m haben. Beide Schuppen sind durch eine Elsenbetonbrandmauer 
getrennt. Die Dachkonstruktion der Schuppen besteht aus Stahlfachwerk, 
bel dessen Abmessung starkę Wlndlast berflcksichtigt wurde. Getragen 
wird dle Stahlkonstruktlon des Daches durch zwei Reihen von Saulen. 
Die lichte Hóhe bis zur Unterkante der Fachwerktrager ist 3,65 m flber 
dem FuBboden. Sparren und Dachschalung sind aus Holz.

Westllch von den Schuppen ist das Beckenufer eingeebnet fflr die 
Benutzung beim Ausladen von Gfltern, die nicht unter Dach gelagert zu 
werden brauchen.

Der Gflterverkehr gestaltete sich bereits in den ersten sechs Monaten 
so lebhaft, daB schon im Dezember 1936 ein Erweiterungsbau beschlossen 
wurde. —  Zs. —

Eine Sonderform fflr das Lager einer Balkenbrflcke. Auf der 
Strecke Paris(Montparnasse)— Versailles liegt eine StraBenunterfflhrung, 
in die von der einen Seite vler, von der anderen zwei StraBen ein- 
mflnden. Sie war mit einem Gewólbe von 7 m LIchtweite flberspannt, 
flber dem noch eine 5 m hohe Dammschflttung lag. Dle Strecke, die

Seite liegt hinter 
dem ehemaligen 
Gewólbewlder- 

lager und nutzt 
dessen Grflndung 
ais nach vom vor- 
geschobenen FuB 
aus. Es ist mit 
ihm durch Anker 
verbunden und

Abb. 1.

Querschnitt durch die neue Brflcke.

-2m

M i l
- 79,20

■ 22, 00-

Abb. 2. Langsschnltt der neuen Brflcke

durch nach hinten vorspringende Pfeiler mit 1 m Ausladung in 4 m Abstand 
versteift. Dieses Widerlager wird also in der flblichen Weise beansprucht. 
Das Widerlager auf Versailler Seite ist dagegen eine Platte, dle unten 
elngespannt Ist und sich oben gegen die Haupttrager der Brflcke stfitzt, 
also auf Blegung in waagerechter Richtung beansprucht wird (Abb. 1). 
Es ist ln seinem frei tragenden Telle nur 1,8 m dick und verbreltert 
sich bis zur Grundsohle auf 3,3 m. Da es in einem alten Bachlauf zu

Bewegliches Lager zur Obertragung von Schub auf das Widerlager.

-7Ą
OO
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stehen kam, wird es von 64 elngebohrten Pfahlen von 12 m Lange 
getragen. Auf Pariser Seite steht das Widerlager auf festem Kalkstein.

Dle Briłckentrager haben Ihr festes Auflager auf Pariser, ihr beweg- 
liches Auflager auf Versalller Seite. Hier stiitzen sie sich (Abb. 3) unter 
Vermlttlung einer elastischen Zwischenlage gegen eine nach oben ge- 
richtete, aus Eisenbeton bestehende, also blegungsfeste Auskragung des 
Wlderlagers und nehmen so dessen vom Erddruck und von den Brems- 
kraften herrfihrenden Schub auf. Die elastische Zwischenlage besteht 
aus einer Gruppe von fiinf doppelten Tellerfedern, die, in eine Blech- 
hfllle elngeschlossen, an die senkrechte Auskragung des Widerlagers 
angehangt sind. Zwischen sie und das Tragerende ist eine Schrauben- 
verblndung eingeschaltet. Schrauben und Federn sorgen dafflr, dafi 
stets eine waagerechten Druck iibertragende Verbindung zwischen Brflcke 
und Widerlager vorhanden ist.

Der Bau der neuen Brflcke bot einige Schwierigkeiten, weil der 
Betrleb auf den Glelsen flber Ihr nicht gestórt werden durfte. Je drei 
der Haupttrager unter den mittleren Gleisen, je vler fflr die Randgleise 
wurden, zu je einer Gruppe zusammengefafit, auf der linken Bahnselte 
zusammengebaut und nach und nach unter die Gleise geschoben.

Wahrend des Baues der neuen Widerlager wurden die Gleise wie 
tibllch durch untergezogene Trager abgefangen. Wahrend des Aushubes 
der Massen flber dem alten Gewólbe und in dem erwelterten Raum der 
Unterfflhrung wurden die Unterzflge auf einem einstweiligen Pfeiier ab- 
gestfltzt, der dadurch gewonnen worden war, daB das nach Versailles zu 
gelegene Widerlager der alten Wólbbrflcke, das ungefahr in der Mitte 
der neuen Unterfflhrung lag, so weit erhóht wurde, dafi es unter Ver- 
mittlung eines hólzernen Bockes dle Tragerenden aufnehmen konnte.

___ Wkk.

Patentschau.
Verfahren zum Bau eines Tunnels fflr Untergrundbahnen und 

ahnliche Anlagen sowie HiIfsvorrichtung dafflr. (KI. 84c, Nr. 615361 
vom 14.5. 1930 von Dipl.-Ing. G u id o  Janssen  in Berlin-Charlottenburg.) 
Um dicht unter der Oberfiache einen Tunnel vorzutrelben, ohne daB die 
geringste Stórung oder Gefahrdung des Oberfl3chenverkehrs eintritt, 
werden ais Stfltzrahmen behelfmaBige Rahmen verwendet, die mit Stell- 
vorrichtungen zum Aufdehnen und Zusammenziehen versehen sind und 
zum Anpressen der Bleche an das Erdreich dienen und die nach dem 
Einbau des jeweils zwischen Ihnen errichteten Tragwerks wieder entfernt 
werden. In der Baugrube wird eln erster behelfmaBiger Rahmen 1 auf
gestellt. An Deckentragern 2 und Seitenstfltzen 3 werden Bleche 4 
hydraulisch vorgetrleben, und unter diese werden weltere Bleche 4a gebracht, 
dic mittels hydraullscher Einrlchtungen vorgetrieben werden. Die Fflhrung 
geschieht durch Wellbleche. Auf den AuBenseiten der Trager und Stfltzen 
sind Ausgleichfutter vorgesehen. Die unter den Blechen 4 a liegenden 
Erdmasscn werden abgebaut, und nach Entfernen einer Schicht von etwa
1,5 m wird eln weiterer Hilfsstutzrahmen aufgebaut. Sind dereń mehrere 
in Abtellung A aufgebaut, so wird in Abtellung B die Schutzschicht 6 
verlegt; nach dereń Erhartung wird in Abteilung C dle Dichtung 7 aus 
mehreren Lagen verlegt und auf diese eine Schutzschicht 8 aufgebracht, 
auf die dann die Grundschwellen 9 fflr dle Stfitzsaulen im Abschnitt D 
verlegt werden. In diesem Abschnitt wird die Deckendichtung verlegt, 
indem auf Konsolen der Hllfsstfltzen dle Dichtung durch Platten angedrflckt

aus mittels Stahlkeile fest gegen dle Wandę gepreBt, dann unterkellt, 
unterstampft und vergossen. Nachdem dle Unterstampfung der Mlttel- 
und Seitenstfltzen erhartet ist, werden im Abschnitt F  die Hilfsrahmen 
aus der endgflltigen Tragkonstruktion herausgebaut, so dafi dle Sohlenteile 
freł werden, worauf die Sohle Im Abschnitt G gestampft wird. Im 
Abschnitt H  werden Wandę und Decken fertiggestellt, so dafi im Abschnitt J  
der fertlge Tunnel zur Verfflgung steht.

Der entfernbare Rahmen besteht aus mehreren Tragsaulen 3, 20, 21 
des Rahmenteiles I und 22, 23, 3 des Rahmenteiles II, die je auf einer 
Hartschwelle 24, 25 gestfltzt werden, dle gegenelnander durch eine Setz- 
schraube 26 abgesteift werden. Der Deckenbalken ist gleichfalis in zwei 
Telle 27,28 zerlegt, an die die Stfltzen angeschraubt werden. Zur Ober- 
tragung des Seitendruckes auf den FuBpunkt 29 und das Kopfende sind 
Streben 31, 32 vorgesehen, die durch einen Balken 33 versteift sind. 
Die beiden Rahmen werden durch ein Querhaupt 40 gegenelnander ab- 
gestfltzt, das auf Konsolen 41 verlegt wird. Fflr die Abdichtung der 
Ecken sind Winkel 42 vorgesehen, die mit den Flanschen 43 der Well
bleche 4 gleitend verbunden sind, Indem ln den Blechen Langsschlitze 
vorgesehen sind, in denen Nlete 45 gefflhrt werden.

Verfahren zum Verstarken von Bauwerken. (KI. 19d, Nr. 616126 
vom 13. 10. 1931 von W ilhe lm  Ju n g  in Dortmund.) Um bei Bau
werken oder Bauteilen, die bewegte Lasten tragen und bel denen die 
bereits eingetretene Setzung und Verdichtung des Baugrundes unter dem 
alten Bauwerk nicht allein auf reine Gewlchtswlrkung zuruckzufflhren ist, 
sondern wo dle Erschfltterungen der auf dem Bauwerk bewegten Massen 
eine Rolle spielen, den neuen Bauteil wirksam mit tragen zu lassen, 
werden unter der Sohle des neuen Bautells auch hinslchtlich der Ein- 
rflttelung des Betons ahnliche Verhaitnisse herbelgefflhrt wie unterhalb

der alten Bauteile, bevor die alten und 
neuen Bauteile In feste Verblndung mlt- 
elnander gebracht werden. Die Vorverdlch- 
tung wird derart durchgefflhrt, daB durch 
eln entsprechendes Zwischentragwerk 
wahrend einer gewissen Zeit die ais 
Rflttelkrafte wirkende volle Verkehrslast 
allein auf die Verstarkungsbauten geleitet 
wird. Zur Verstarkung des Fundaments a 
einer Brflcke b durch Bauteile c werden 
dle ohne Verbindung mit a hergestellten 
neuen Fundamente c mittels des Zwischcn- 
tragwerkes e so lange allein der Einwirkung 
der bewegten Lasten cl ausgesetzt, bis der 

Baugrund unter c durch Elnrfitteln genflgend verdichtet Ist. Dann erst wird 
die Verbindung von a und c in den Fugen /  hcrgestellt, und zwar unter 
Einwirkung der ruhenden Last d oder auch ohne diese, und nunmehr 
der Verkehr den so verstarkten Fundamenten zugeleltet. Die Teile a 
und c kónnen durch Eisenelnlagen g  in Verbindung gesetzt werden, da 
nach Vergiefien der Fugen /  die innige Verbindung zwischen dem alten 
Bauteil a und den Verst3rkungen c eintritt.
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geprefit. Hierauf werden die Fflfie der Mlttelstfltzen unterkellt und 
unterstampft. Dle Seitenstfltzen befinden sich in den Stufen 13 der
Schwellen 9. Die Seitenstfltzen werden zunachst von den Stellen 14

Personalnachrlchten.
Preufien. Versetzt: Die Reglerungs-und Baurate (W) H assenste in  

von der Wasserbaudirektion Mflnster i. W. an die Oderstrombauverwaltung 
in Breslau, L. B rau le r von der Rhelnstrombauverwaltung ln Koblenz an 
das Wasserbauamt Berlin ais Vorstand, M ie h lk e  vom Wasserbauamt 
Berlin-Kópenlck an die Wasserbaudirektion Kurmark ln Berlin; die Re- 
gierungsbaurate (W) W ilh e lm  vom Wasserbauamt Berlin an dle Wasser
baudirektion Mflnster 1. W., W erner vom Wasserbauamt Harburg-Wilhelms- 
burg an die Rheinstrombauverwaltung In Koblenz, V og t vom Wasser
bauamt Wlttenberge an das Wasserbauamt I MInden, £>r.=3itg. Repke 
vom Wasserbauamt Leer an das Wasserbauamt II Hannover ais Vorstand, 
S che ll vom Wasserbauamt Zehdenlck an das Wasserbauamt Leer ais 
Vorstand, Frflh vom Wasserbauamt Rathenow an das Neubauamt Havel- 
berg ais Vorstand, Bodenschatz vom Wasserbauamt I MInden an das 
Kanalbauamt II Braunschweig ais Vorstand, Borm ann vom Wasserbau
amt Harburg-Wiihelmsburg an das Kanalbauamt 11 Braunschweig; die 
Regierungsbauassessoren (W) Schauberger vom Kanalbauamt Merseburg 
an das Kanalbauamt I Braunschweig, Raetsch vom Wasserbauamt Witten
berg an das Kanalbauamt Merseburg, W ille k e  vom Neubauamt Berlin- 
Mflhlendamm an die Wasserbaudirektion Kurmark In Berlin, F ren tz  vom 
Wasserbauamt Hamm an das Neubauamt Meppen.

Unter Ubernahme in den Staatsdienst flberwlesen: dle Regierungs
bauassessoren (W) B óhnke  dem Wasserbauamt Frankfurt a. Oder, M ichae l 
dcm Wasserbauamt Rathenow, Heeger dem Wasserbauamt Zehdenlk.

In den Ruhestand versetzt auf Grund des § 6 BBG.: Zum 1. Oktober
1937 Regierungsbaurat ®r.=3ttg. K e lle rm an n  ln Lfineburg; zum 1. Januar
1938 Oberregierungs- und -baurat T letze in Berlin.

Verstorben: Regierungsbaurat K ah le , Vorstand des Wasserbauamts II 
Hannover.
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