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A lle  Rechte y o rb e ha lte n . Die Schillbriicke bei Wesel.
Von Stadtbaurat Hanns Klose, Wesel.

Die letzte Strafienbriicke iiber den Rhein im Deutschen Reich ist die 

1914 bis 1918 erbaute Rheinbabenbriicke zwischen Wesel und Buderich. 

Sie liegt im Zuge der Reichsstrafie 58 und vermittelt den Verkehr zwischen 

dem links- und rechtsniederrheinischen Gebiet. Wenn jemand, von Wesel 

kommend, diese Briicke iiberschreiten will, hat er erst die Lippe zu iiber- 

queren. Uber diese fiihrte friiher in dem gleichen Strafienzuge eine 1895 

erbaute eiserne Briicke (Abb. 1), dereń Fahrbahnbreite nur 5 m betrug und 

dereń Gesamtkonstruktion einer Belastung von nur 5,5 t Achsdruck Rechnung 

trug. Hlnzu kam, daB die zwischen Lippe- und Rhelnbriicke befindliche 

starkę S-Kurve den Yerkehr stark gefahrdete und sehr vlele Opfer forderte.

Aus den erwahnten Griinden entschlofi sich der Zweckverband der 

Rheinbriicke Wesel—Biiderich, einen neuen StraBenzug herzustelien. Es 

lag natiirlich nahe, diesen StraBenzug in Veriangerung der Achse der 

Rheinbriicke zu fiihren. Verkehrstechnisch vlellelcht die beste Lósung, 

doch muBte aus stadtebaulichen Erwagungen heraus ein Kreuzungspunkt 

im Zltadellengelande (s. Abb. 1) beriicksichtigt werden, von dem aus die 

Rampę nach der neu zu errlchtenden Llppebriicke hin geschiittet werden 

mufite. Fiir die SchGttung der beiden Rampen, die einschlieBlich Briicken- 

bauwerk eine Lange von 750 m aufwelsen —  von denen 100 m auf das

Abb. 2. Fórderbriicke zur Schuttung der Rampen.

eigentliche Bruckenbauwerk entfallen —  waren 150 000 m3 Erde erforder

lich. Diese Erdmengen waren in der naheren Umgebung nicht ohne 

weiteres zu erhalten. Abgrabungen, die im Jahre 1934 durch die Rhein- 

strombauverwaltung auf der linken Rheinseite vorgenommen wurden, 

Heferten erst die notwendigen Bodenmassen, die iiber die Rheinbriicke 

gefórdert und zum grófiten Teil noch iiber die Lippe mittels einer 

besonderen hólzemen Fórderbriicke von 14 m Hóhe (Abb. 2) fiir die auf 

der Weseler Seite zu schuttende Rampę gebracht werden muBten. Der 

gesamte StraBenzug erhlelt ein gleichmafiiges Gefalle von der Biiderlcher

Seite von 0,68%. Die Rampen weisen eine Kronenbreite von 15 m und 

eine Bóschung von 1 : 2  in Anbetracht des Uberschwemmungsgebletes 
auf; aufierdem erhlelt jede Rampę noch eine Stichrampe. Die Fahrbahn- 

brelte betragt 7,50 m. Belderselts sind Radfahrwege von je 1,50 m und 

Biirgersteige von 1,75 m angeordnet. Griinstreifen von 0,50 m Breite 

begrenzen die Rampen. Wahrend die Schiittung der Rampen 1934 durch- 

gefiihrt werden konnte, wurde das Jahr 1935 dazu benutzt, um die fehlende 

Flnanzlerung sicherzustellen. August 1936 konnte mit dem Bau des eigent- 

llchen Briickenbauwerkes begonnen werden. Bei einer Gesamtspannweite 

von 100 m waren zwei lichte Óffnungen von je 48,5 m zu iiberwlnden.

Fiir die Wahl der Konstruktion war bestimmend, dafi sie sich stllvoll 

in das Gelande einfiige und den Blick unbehindert iiber die Landschaft des

Abb. 4. Querschnitt der Briicke.

Niederrheins schweifen lasse. Es kam somit lediglich eine Konstruktion 

in Frage, die vóilig unter der Fahrbahn angebracht werden konnte, und 

so entschloB man sich nach Kritik verschiedener Entwiirfe fiir zwei Stahl- 

Haupttrager von 2,70 m Hóhe ais Balken auf drei Stiitzen (Abb. 3). Die 

eigentliche Fahrbahntafel in einer Breite von 7,50 m und mit je 1,75 m 

auskragenden Fufiwegen, ln Eisenbeton hergestellt, wird aufler den beiden 

Haupttragern von zwei Langstragern getragen (s. Querschnitt, Abb. 4). Die 

gesamte Konstruktion war zur Ausfuhrung ais geschweiflte Konstruktion 

bestlmmt worden.

Abb, 3, Alte und neue Lippebriicke.

Der Bodenaushub wurde unter Wasser in umspundeter Baugrube 

(System Larssen Profil 2 a von 7,40 m Lange) vorgenommen. Ais Grundung 

wurde Unterwasserschiittbeton i. M. 1 :8  gewahlt. Es galt hierbei, den 

Beton unter Wasser so einzubrlngen, dafi er einmal dicht genug wurde, 

um dem Wasserauftrieb von unten gewachsen zu sein, zum andern sich 

móglichst wenig mit dem in der Baugrube vorhandenen Wasser ver- 

mischte. Hierbei ist zu beruckslchtigen, daB fiir die Widerlager bzw. 

den Pfeiler Baugruben im Umfange von 13,5 X  5,89 bzw. 7,12 m vor- 

gesehen waren, die nur von zwei gleichzeitig arbeitenden Mischaggregaten



90  K io s e , Die Schillbrflcke bei Wesel Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Abb. 6. Montage der Stahlkonstruktion.

Eine Belastungsprobe, ausgefflhrt von 2 je 18-t-Dampfwalzen, zeigte 

eine Durchblegung der HaupttrSger von nur 9 mm Im Gegensatze zur 

errechneten Durchbiegung von 26,8 mm.

Da sich die Damme inzwischen geniigend gesetzt hatten, konnte an- 

schlieflend an das Brflckenbauwerk die Befestigung der Rampen sofort 

endgultig vorgenommen werden. Sie wurde ausgefflhrt ais Ruhrkohlen- 

sandsteinpacklage mit 8 cm dicker Basaltschotterschicht und einer 140 kg 

schweren Mlschmakadamdecke aus Hochofenschlacke.

Die Brflckenfahrbahn, dereń Herstellung Abb. 7 verdeutlicht, erhielt 
Kleinpflaster aus schleslschem Granit, in 3 cm .dicker Sandlage versetzt. 

Die Fugen wurden mit Bltumen vergossen, wahrend fur die Gehwege 

Asphaltbelag von 3 cm Dlcke gewahlt wurde. —  Die Gesamtkosten des 

StraBenzuges elnschlieBllchBeleuchtungsanlage belaufen sich auf 530000RM, 

wovon auf das eigentllche Brflckenbauwerk rd. 240 000 RM entfallen.

Alle Rechte vorbehalten. Die Neubauten der Leipziger Technischen Messe.
Von Dipl.-Ing. Rolf Boyne, Leipzig.

Zur Frflhjahrsmesse 1938 (6. Marz bis 14. Marz) werden auf dem 

Ausstellungsgelande der GroBen Technischen Messe und Baumesse am 

Volkerschlachtdenkmal verschiedene Neu- und Erwelterungsbauten fertig- 

gestellt sein, die einen wesentlichen Fortschritt im Gesamtausbau des 

Leipziger AusstellungsgelSndes bilden (Abb. 1). Dem Gesamtausbau liegt 

ein Plan zugrunde, der in einem groBen Modeli dem Ffihrer vorgelegen 

und seine Billlgung gefunden hat (Abb. 2). Abb. 2 a zeigt ein Luftbild 

der gesamten Anlage. Die Schwierigkeiten, den Messebauten auf dem 

Ausstellungsgelande heute ein einheitllches architektonisches Aussehen 

zu geben, sind nicht unbetrachtlich. Die einzelnen Messehallen sind ais

reine Zweckbauten jeweils aus den augenblicklichen Bedfirfnlssen und 

Erfordernissen heraus in den Nachkriegsjahren entstanden, ohne daB eine 

grofizflgige Planung die einzelnen Ausbaustadien bestimmte.

Die Finanzierung der Leipziger Messebauten geschieht ohne In- 

anspruchnahme (jffentlicher Mittel; die zur Durchfuhrung der Neubauten 

erforderlichen Gelder werden von den an der Messe interessierten Firmen 

und Industrlegruppen selbst aufgebracht. Die raumliche Ausdehnung der 

Leipziger Messebauten ist somit ein weithin sichtbares Zeichen fflr eine 

gesunde aufstrebende Wirtschaft. Die Grofie Technische Messe und Bau

messe, die bisher bereits die grOBte regelmaBige Schau technischer Er-

Abb. 5. Einbringen des Unterwasserschuttbetons.

beschlckt werden konnten. Ais Mischgut wurde ein sehr zahflflssiger 

Beton verwendet, der zur Erzielung einer groBen Dlchtigkeit aus TraB- 
Zement und felnem Kies bestand. In ununterbrochener Mischfolge 

konnten Pfeiler und Widerlager, jedesmal in einer Schichtdicke von 

von 2,55 m den Unterwasserschflttbeton ohne Storung zugefflhrt erhalten, 

und die spater abgedrflckten Probewflrfel zeigten ein auBerst befriedigendes 

Ergebnls (Abb. 5).

War der Wasserstand wahrend der Ausffihrung dieser Arbeiten 

einlgermaBen gflnstig, muBte bald darauf wegen eintretenden Hoch- 
wassers die Arbeit auf einige Zeit eingestellt werden. Bei Wieder- 

aufnahme der Arbeit wurde dann nach der Einschalung der aufgehende 

Beton i. M. 1 : 8 fflr Pfeiler und Widerlager sowie der Eisenbeton i. M. 1 : 5 

fflr Auflagerbanke eingebracht. Schalungsrauh macht sowohl dieAusfflhrung 

der Pfeiler ais auch der Widerlager einen auBerst befriedigenden Eindruck.

Der Antransport der Stahlkonstruktion geschah auf dem Wasserwege, 

und zwar wurde jeder Haupttrager in drei Teilen von je 30 t Gewlcht 

angefahren. Die in der Werkstatt ausgefuhrten Schweiflnahte wurden 

dortselbst von der Eisenbahndirektion Essen geprfift und abgenommen, 

wahrend die Hauptnahte, die auf der Baustelle noch zu schwelBen waren 

(Abb. 6), an Ort und Stelle gerontgt und die Filme spater dem Staat- 

llchen Materlalprflfungsamt Berlln-Dahlem zur Untersuchung elngesandt 

und dort fflr technisch elnwandfrei erachtet wurden.

Die Finanzierung wurde von dem Herm Generalinspektor fflr das 

deutsche Strafienwesen, dem Preufiischen Staat, dem Ruhrsledlungs- 

verband und dem Zweckverband fflr die Rheinbrflcke Wesel— Bflderlch 

gemeinsam getragen. —  An der Baustelle selbst konnten 18 000 Tage

werke getatigt werden. Der Materialverbrauch belief sich auf 3200 m3 
Kies, 17 000 Sack Zement und 335 t Stahl.

In Erinnerung an die in Wesel gefallenen Schillschen Offlziere er- 

hlelt die neue Lippebriicke (Abb. 8) den Namen „S ch illb rflcke “. .

Abb. 7. Anslcht der Briicke nach Einschalung der Fahrbahntafel. Abb. 8. Anslcht der Schllibrflcke nach Fertigstellung.
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zeugnisse in der gesamten Welt war, wird zum Fruhjahr 1938 um 15 

bis 20%  verst3rkt in Erscheinung treten. Die von den alten und neuen 

Messehallen bedeckte Flachę auf dem insgesamt 402 000 m2 groflen Aus- 

stellungsgelSnde erhoht sich damit auf 136 000 m2. Zu den bereits be

stehenden 18 Hallen treten zwel vóllig neue Halien hinzu: Halle 20, die 

ausschlieSlich zur Ausstellung von Werkstoffen bestimmt ist, sowie 

Halle 21 a, in der im AnschluB an die Halle 21: Motoren, warmetechnische 

Anlagen und Gerate, Klimaanlagen und Armaturen gezeigt werden. Das 

Haus der Elektrotechnik erhalt durch einen neuen Hallenbau, der sfldlich 

an den vorhandenen Bau anschlieBt, eine betrachtliche Erweiteiung. Der 

Ausbau der Halle 1 i erstreckt sich auf den westlichen Fliigel. Die ver- 

schiedene Jahre hindurch unbenutzt gebliebene Halle 14 wurde durch 

groBzUglge Bauarbeiten im Innern wieder fur Ausstellungszwecke mit 

herangezogen. Die Gleisanlage auf dem Ausstellungsgelande wurde 

ebenfalls ausgebaut.

Neubau Halle 20.

Die beiden neuen Hallen 20 und 21 a schlieBen die bisher bestehende 

Bauliicke zwischen der Baumessehaile 19 und der Halle 21 und schaffen 

eine geschlossene Hallenfront zur Reitzenhainer Strafie hin. Mit dem 

Ausbau der rd. 245 m langen Front an der Reitzenhainer StraBe wurde 

bereits im Oktober 1929 begonnen, jedoch konnte damals im AnschluB 

an die Halle 19 ledlglich ein 80 m langes Hallenstiick (das bisher die 

Nummer 20 trug und jetzt zusammen mit der Baumessehaile 19 ebenfalls 

die Ziffer 19 tragt) fertiggestellt werden. Der urspriingliche Gedanke 

eines rd. 245 m langen einheitiichen Hallenbaues wurde jetzt fallen 

gelassen, und zwar deswegen, weil es sich ais zweckmafiig erwies, den 

Mittelteil ais eigene Halle auszubilden. Diese neue Halle schafft eine 

besondere Achse auf die Halle 7 zu, vor der auf den jetzigen FreifUchen 

ein neuzeltlicher Kopfbau durch die Deutsche Arbeitsfront errichtet wird. 

Damit erhalt das Leipziger Ausstellungsgelande eine neue Eingangsachse 

von der Reitzenhainer Strafie her, wahrend der bisherige Haupteingang 

im Zuge der Strafie des 18. Oktober lag.

Entsprechend einer sparsamen Stahlverwendung wurde fur die neue 

Halle 20 eine Elsenbetonkonstruktlon gewahlt, wahrend das Hallendach, das 

in stiitzenfreier Konstruktion einen Raum von 51 X  119 m zu iiberspannen 

hat, eine Stahlkonstruktion erhielt. Die 

Halle wird umschlossen von 24 rd. 19 m 

hohen Hallenpfeilern von 1,0 X  1.5 m Quer- 
schnitt, wobei die Felder zwischen den 

Stiitzen volhvand!g ausgemauert werden.

Alle Pfeiler sind in die Fundamente ein- 

gespannt und nehmen die Dach- und Wind- 

lasten auf. Der Umschliefiungsbalken in 

19 m Hóhe, ein waagerechter Rahmen von

1,0 X  1,5 m Querschnitt, hat die Aufgabe, 
die hohen Pfeiler untereinander auszusteifen 

und vor allen Dlngen auch die Windkrafte, 

die auf die Giebelwand auftreffen, auf- 

zunehmen. Fiir den

I bestehende Bau ten 
f-gy) (Jmbauten 
v/m  Neubauten

Abb. 1. Obersichtsplan der zur Friihjahrsmesse 1938 

ausgefuhrten Neu- und Erweiterungsbauten.

gleichen Zweck wur

den zwischen den 

Stiitzen in gerlngerer 

Hohe eingezogene 

Eisenbetonbalken 

vorgesehen. Der 

Kopfbau der Halle 20 

springt nach der 

Reitzenhainer Strafie 

zu von der Bauflucht 
der Hallen 19 u. 21 a 

um 22 m vor und 

wird in Werkstein- 

verblendung aus- 

gefilhrt (Abb. 3). — 

Auf dem oberen Um

schliefiungsbalken in

19 m HOhe liegt die 

stahlerne Dachkon- 

struktion auf, und 

zwar sind die Auf- 

lagerpunkte der 

Dachbinder jeweils 

uber den Hallen

pfeilern angeordnet. 

Uberspannt wird die 

Halle von sechs 

Normalfachwerkbin- 

dern sowie vier End- 

bindern von 50 m 

Spannweite und 2,5 m

Abb. 2. Modeli des 

Ausstellungs- 

gelandes der GroBen 

Technischen Messe 

und Baumesse.

Abb. 2a. Luftbild 

des Ausstellungs- 

gelandes. Die neuen 

Hallen sind bereits 

eingetragen.

Hansa-Luftb ild, frei- 

gegeben durch Priifstelle 

fiir Luftbilder im  RLM . 

laut Verfugung vom 

7. Mlirz 1936.
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Im ch en bau  w ischen Halle 2Ja. 20
Systemhóhe an der Traufe und 5,0 m Systemhóhe in 

der Mitte. Die Hauptdachpfetten nehmen das Doppel- 

pappdach von 55 kg/m2 auf und sind in 2,9 bzw. 4,5 m 

Entfernung angeordnet und ais durchlaufende Trager 

konstruiert. Uber die Einzelheiten der stahlernen Dach- 

konstruktion wird demnachst ein besonderer Aufsatz im 

„Stahlbau“ erscheinen.

Fiir einwandfreie Lichtverhaitnisse wurde eine 

Oberiiehtkonstruktion mit dcm Ausmafie von 27X75 m 
Grundfiache gewahlt. Die Belichtung der Halle 20 

geschleht also nicht von den Seitenwanden aus, da 

die Halle fensterlos ist. Die Rabitzdecke und das 

Zwlschenoberlicht in 19 m Hóhe werden von einer 

Tragerkonstruktion aufgenommen.

Die Verbindung von der Halle 20 zur Halle 19 

und zur Halle 21 a wird durch zwei Zwischenbauten 

hergestellt, fiir die eine Stahlskelettkonstruktion ge

wahlt wurde. Der Zwischenbau zwischen Halle 19 und 20 

ist rd. 21,3 m lang und 53,5 m breit, der Bau zwischen 

Halle 20 und 21 a rd. 18,3 m lang und 53,6 m breit. In 

der gleichen Weise wurde die Halle 21 a mit der 

bestehenden Halle 21 durch einen 44,0X11)0 m groBen 

Zwischenbau verbunden.

Deckaigrundrill in Hohe liOO

StauM eck

Hw — -mm I— w.m — l-~ma — vm i— nm — w;
I- r .. j I |

—\ ■■■ \SiSleĄ- | .. . |—(1—
Imchenbau wischen Halle 10,19

Abb. 3a. Grundrifi der Halle 20 in 19 m Hóhe

Neubau Halle 21 a.

Um ein einheltliches architektonisches Bild von der Reitzenhainer 

Strafie her sicherzustellen, konnte fiir die Halle 21 a entsprechend der 

Halle 19 nur eine Stahlkonstruktion in Frage kommen. Die Hallen- 

ausmafie betragen rd. 52,6 X  86,4 m. Die sechs Hauptrahmenbinder, die 

bel einer Hóhe von 15,3 m an der Traufe eine Hóhe von 16,3 m am 

First aufweisen, haben eine Sliitzwelte von 51 m. Im Gegensatze zur 

fruheren Halle 20 (jetzt Halle 19), dereń Binder ais vollwandige Balken 

auf zwei Stiitzen ausgebildet sind, sind die Rahmenbinder der Halle 21 a 

ais Zweigelenkbogen berechnet1). Ais Dacheindeckung wurde die 

Leipziger Decke gewahlt (Abb. 4)

einerseits die Luft durch Abftihrung der Geriiche erneuern und verbessern, 

anderseits aber auch die Uberhitzung der Hallen durch Menschenmassen 

unterbinden. Eine eigentliche Kuhiung der Hallen gegen von aufien ein- 

dringende Warme eriibrigte sich bei der in Frage kommenden Benutzungs- 

zeit im Fruhjahr und Herbst. Dagegen mufite eine Befeuchtungs- 

mógllchkeit der Luft fiir den Fali vorgesehen werden, dafi kalte Luft er- 

warmt in den Raum geblasen wird, da bei diesem Vorgang die relatlve 

Luftfeuchtigkeit sonst auf ein unertraglich tiefes Mafi absinken wiirde. 

Zum Befeuchten der Luft dienen bei Bedarf Dampfdiisen mit unmittel- 

barer Dampfeinspritzung. Die Erwarmung der Luft wird mit Hilfe gas- 

beheizter Lufterhitzer vorgenommen.

Der Vorgang ln der Heizungsanlage ist kurz der, dafi wahrend des 

Anheizens die Raumluft im Kreislauf durch eine Reihe von Óffnungen 

im Boden der Hallen durch zwei DoppelventiIatoren-Aggregate abgesaugt 

und iiber Luftfilter zur Ausscheidung des Staubes durch die Lufterhitzer

Ouerschnitt e - f

Abb. 3e. Seitlicher Blick in die Halle 20.

Ober die Einzelheiten der Dachkonstruktion wird 

demachst ein besonderer Aufsatz Im „Stahlbau* 

erscheinen.

Das Aufrichten der Rahmenbinder, dereń Gewicht 

rd. 50 t betrug, ging derart vor sich, dafi an beiden 

Seiten die je 14 t schweren Stiitzen mit Hilfe eisemer 

Schwenkmaste fiir sich hochgezogen wurden und dafi 

der rd. 22 t schwere Riegel danach eingefuhrt wurde. 

Erwahnenswert ist, dafi die Binder der alten Halle 20, 
die zur Friihjahrsmesse 1930 fertiggestellt wurde, ein 

Gewicht von 62 t aufweisen. Fiir den Bauingenleur 

bilden die einzelnen auf der Leipziger Messe fertig- 

gestellten Hallenbauten, die zu den grófiten Europas 

gehóren, iiberhaupt einen dankbaren Gegenstand der 

Betrachtung, da ihr Studium den bautechnischen Fort- t2
schrltt klar heraustreten lafit. *

Die Halle 21 a und der Zwischenbau zur Halle 20 

sind teilwelse unterkellert. Untergebracht sind hier 

neben verschiedenen Zweckraumen vor allem die 3

Heizungs- und Liiftungsanlage. Fiir die Heizung 

wurde vorgesehen, dafi die beiden Hallen 20 und 21 a ^  

bei —  10° C Aufientemperatur auf + 15° C Im Raum 

erwarmt werden kónnen. Die Liiftungsanlage soli tJ~L'

l) Vgl. Bautechn. 1930, Heft 24: C. K ers ten ,
Die neue Halle 20 der Leipziger Baumesse.

Abb. 3b. Querschnitt e—f  der Halle 20,

IMngsschmtla-blLóngswonilinlleihe.A')

- - - - - - - - - - - - - ;asst- - - - —*--- — - - - - - -
Abb. 3c. Langsschnitt a—b der Halle 20.

__________________________Langsschnitt c i _______________

--  tlSSSi------ ---
Abb. 3d. Langsschnitt c—cl der Halle 20,
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und Holzsparren. Die Stahlpfetten liegen in 3 m Entfernung voneinander,

so daB sich bei rd.24 m Hallenbreite neun StrSnge solcher Pfetten ergeben.

Die westliche Seitenhalle schlieBt an der Siidseite an den neuerstellten 

Kopfbau, der eine Lange von 127,6 m aufweist, an. 

Die beiden LangswSnde und die nórdliche Giebel- 

wand sind ais Fachwerkkonstruktionen mit stahlernen 

Riegeln und Stielen ausgebildet. Sie sind mit 

Fflllmauerwerk, in das die Tflren und Fenster in 

Stahlkonstruktion eingebaut wurden, ausgefacht. Von 

dem Einbau einer Kranlaufbahn in dem westlichen 

Seitenfifigel wurde vorerst Abstand genommen. Die 

Rahmenbinder sind jedoch von vornherein so be- 

messen, dafi spaterhin die Kranlaufbahn fiir einen 

10-t-Kran eingebaut werden kann.

und die daran anschlieBenden Frischiuftkanale wieder in den Raum ge- 

blasen werden. Die Luft tritt in die Hallen in etwa 4 m Hohe flber dem 

FuBboden ein. Die Verbrennungsluft der gasbeheizten Lufterhitzer wird 

durch einen eigenen, von der Zirkulatlonsluft unabhangigen Schacht iiber 

Dach angesaugt und zusammen mit den Abgasen aus den Lufterhitzern 

in einem besonderen Abgasschacht flber Dach wieder ausgestofien. Die 

Regelung der Anlage geschieht von Hand auf Grund von Thermometer- 

ablesungen.

Die beiden neuen Hallen 20 und 21 a bilden zusammen mit den 

Hallen 19 und 21 die Umrahmung eines nach der Halle 7 zu offenen 

Hofes. An den terrassenartig ausgebildeten Seiten dieses Hofes langs 

der Hallen 19 und 21 ist die Anlage schOner und zweckmaBiger Gast- 

statten geplant, um damit einen von den Messebesuchern oft geaufierten 

Wunsch zu erffillen. Die Baumaschlnenausstellung, die sich zur Frflh- 

jahrsmesse 1938 noch auf dem Baumessefrelgelande befinden wird, wird 

in spateren Jahren voraussichtllch auf dem noch frelen Gelande hlnter 

der Halle 18 untergebracht werden.

Die weiteren Neubauten.

Nachdem im Frflhjahr 1937 der neue Mittelbau der Halle 11 in 

Betrieb genommen werden konnte, wurde der westliche Seitenfiflgel jetzt 

In sinngemafi gleicher Weise wie der Mittelbau ausgebaut2). Die Quer- 

schnittsgestaltung der Seitenhalle, dereń AusmaBe rd. 24 m Breite und 

70 m Lange sowie 14 m Traufen- und 15 m Firsthohe betragen, stimmt 

bis auf den geringen Unterschied von 0,8 m mit der des Mittelschiffs 

flbereln, ebenso auch die Langsaufteilung (Abb. 5). Es wurden acht 

geschwelBte Rahmenbinder, dereń Stiele aus Breitflanschtragern und dereń 

geknickte Riegel aus geschweiBten VolIwandtragein bestehen, angeordnet. 

Die Rahmen Ilegen In 10,06 m Abstand voneinander entfernt und tragen 

die Stahlpfetten fflr die Dacheindeckung aus Doppelpappe, Holzschalung

2) Vgl. Boyne: „Neubau der Halle 11 auf dem Ausstellungsgeiande 
der Leipziger Technischen Messe". Bautechn. 1937, Heft 15.

Abb. 4a. DachgrundrlB der Halle 21 a.

Abb. 4b. Querschnitt eines Rahmenblnders 

der Halle 21 a.

Der sfldliche Anbau an das Haus der Elektrotechnik besteht aus einer 

stahlernen Hallenkonstruktion, dereń Verhaltnisse aus Abb. 6 zu entnehmen 

sind. Der Anbau lehnt sich an den neugestalteten Kopfbau der Halle 11 

archltektonlsch an, so daB das Ausstellungsgeiande der Technischen 

Messe auch von der Siidseite her einen wiirdigen Anbllck bietet. In

Abb. 5. Westlicher Seiteniliigel der Halle 11.

der Halle 14 wurden durch grofizflgige BaumaBnahmen durchgehende 

Ausstellungsfiachen im Ober- und UntergeschoB geschaffen. Besondere 

Bauaufgaben stellen die Anlagen fflr entsprechende Anschliisse von 

elektrischem Strom, Gas, Wasser und Dampf dar, fflr die auf der Messe 

Vorsorge getroffen werden mufi, damit der Energiebedarf der mehr ais 

5000 im Betriebe vorgefflhrten Maschinen gedeckt werden kann.

Die Bauarbeiten wurden von folgenden Flrmen ausgeffihrt: Stahl- 

konstruktionen der Hallen 20, 21 a und 11 durch Eisenbau R. Patzschke
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Abb. 6 b. Langsschnitt des siidlichen Anbaues am „Haus der Elektrotechnik".

Alle Rechte vorbehalten. Neue Untersuchungen zur Berechnung von Grundwasserstrómungen.
Von Dipl.-ing. Konrad C hw a lla f , Oppeln1).

I. Grundlagen und bisherige Berechnung von Grundwasserstrómungen.

Im Jahre 1858 veróffentlichte Darcy seine Durchiassigkeitsformel fur 

Bóden

(1) v — k J  und q — k JF .

Hierln ist v die Grundwassergeschwindigkeit, k eine Konstantę, q die 

sekundliche Wassermenge, J  =  hll das Gefalle, F  die Flachę des Boden- 

cjuerschnitts.

Aus dieser Bcziehung leitete D u p u it  die Differentialgleichung der 

Grundwasserstrómung (ebenes Problem) ab:

worin y  die Ordlnate und x die Abszisse eines Punktes der Wasser- 

splegellinle Ist. Durch Integrieren wird

(3) y* =  2 . * - x  + C.

Fiir die Absenkung an einem Brunnen leitete Thiem  im Jahre 1870 

auf der Grundlage des Darcyschen Gesetzes die Formel ab

(4) <7 =  k • ^  ■ 2 n x y  ,

worin x den waagerechten Abstand eines Punktes der Wasseroberflache 

vom Brunnenmlttelpunkte bedeutet. Fiir einen Absenkungstrichter ergibt 

sich hleraus die Brunnenformel:

(5) ' y* =  -3— . ln x 4- C.

Untersuchungen von Si ic h t er haben gezeigt, daB der Durchiassigkeits- 

beiwert k noch von der Zahlgkeit der durchstrómenden Masse abhangt

') Kurz vor Vollendung seiner ais Doktor-Dissertation in Angriff ge- 
nommenen Untersuchungen iiber Grundwasserstrómungen hat ein Herz- 
schlag dem Leben des hochbegabten jungen Forschers ein allzu friihes 
Ziel gesetzt. Indem ich die von ihm nahezu fertiggestelite Arbeit nach 
einer im wesentlichen redaktionellen Bearbeitung der Offentlichkelt iiber- 
gebe, glaube ich, dafi die Hydrologie durch die neuen Forschungsergebnisse 
wesentllch gefórdert worden ist. ®r.=2>itg. Z u n k e r , Breslau.

2) Z unke r F., Ermittlung der Ergiebigkeit von grundwasserfuhrenden 
Schichten an Hand von Bodenproben sowie fiir das Breslauer Grundwasser- 
fassungsgeiande durch Auswerten des Thiemschen Versuchsbrunnens. Fest- 
schrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feler Ihres 25jahrigen Be- 
stehens, S. 520, Breslau 1935.

und sich deshalb mit wechselnder Temperatur andert. Wird die Zahlg

keit mit t] bezeichnet, so ist nach Z u n k e r2)

(6) v =  h o A . j
V

oder vereinfacht

(6 a) v =  --°.J0,

worin g  die Bcschleunigung der Schwere, J0 das Druckgefalle in cm 

Wassersaule von 4° C auf 1 cm Bodeniange und k00 bzw. k0 nunmehr 

tatsachliche Konstanten der Durchiassigkeit eines bestimmten Bodens sind.

Die Strómungsgleichungen von Darcy-Dupult und alle darauf auf- 

gebauten Ableitungen kónnen bei ihrer Anwendung auf die Berechnung 

von Spiegellinien des Grundwassers nur ais Naherungsgleichungen be

zeichnet werden. Die U n s t im m ig k e it  w ird  um so gróBer, je  grOfier 

d ie  S p ie g e ln e ig u n g  des G rundw asse rs  ist. Insbesondere diese 

Unstimmigkeit hat viele Forscher veranlaBt, an der Giiitigkeit des 

Darcyschen Gesetzes iiberhauptzu zwelfein und die Form v =  k Jm, worin m 
eine Zahl kleiner ais 1 ist, zu empfehlen.

AuBerdem hatte schon S ch a ffe rn ak 3) beobachtet, daB eine Ab

senkung des Brunnenspiegels unter eine „krltische Austrittshóhe" keine 

erhóhte Wassermenge gibt. E h re n b e rg e r4) machte die ahnliche Be- 

obachtung, daB der Wasserspiegel unmittelbar am Brunnen nur bis zu 

einer bestimmten Hóhe abgesenkt werden kann, auch wenn der Wasser- 

splegel im Brunnen bis zur Sohle abgesenkt wird. Er geht dann auf 

die Erscheinungen der Hangąuelien an Wasserlaufen ein, die iiber dem 

Bachwassersplegel austreten. Weiter fand Ehrenberger, dafi die Ergiebig

keit von Brunnen mit wachsendem Durchmesser gróBer Ist, ais bisher 

angenommen wurde. Nach seinen Modellversuchen hatte die Absenkungs- 

kurve einen Wendepunkt.

C a sag ran de5) hat die Spiegellinie des Grundwassers in Staudammen 

auf undurchiasslger Unterlage untersucht und die Austrittshóhe bei ver- 

schiedenen Bóschungsneigungen bestimmt. Die Einfuhrung des wirklichen

Spiegelgefalles Js — , worin s die Weglange eines Wasserteilchens

3) S cha ffe rnak , F., Uber die Standsicherheit durchiassiger ge- 
schiitteter Damme. Ailgemeine Bauzeitung IV, Wien 1917.

ł) Ehrenberger, Versuche iiber die Ergiebigkeit von Brunnen und 
die Bestimmung der Durchiassigkeit des Sandes. Z. d. OeIAV  1928.

5) C asagrande , Naherungsverfahren zur Ermittlung der Sickerung in 
geschiitteten Dammen auf undurchiasslger Sohle. Bautechn. 1934, Heft 15,
S. 205 ff.

in Leipzig, die Stahlkonstruktion vom Erweiterungsbau am Hause der 

Elektrotechnik durch Eisenbau Schiege in Leipzig, die Eisenbeton- 

arbeiten an der Halle 20 durch Boswau & Knauer, Berlin, die Heizungs- 

und Lflftungsanlage durch Dr. Kiefer in Munchen. Der Entwurf der 

Gesamtplanung und die Bauoberleitung lag bei Architekt S ch iem ichen  

bis auf die Halle 11 

(Arbeitsgemeinschaft 

Architekt S c h ie 

m ichen  u. Architekt 

C ram er, Halle 10 
(Reg.-Baumeister 

H a rtle ln un d  Archi

tekt S ch iem ich en ) 

und Halle 14 (Archi

tekt Cramer). Die 

Ortliche Bauleitung 

lag bei der Bau- *■

abteilung des Leip- Abb. 6 a. Querschnitt des siidlichen Anbaues 

ziger Mefiamts. am „Haus der Elektrotechnik".
Abb. 6 c. Sudlicher Anbau am „Haus der Elektrotechnik". 

LInks ist der yorhandene Mittelbau ersichtlich.
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auf der Spiegelllnie bedeutet, hat bei der Auswertung bessere Ergebnlsse

gezeitigt ais die des scheinbaren Spiegelgefailes Jx — , worin x der

waagerechte Abstand eines Wasserteilchens vom Koordinatennuilpunkt ist.

Die Spiegellinie aus konnte nur naherungsweise zeichnerisch bei

flachen Neigungen bestimmt werden. Bei bekannten Ein- und Austritts- 

hoben am Damm hat Casagrande die Spiegellinie mit Hilfe von Isothermen 

und Isobaren nach F o rc h h e im e r6) zeichnerisch ermittelt. Rechnerisch 

wurde sie nicht abgeleitet. Es ist bekannt, daB die Gleichungen von 

Darcy-Dupult und von Thiem am Austritt und bei steilen Neigungen 

einer Spiegellinie unbrauchbar sind.

II. Neue Untersuchungen zur Berechnung von Spiegellinien.

1 . Das G e fa ile  be i G rund w asse rs tro m u ng en .

Den Untersuchungen sei eine konstantę Zahigkeit und ein konstantes 

spezifisches Gewicht des Wassers zugrunde gelegt, so daB es geniigt, 

anstatt der sonst in Betracht kommenden Gl. (6) bzw. (6a) die einfachere 

Gl. (1) mit dem konstanten Durchlassigkeitsbeiwert k anzuwenden.

In Gl. (2) Ist ~ ~  nicht das wirkllche Gefaile Im Sinne der Darcyschen

Grundgleichung (1), sondern eine Naherung, die nur fiir sehr flachę Ge- 

faile brauchbare Werte liefert. Fur die richtige Ableitung der Gleichung 

der Grundwasserstrómung ist die Bestimmung des wirklichen Gefailes

J =  - erforderllch, worin h die FallhOhe und / der tatsachllch zuriick-

gelegte Weg ist. Aus den Modellversuchen von Casagrande3) ergibt sich

aber, daB auch die Elnfiihrung des Gefailes ^  bel sehr steilen Gefallen
ds

noch keine ganz genaue LOsung fiir die Berechnung der Spiegellinie er

gibt. Es mussen hier noch andere Beziehungen bestehen. Gerade die 

Ermittlung der tatsachllchen Austrittshohe besonders bei senkrechter Aus- 

trittsflache ist in vielen Fallen, z. B. bei Brunnenabsenkungen, erwflnscht. 

Wie schwierig diese Untersuchungen sind, geht am besten daraus hervor, 

dafi es bisher weder gelungen ist, die Darcy-Dupuitsche noch die Thlemsche 

Brunnengleichung wesentlich zu verbessern, obglelch es an Versuchen 

hlerzu nicht gefehlt hat.

Die Modeliversuche von Casagrande5) haben gezeigt, dafi sich der 

Wasserspiegel am AusfiuB, wenn das Wasser aus der BOschung frei 

heraustritt, in den Winkel der AuBenbOschung einstellt, also bel senk

rechter BOschung in die Senkrechte. Er wies dies auch durch die zeich- 

nerlsche Darstellung der Spiegellinie mit Hilfe von Isothermen, wie 

sie Forchheimer0) konstruierte, nach.

2. N a he ru n g sv e r fah re n  zur B e s tim m ung  der S p ie g e ll in ie  und 

der A u s tr itts h o h e  be l senkrech ten  B óschungen . 

a) Es soli zunachst zur Bestimmung der Austrittshohe in einer 

senkrechten BOschung ein u b e rs ch ia g llc h e s  N 3herungsverfah ren  

angewendet werden. Hierbei wird angenommen, dafi der Wasserspiegel 

eine parabelahnliche Kurve ist, wie in 

Abb. 1 dargestellt. An der Austrltts- 

stelle ist das wirkliche Spiegelgefalle

(7) dy
ds

=  1 -Js-

Nach Gl. (1) ist fur F = y o l

(8) -P-

Die A us tr itts h o he  ist, wenn Gl.(7) in 

G l.(8) eingesetzt wird:

(9) y0=p-
Hierbei ist die Annahme gemacht, dafi das wirkliche Gefaile 7 = 1  des 

obersten Wasserfadens an der Austrittstelle auch fiir die iibrigen Wasser- 

faden im Austrittąuerschnitt gilt. Die gesamte DruckhOhe des obersten 

Stromfadens, die auf der in der Waagerechten gemessenen Strecke L ver- 

braucht wird, wenn h die AnfangshOhe bedeutet, ist dann h — p und das 

mittlere Gefaile annahernd

(10) J , n - h " i P ■

Der mittlere Durchflufiąuerschnitt betragt iiberschiaglich

p L + 2 -L(h— p)

(lOa) Fm =  L --- = /> +  3 (h - p ).

Anderselts ist nach Gl. (1)

(11) (I =  k Jm Fm< hieraus J,n 

Gl. (8) in Gl. (11) eingesetzt, ergibt

(12) Jm=  FP •
1 m

6) F o rchhe im e r, GrundriB der Hydraulik, 1920.

<7
kF„

Aus Gl. (10), (lOa) u. (12) folgt 

h — p _  p 

L Fm

und hieraus die Austrittshohe 

P

p +  „ ( h — p)

Nach Ver- Berechnet

h L
suchen von 
Casagrande5)

nach Gl. (13)

y0= p P

38 46 14 15,1
24,7 47,9 6,3 6,9
25 100 3,25 3,8

(13) p -=- - |/ ’+ 2 h.2 .

Tafel 1. Zur Nachpriifung sei dieses

Formelergebnis in Tafel 1 

mit den Versuchsergeb- 

nissen von C asagrande  

vergllchen. Versuch und 

Rechnung stlmmen hier- 

nach befriedlgend mlt- 

einander iiberein.

Es sei noch ein Er- 

gebnis der nachfolgenden 

Untersuchungen vorweggenommen und hier gleich bemerkt, daB die 

AustrittshOhen zwar annahernd richtig sind, dafi aber das mittlere Gefaile 

an der senkrechten AustrittsbOschung etwas grOfier ais 1 und deshalb 

nach Gl. (1) die Geschwindigkelt maxt> etwas gróBer ais k ist.

b) Ein zw e ites  N ahe rungsve rfah ren  zur Bestimmung der Aus

trittshohe von Grundwasser in senkrechten BOschungen auf ebener un- 

durchiassiger Sohle ergibt sich aus folgender Oberlegung. Nimmt man 

eine gleichmafiige StrOmung in allen Stromfaden an, dann gilt das Gefaile 

des obersten Wasserfadens auch fiir alle iibrigen Wasserfaden. Nach 

Gl. (7) u. (8) ist

d s y  k 

dy  =  

ds
Bei senkrechter BOschung ist 

dy dy

_  P '

y '

1, bei flachen Neigungen kann

Die geringste Spiegelneigung beflndet sich 

hier ist, wenn h — y  gesetzt wird, und nach Ein-

h =

h =

dy  
d s

dy
dx

y =  „ = p >

--P-

j /2 == 2 p x + C.

Abb. I. Parabelahnliche 

Form des Grundwasserspiegels.

. — , gesetzt werden
ds dx  s
an der Eintrittstelle,

setzen von Gl. (7)

OS %a s
demnach auch angenMhert

z
Nach Integrleren wird

(17)

Die Gleichung gilt nach Voraussetzung fiir jeden Stromfaden. 

unteren Stromfaden wird am Fufie der Austrittshohe 

fiir x =  0 auch y  =  0 und C =  0.

Folgllch wird fiir den unteren Stromfaden

(18) y2 — 2p x.

Setzt man in Gl. (18) y =  h und x =  L, so wird

h* =  2p L,

somit wird die Austrittshohe in Verbindung mit Gl. (9)

(19) / - * - ? £  ■

c) Ein d r itte s  N ahe run g sv e rfah re n  ist folgendes:

Fiir den

Setzt man in Gl. (17) x =  L und y  =  h, so wird

(20) h2 — 2pL  + C.

Die Integrationskonstante wird demnach

(21) C =  h2 —  2pL ,

und die Gleichung der Spiegelllnie lautet

(22) y- =  2 p x + h- —■ 2 p L.

Fiir den Koordinatennuilpunkt ist x  =  0, und es wird deshalb

(23) y0- =  h2 — 2pL.

Gl. (9) in Gl. (23) eingesetzt, ergibt

(24) II r to V
:

o

Hieraus folgt

(25) y0 =  p =  — L + V L2 + h2.

Tafel 2.

Nach Ver- Berechnet
suchen von nach nach

h L Casagrande5) Gl. (19) Gl. (25)

IIo P P

38 46 14 15,7 13,7
24,7 47,9 6,3 6,37 6,0
25 100 3,25 3,13 3,1

In Tafel 2 sind 

die Ergebnisse der 

Gl. (19) u. (25) mit 

den Versuchsergeb- 

nissen von Casa

grande6) verglichen.

Da bei den Ver- 

suchen die kapil-
lare SteighOhe noch 

eine besondere Be-
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(26)

riickslchtlgung erfordert und dabei leicht ein Fehler unterlaufen kann, 

darf Gi. (22) bzw. (25) ais mit den Versuchen schon recht genau iiber- 

einstimmend angesehen werden. Casagrande bemerkt im iibrlgen selbst, 

daB die Ablesungen bei den kleineren Austrittshóhen ungenau waren.

3. G raph ische  E rm itt lu n g  der A b se n k u n g s lin le .

Verhaitnismafiig einfach ist die graphische Ermittlung der Absenkungs- 

linie, wobei ihre Verwandtschaft mit der Konstruktion der Parabel klar 

zum Ausdruck kommt. Nach Gi. (14) ist

dy _  P . 

ils y
Die Konstruktion der Sickerlinie kann hiernach wie in Abb. 2 dargestellt 
ausgefuhrt werden.

Es wird zunachst ein 

Krafteck mit der Pol- 

weite p in der in der 

Abbildung angegebenen 

Lage gezeichnet. Die Pol- 

weite p kann nach G!.(25) 

berechnet werden. Die 

Krafte 0— 1, 1— 2, 2—3 

usw. kónnen gleich groB 

angenommen werden.

Der Koordinatenanfangs- 

punkt der Absenkungs- 

linie des Grundwasser- 

spiegels soli in 0 liegen.

Tragt man auf der Abs- 

zissenachse die Lange 

der Polstrablen P — 1,

P — 2, P — 3 usw. senk- 

recht nach oben auf, 

zieht durch diese Punkte 

waagerechte Strahlen und 

von y0= p  beginnend das 

zugehórlge Selleck, dann

erhalt man die gesuchte Absenkungslinle bzw. die Kurve mit der Differential- 

glelchung Der Beweis folgt unmittelbar durch Vergielch der

Seilkurve mit dcm Krafteck. Es verhalt sich

A y p __ dy  

A s ~~ y ~~ ds

P Abb. 2.

Graphische Ermittlung der Absenkungslinle.

(27)

4. G enaue re  rechnerlsche  E rm it t lu n g  der G le ic h u n g  der 

A b se n k u n g s lin ie .

Aus Gl. (1) folgt fiir die Breite 1, aiso F — y, und J =
a s

Dlfferentialgleichung
dy q

-y =  -

dle

(28)

(32) ■s =  -

(34)

oder

(35)

Nach Integrleren wird

dy* 

dx2

k dx  
dy 

dx

y-
p-

1 +
dy2

dx l

(d y  \ i/y -  _  

\dx) \p2
1 = 1

]/yi- 

jd y ] /y 2— p2 =

■P-

Es folgen zunachst einige analytische Untersuchungen dieser wich- 

tigen Gleichung (37).

Wird in Gi. (37) der Wert von p gegenfiber y  sehr klein, dann gllt 

angenahert 

(38) y2 =  2 p x.

Das geht bereits aus Gl. (35) hervor, denn fiir ein sehr kleines p wird

(391 dy--= P _.- =  P--
' ' dx ]/j/2 — o y

Nach Integrleren dieser Gleichung folgt Gl. (38). Gleichzeitig liefert diese 

Untersuchung den Nachweis fiir die Gultigkeit des zweiten Naherungs- 

vcrfahrens zur Bestimmung der Austrittshóhe.

Fiir y — p  wird in Gl. (29)

(40)

und in Gl. (35) 

(41)

Wird in Gl. (35) '

ds

dy

=  1

(42)

Fur
dy

dx

dy
dx  

P =
P

fyT- P 2

(43)

dx

= 1 gesetzt, so folgt 

:]/_y2 —  p2 und hieraus y =  p 

— n gilt

1

Wird y < p ,  so ist auch y2< p 2. Man erhalt dann in Gl. (36) imaginare 

Wcrte fiir x.
Es sei hier noch auf die Ahnlichkeit der Gleichung der Absenkungs

linle des Grundwassers mit der Gleichung der Kettenlinle hingewiesen. 

Die Gleichung der Kettenlinie lautet7)
X  X

(44) + e

Nach Differentlieren dieser Gleichung wird

<45> S x - W ' - ‘ ~ T )•

Das ist eine Hyperbeifunktion, fiir die man auch schreiben kann 

dy 1
dx

(ef —  e~~'?) — ©in <p.

Ist

(46) 

dann ist

(47) ©iit <p =  |/ (Sof2 f

(Sof 91 ■■

1

y_

p

-P2-

ds k

Gl. (8) ln Gl. (28) eingesetzt, ergibt

(29) d y y — pds.
Gl. (29) Integrlert, ergibt

(30) y2 =  2 p s + C.

Fiir s =  0 wird y — p und C =  p 2, somit wird fiir die Absenkungslinie

des Grundwasserspiegels

(31) " y2 =  -2ps + p2.

Hieraus folgt die Lange In der Wasserspiegeilinie

y2 — p2 

2 p
Zur Herstellung einer Beziehung zwischen y  und x mufi ds nach dx 

und dy aufgelóst werden. Es ist

(33) ds =  ]/dx2 + dy2.

Gl. (33) in Gl. (29) eingesetzt und ąuadrlert, ergibt

Mithin Ist die Dlfferentialgleichung der Absenkungslinie 

dy p 1 2
(48) ~dx ~  fy iZ Ip f  ~  ©in f  ~  ~e< r _ e- ‘P '

Ahnlich wie die Kettenlinie lafit sich auch Gl. (37) der Absenkungslinie 

durch hyperbolische Funktionen ausdriicken. Sie lafit sich zunachst um- 

formen in

12
(49) 2px=py\ /[  '  ] ~ \ - p

Gl. (46) in Gl. (49) eingesetzt, ergibt

2 p x — p2 • Sof <p • ©iit <p — p2 • Sir (Sof

•1

2 x
: © o{ <p ■ S i n  —  2( r  ( io f  <p.

oder

(50)

Enge Beziehungen bestehen auch zwischen der Grund wasserspiegeilinie 

und der Parabel, die hier aber nicht naher erlautert werden.

Die von der Absenkungslinie eingeschlossene Flachę ist

(51) F = f y d x ,  ferner ist d y — pC*X
t f y 2

somit F ^J-?p Vy2- p 2dy

=  (y2 .
3 p W

-P2f u .

fp d x

(36) y ]/y2 —  p ! — p2 • ln (y + ]/y2 — p2) + C — 2 p x.

Fiir x — 0 wird y — p und C =  p2 • ln p, somit wird die Gleichung der 

Absenkungslinie des Grundwasserspiegels auf einer ebenen undurch- 

lassigen Sohle und bel senkrechter Bóschung mit dem Koordinaten- 

nullpunkt im Bóschungsfufi

(37) 2 p x — y V y2 — p2 — p2 • ln (y + Fy 2 — p2) -I- p2 • ln p.

(52)

Die Lange der Tangente vom Beriihrungspunkt bis zum Schnittpunkt mit 

der A>Achse ist

J'2(53)
f

und die Lange der Subtangente

• — y  • 6 o f  (f

(54) =  J L ]/y2 — pt =  j /  • S i n  ,F.

7) Hiłtte, Des Ingenieurs Taschenbuch, Bd. I, 26. Aufl., S. 127.
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Die Lange der Normalen ist

(55)

und die Lange der Subnormalcn

(56)

9  r e t

ZU

625
=  3,125.

y 2x  2-100 
Ein genauerer Wert ergibt sich zu p =  3,00.

In Tafel 3 sind die rechnerischen Werte den Versuchsergebnissen von 

C a sag ran de5) gegeniibergestellt.

Tafel 3.

y =  h x =  L

Nach Versuchen von 
Casagrande

ya— p

Berechnet nach Gl. (37) 

P

38 46 14,0 12,00
24,7 47,9 6,30 5,0
25 100 3,25 3,0

Die Obereinstimmung der Berechnung mit den Versuchsergebnissen 

ist noch nicht voll befrledlgend. Weil aber die Ermittlung der genauen 

Austrittshóhe y0— p  von ganz besonderer Bedeutung ist, da p eine Funk-

tlon von ^ und damit der Durchlasslgkeitsziffer k ist, so mufi versucht

werden, die Ermittlung von p noch zu verbessern.

5. G enauere  B e rechnung  der senkrech ten  A u s tr it ts h ó h e  in 

g le ic h m a fiig e n  B óden  auf ebener u n d u rc h ia s s lg e r  Soh le . 

Bei eingehender Untersuchung der Grundgleichung (14) ergibt sich, 

dafi das Gefaile ^  streng genommen nur fiir den obersten Wasser-

faden gilt. Der oberstc Wasserfaden hat die grófite und der unterste die 

kleinste Lange von allen Sickerfaden. Bei gleicher Druckhóhe wird das 

Gesamtgefaile des obersten und langsten Wasserfadens kleiner ais das 

des untersten. Wird daher das Gefaile des obersten Wasserfadens ais 

wlrksames Gefaile fiir alle Wasserfaden in Rechnung gestellt, dann er

geben sich zu kleine /J-Werte und damit zu kleine Austrlttshóhen.

Hieraus ergibt sich die Berichtigung der Austrittshohen durch Multl-

plikation der gefundenen p-Werte mit , wobei s die Lange des obersten
sm

und sm die des mittleren Wasserfadens bedeutet. Es ist angenahert

5  4- a:

2
Gl. (32) in Gl. (57) eingesetzt, ergibt

1 (x* — p 2
2 V 2 p

Somit ist der berichtlgte Wert von p
s

(57)

(58)

(59)

+ a:

Tafel 4 zeigt die mit dieser Formel verbesserten Werte der nach Gl. (37) 

berechneten, in Tafel 3 angegebenen p-Zahlen.

Tafel 4.

n =  y p  - = ...y  ■
s ]/ _y2 —  p'- ©in <r

Die Berechnung der Absenkungslinie nach Gl. (50) gestaltet sich 
verhaltnismafiig einfach. Sind die Werte von p und y  bekannt, dann ist 

die Ermittlung von x nach Gl. (37) bzw. (50) ohne weiteres gegeben. Wird 

dagegen p oder y  gesucht, dann kónnen diese beiden Gleichungen nur 

durch Probieren gelóst werden. Bei einem kleinen Verhaitnis von y :x  
== h: L ergibt dleParabelgleichung einen ersten, etwas zugroflenNaherungs- 
wert fiir p.

Fiir die Werte .v =  46 und _y =  38 ist nach Gl. (37)

2 p ■ 46 =  38 Y 382 —  ̂  — p°- ■ ln (38 + V 382 — p2) + p 1 ■ ln p.

Durch Probieren ist hieraus mit p — 12 ein geniigend genauer Wert gefunden 
worden.

Fiir die Werte x — 47,9 und y  =  24,7 ist das zugehórige p rd. 5,5.

Zur Uberpriifung der GL (50) soli die Rechnung mit den gleichen

Werten von x =  47,9 und _y =  24,7 durchgeftihrt werden. Es wird

y  24>7 , c
©°l V —  p —  ~  4*5-

Aus einer Tafel der Hyperbelfunktionen ergeben sich die zugehórigen Werte 

©iti <p =  4,3884 und 2(r Sof <p =  2,1848.

Der eingesetzte Wert von p — 5,5 geniigt auch der Gl. (50) mit aus-

relchender Genauigkeit.

Ais drittes Beispiel soli zur Priifung der Brauchbarkeit der Gl. (37) 

p errechnet werden, wenn L — 100 und h — 25 gegeben sind. Ein 

Naherungswert von p ergibt sich aus der Parabelglelchung

y- — 2 p x

y =  h x — L

Nach Versuchen 
von Casagrande

Nach 
Tafel 3

Nach 
G 1.(32)

Nach 
Gl. (58)

Nach 
G 1.(59)

y0=p P s sm Pi

38
24,7
25

46
47,9

100

14
6,3
3,25

12
5,5
3,0

54,2
52,7

102,5

50,1
50,3

101,25

13,1
5,8
3,04

Die Verbesserung ist hlernach nicht ausreichend, insbesondere nlcht bei 

flacher Absenkungslinie.

Um auf anderem Wege eine Verbesserung zu erreichen, wird jetzt 

dy
ais Gefaile

ds„
gewahlt, weil sm zweifellos der mittlere Weg der Wasser

faden eines bestimmten Querschnltts ist. Gl. (14) geht dann iiber in 

(60) dsm y
Gl. (57) differentiiert und in Gl. (60) eingesetzt, ergibt

,fin  2 dy _ p

dx  + ds y
Es folgt

(62) 2 dyy — dx  =  ds.
P

Gl. (62) quadriert und fiir ds2=  dx- -\- dy1 gesetzt, ergibt

4 dy2 • y ---* 'V • dy dx + dx2— dx2 + dy-
p- p

4-
4 y dx 

P1 P dy

dx  _  4 y2 —  p- 

dy 4 p y

dy  ^  p

dx p-

y  4y
Nach Integrieren dieser Glelchung wird

I

(63)

(64)

f ( y ~  4jż) dy =  J  P dx

£ . l n  y = p x + C .

Fur den mittleren Stromfaden ist fiir x — 0 die Ordinate y  - , somit

p-
4

ln

und

(65) 2 p x = y 2 ■lny + -  p

Es handelt sich hier um eine mittlere Gleichung zwischen der Parabel 

und der Absenkungslinie. Fiir diesen mittleren Stromfaden ist das Ge- 

faile in der senkrechten BOschung fur x =  0 nach Gl. (60)

(66)

Fiir y — p Ist 

(67) 

und 

(67a)

J,n

dy
dx

dy
ds,,.

dy

dsm

P
p — p l4

P

y

P-Fflr x =  0 und y  =  p wird C =  -^---.
2 4

und

(68) 2 p x = y 2-

ln p

P-
2

Ahnlich wie aus der Parabelformel erhalt man aus Gl. (65) durch 

Ermittlung von p den ideellen Wert der Austrittshohen.

Fiir h — 38, A =  46 und p geschatzt auf 13,5 ist beispielsweise

2 p L  =  h2 — 

2 • 13,5 • 46 «  382

P2 , u i ,l2 i P P2
2 - ,n A +  2....  2 4

_ 13,52 

2

1242 w

(In 38 — ln 6,75) 

1242,5.

13,52

4
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Fur dsm kann auch gesetzt werden

(69) ds„ dx* m
Gl.(69) in Gl. (60) eingesetzt, erglbt

dy

Nach Umformung wird

dx2 +
dy -2

P

y

^ f = d , - > + d{- 
p"~ 4

dy2 (y*
dx-

dy
P-

- V .

P

1

(70)

Nach Integrieren dieser Gleichung wird

dx  -i

1/ y  4

2 p x HA- pL
4

Pl

Fur x — 0 und dem zugehorigen y

C — • ln

(y + ]/s- — ę )  + c.

ist

(71) 2 p x = y W P_
2

Fiir x  =  0 und y =  p wird

C — ę  1/3 + -p* • ln (p + 1/3 )

und damit

2p x --=y\ly*
(72)

P-
4

I

P-
4

P~
4

P
4

• ln ( j/ + |/y- 

]/3 + ^  • ln [p 4- 2 V3 ) '

Fiir x — h =  38 und y — L — 46 beispielsweise wird durch Probieren 

in Gl. (71) p — 14.1, denn es ist

2-14,1 - 4 6 ^3 8 |/1444 —
199

4
- 49,8 • ln (38 + Vl44 —  49,8)

+ 49,8-ln 7,05 as 1297. 

Tafel 5 enthalt die Zusammenstellung der Werte.

Tafel 5.

:• A  ■

demnach lautet die Gleichung der Absenkungslinle desGrundwasserspiegels

Nach Versuchen Berechnet nach

y  — h x =  L von Casagrande Gl. (65) Gl. (68) Gl. (71) Gl. (72)

5? II 3̂

P P P P

38 46 14,0 13,5 12,9 14,1 13,3
24,7 47,9 6,3 5,9 5,8 6,0 5,9
25 100 3,25 3,07 3,03 3,07 3,05

Die Rechnung zur Verbesserung der Austrittshóhe y0 =  p erglbt besonders 

mit Gl. (65) u. (71) praktisch geniigend genaue Werte. (SchluB folgt.)

Alle Rechte . 

vorbehaItcn. Bewegung groBer Erdmassen mit Hilfe von Hochleistungsloffelbaggern 
und mit von Traktoren gezogenen GroBschrappern in amerikanischen Tagebauen.

Einen neuen Weg zur Bewaitigung grofier Erdmassen, den man nach 
Berichten der amerikanischen Bergbauzeitschrift Coal Age 1937, S. 50 u. 310, 
erstmallg im Jahre 1936 beschritten hat, stellt die Zusammenarbeit von 
GroBlOffelbaggem mit LOffellnhalten von 20 m3 und mehr und Schrappern 
bis zu 10 m3 Fassungsverm0gen dar. Den Anfang machte eine Stein- 
kohlengrube im Staate Illinois, die ihre bisher aus einem Eimerseilbagger 
von 7,5 m3 LOffelinhalt mit einem 45 m hohen Ausleger sowie einem 
Lóffelbagger von 12 m3 Fassungsverm0gen mit 19 m Lolfelstiel- und 28 m 
Auslegerlange bestehenden Abraumfórderelnrlchtungen duich einen 6-m3- 
Schrapper mit Raupenschleppeizug erganzte (Abb. 1). In den dortigen 
Tagebauen wurde bisher gewdhnlich ein Teil des 15 bis 20 m machtigen 
Deckgebirges mittels Eimersellbaggers abgeraumt, worauf man den zweiten 
Schnltt bis auf die Kohle von dem, eine geringere Reichweite auf- 
weisenden Lóffelbagger ausfiihren liefl. Nunmehr trug man das auf der 
fragllchen Grube im Mittel 15 m machtige Deckgeblrge bei der Her
stellung eines'neuen Einschnitts bis auf eine Dicke von 9m  mit Hilfe 
des Schrappers ab. Die in der Zeit vom 22. April bis zum 4. Juni auf 
Entfernungen zwischen 90 und 120 m bewegten Abraummengen werden 
mit 32500 m3 angegeben. Je Stunde reine Betriebszeit ergab sich eine 
Schrapperlelstung von 58,3 m3 (Abb. 2). Ais Vorzug dleses mit einer vom 
Traktor aus regelbaren Selbstentladevorrlchtung versehenen Schrappers 
gegeniiber dcm hinsichtlich der Reichweite begrenzten Eimerseilbagger 
wird hervorgehobęn, daB die Verstiirzung des Abraums unter allen Um- 
standen in einer solchen Entfernung von der Einschnlttkante durchzufuhren 
ist, daB die Gefahr einer Klppenrutschung ausgeschaltet und der Geiande- 
strelfen langs des Einschnitts den vom Lóffelbagger gefOrderten Massen 
vorbehalten bleibt. Es folgt daraus eine Verrlngerung der notwendlgen 
SchutthOhe und damit auch der Sturzkosten.

Auf der gleichen Grube wurden anschlieBend in 1056 Betrlebsstunden 
weitere 46500 m3 abgeraumt und verstilrzt. Da der in Abb. 3 links slcht- 
bare Graben nebst Aufschflttung das Verkippen auf dieser Seite unmOglich 
machte und der Tagebau sich nach rechts entwlckeln sollte, so wurden

die gefOrderten Erd-
Schrappereinschnilt

■X,
Schmpperabroum

-60,M is90,00
Baggerabraum

Abb. 2.

Graben

massen auf dem 
Geiande rechts ln 
einer durchschnitt- 
lichen Dicke von 
1,2 m yom Schrap- 
per abgesetzt, von 
wo sie spater beim 
Aufrollen desTage- 
baues mit dcm 
Lóffelbagger ab- 
gefOrdert werden 
sollen. Andere Ar- 
ten des Schrapper- 
elnsatzes betrafen 
die Herstellung 

eines Pumpen- 
sumpfes, das Ein- 
ebnen von Parzel- 
len u. a. In einem

Falle hatte der Schrapper die bei der Herstellung einer schiefen Ebene 
abgeraumten Erdmassen an eine nahe gelegene Strafienbaustelle zu Auf- 
schuttungszwecken zu schaffen. Der in Abb. 4 wiedergegebene Schrapper von 
9,2 m3 Fassungsverm0gen arbeitet mit einem 23-m3-L0ffelbagger neuester 
Bauart, dessen Ausleger 32 m mlBt, zusammen, wobei er wie in mehreren

-bis360.00

K,oobisl6,oo /
Ł  /

Schrapperabraum 
I.ZOhoch

Abb. 3.

Abb. 1.
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Ouerschnitt

ahnlichen Fallen vor allem die Aufgabe hat, neben Bodenunebenheiten 
die lockeren oberen Schichten abzutragen, um fiir diese groBen bis zu 
1600 t Dienstgewicht aufwelsenden Gerate eine festere Baggerstrosse zu

schaffen. Abb. 5 veranschaulicht im Grundrifi und Schnitt, in welcher 
Weise der GroBbagger der 300 m langen Schrapperstrosse von 20 m Breite 
unter jedesmaligem Stehenlassen eines 3 bis 5 m breiten Erdwalles folgt. 
Die vom Schrapper abgetragenen Erdmassen werden, wie links angedeutet, 
auBerhalb des Tagebaugeiandes verstiirzt. Gefordert war hier eine 
Mindestleistung von 62 m3/Std., die in der Praxis haufig iiberschritten 
wurde, indem z. B. mit ungeschulter Bedienung in 11 Std, mit 123 Ziigen 
iiber Entfernungen von 150 bis 240 m 760 m3 Boden bewegt wurden. 
Die Raupenschlepper sind zweckmafiig mit einem pflugscharartigen Vorbau 
zur Beiseiteraumung des lockeren Bodens, der von dem nachfolgenden 
Schrapper z. T. mitgenommen wird, versehen, um eine hinreichend feste 
Fahrbahn zu schaffen. —  Daneben wird auf die in den VStA standig im 
Wachsen begriffene Verwendung dieser Grofischrapper im StraBen- und 
Dammbau, beim Eisenbahnbau, Entwasserungsarbeiten u. a. hingewiesen, 
wobei betont wird, daB man bei dem mittels Schrappers herangeschafften 
Materiał an der Absetzstelle ein sehr dichtes Verpacken des Materials 
erzielt, was z. B. beim Dammbau von groBer Bedeutung ist. Bei lose 
aufgeschiittetcn Erdwailen kommt es vor, daB die Krone im Winter ein- 
friert, wahrend die lose. aufgeschiitteten Massen darunter zusammen- 
sacken; in der Folgę bildet sich ein Gewólbe heraus, daB dem Wasser 
den Durchtritt gestattet. Dipl.-Ing. H. P o h l, Breslau.

Yermischtes.

Asphaltanstrich versehen, zwlschen dessen einzelne Schichten ein mit 
Asphalt getranktes Gewebe eingelegt wurde.

Im allgemeinen bot die Wiederherstellung der Brucken keine be- 
sonderen Schwierigkeiten, das Auflegen der ausgekragten Quertr3ger, 
die die StraBenfahrbahn tragen, ging ohne Hlndernlsse vor sich. Dagegen 
war es nicht ganz einfach, eine ungefahr 1,5 km lange Brflcke, die Bahia- 
Honda-Brucke, auszubauen, weil bei ihr die Fahrbahn der Eisenbahn 
zwischen den Tragern gelegen hatte; die Breite reichte also fiir die StraBe 
nicht aus. Die Brucke hat 13 Trager von 38 m Lange, 13 von 55,5 m 
Lange und eine Hauptćiffnung, die von einem 79,9 m langen Trager flber- 
briickt wird. Dazu kommen noch einige ebenfalls mit Stahltragern flber- 
briickte-Offnungen In den Rampen. Eine einspurige Strecke wollte man 
in die Strafie nicht einlegen, und so muBte man sich denn entschliefien, 
die StraBenfahrbahn auf die Obergurte der alten Eisenbahnbriicken zu 
verlegen. Diese hatten aber nicht alle die gleiche Hóhe, so daB nunmehr 
in der Strafie sechs Gefailbriiche vorkommen. Um den Anschlufi an die 
nunmehr hoch liegende Fahrbahn auf der Hauptbrucke zu erreichen, muBten 
die Brucken in den Rampen gehoben werden. Zu diesem Zweck wurden 
eiscrne Geruste auf ihren Pfeilern unter ihre Lager untergesetzt, und 
ebenso bilden eiserne Tragwerke zwischen den Brucken die Unterlage fflr 
die Quertr3ger, die nunmehr die StraBenfahrbahn tragen. Infolge dieser 
Anordnung liegt der hOchste Punkt der Strafie etwa 20 m flber WS.

Die Strafie ist auf den Brucken 6,1 m breit; wo sie auf die Inseln zu 
llegen kommt, ist ihre Breite 6,4 m. Sie entsprlcht so in ihrer Breite.den 
StraBen der Halbinsel Florida. Auf den Inseln erhalt sie einen Unterbau 
aus Stein mit einer TrSnkdecke, auf den Brflcken wird die Fahrbahn von 
einer Betontafel gebildet. Diese muBte in ihrer Bauart dem Tragwerk

Eine Strafie iiber das Meer. Im Jahre 1912 war die Ostkflsten- 
Eisenbahn von Florida flber die Sfldspitze dieser Halbinsel hinaus um 
etwa 180 km flber das Meer bis zur Insel KeyWest verlangert worden 
(s. Abb.). Diese Eisenbahn, die eine perlenschnurartige Reihe von klelnen 
Inseln, „Keys“ genannt, ais Stutzpunkte benutzte, galt damals ais ein 
Wunderwerk. Sie hatte 26 Mili. Dollar gekostet, das Kapitał hat aber 
aus Mangel an Verkehr nie einen Ertrag gebracht. Ais 1935 ein Sturm 
die Eisenbahn so zerstórte, dafi die Wiederaufnahme des Betrlebes nur 
nach umfangreichen und kostspieligen Instandsetzungsarbeiten mOglich 
gewesen w3re, wurde der Gedanke erwogen, von der Wiederherstellung 
der Eisenbahn abzusehen und statt dessen unter Benutzung der erhalten- 
gebliebenen Teile eine Strafie anzulegen. Eine zur Arbeitsbeschaffung 
ins Leben gerufene Kdrperschaft sorgte fflr das Aufbrlngen der nótigen 
MIttel, und ein Bezirksverband ubemahm die Ausfflhrung des Baues, der 
zur Zeit im Gange ist und dessen Beendlgung im Jahre 1938 erwartet wird. 
Er ist mit 7,4 Mili. Dollar veranschlagt. Davon entfallen 600 000 Dollar 
auf den Erwerb der Uberreste der Eisenbahn, fflr dereń Bau, wenn sie 
nicht vorhanden waren, 7 Mili. Dollar hatten aufgewendet werden miissen.

und um die 6,1 m breite Fahrbahn der Strafie aufzunehmen, wurden da
her in Abstanden von 3 m 7,6 m lange Trager, an einlgen Stellen auch 
langere, quer zur Strafienachse eingebaut. Wo sie auf alte Stahltr3ger 
zu liegen kommen, wurden sie mit diesen verschweifit. Aufierdem wurde 
ihr freies Ende gegen den Untergurt des alten TrSgers durch eine Strebe 
abgestfltzt. Im Rucken der BetongewOlbe wurden Querschlitze zur Auf- 
nahme der Tr3ger ausgearbeitet, in denen diese cinbetoniert wurden. Zum 
Schutze gegen Rost, dem die Tr3ger Infolge ihrer geringen Hóhenlage flber 
dem Meer besonders 
ausgesetzt sind, wurden 
sie mit einem dreifachen

Teile der ehemaligen Eisenbahn von beiden Enden her und auch 
ein Zwischenstflck sind schon ais Strafie ausgebaut, und unter Ein- 
schaltung von zwei F3hrstrecken fand schon bisher ein Kraftwagenverkehr 
zwlschen dem Festlande und KeyWest statt. Die beiden Lflcken, zu
sammen 52,5 km lang, sollen nunmehr geschlossen werden. Es handelt 
sich dabei um die Wiederherstellung von Brucken, die zusammen 21 km 
lang sind. Auf den Strecken zwischen den Brflcken ist im allgemeinen 
nur eine Fahrbahndecke einzubauen. Sogar auf einer Strecke, wo der 
Bahndamm weggewaschen worden ist, ist es nicht nótig, Ihn in alter HOhe 
wieder anzuschfltten, da die Strafie In bezug auf die Uberwindung voh 
Hóhenunterschieden mehr Bewegungsfrelheit hat ais eine Eisenbahn. Von 
der dadurch gebotenen MOglichkelt ist auch, wie Eng. News-Rec. 1937, 
Nr. 10 vom 2. September, berichtet, bei Wiederherstellung der Brflcken 
Gebrauch gemacht worden.

Die langste Bruckenstrecke ist ungefahr 11 km lang. Sie besteht zum 
gróBten Tell aus Stahltragern von 24,4 m Lange auf Betonpfeilern, da
neben aus zusammen 275 m langen Betongewólben von 10,7 m Weite. 
Ahnllch veriauft die alte Eisenbahn und die nunmehrige Strafie da, wo 
sie das Meer zwlschen den anderen Inseln flberschreitet. Da die Eisen
bahn eingleislg war, reicht die Breite der Brucken fflr eine StraBe, die 
naturllch Raum fflr zwei Relhen von Fahrzeugen bieten mufi, nicht aus,

Baustrecke der Strafie Miami— Key West.
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der alten Brflcken angepaflt werden, sie ist aber durch Langsfugen in drei 
Teile geteilt. Die Langsfugen Iiegen flber den Haupttragern, so dafi die 
Platten iiber der Auskragung selbstandige Baukórper bilden. Man hat 
diese Anordnung gewahlt, weil man sich von ihr eine Verminderung der 
Schaden verspricht, die Sturm und Hochflut anrichten kónnen.

Zwischen die Quertrager sind Schalungen zum Einbringen der 30,5 cm 
dicken Fahrbahnplatte elngebaut worden, die mit Rundelsen bewehrt ist. 
Der Beton ist durch Abdecken mit Sacken 28 Tage lang feuchtgehalten 
worden; dann hat er einen wasserdichten Anstrich erhalten.

Auf den Briicken hat die Fahrbahn einen 23 cm hohen und 50 cm 
breiten Schrammbord, dazu ein Betongelander. Nur eine 10 km lange 
Brflckenstrecke erhalt ein Eisengelander.

Die Baukosten der StraBe sollen durch ein Brflckengeld getilgt 
werden, dessen Hóhe noch nicht feststeht. Sie wird vom Umfang des 
Verkehrs abhangen und soli so bemessen werden, dafi die Baukosten in 
30 Jahren abgetragen sind. Man denkt an 1 Dollar fflr ein Fahrzeug und 
einen Zuschlag von 25 Cents fflr jeden Insassen. Der Verkehr kann jeden- 
falls diese Belastung tragen, da er ja die Kosten der zweimaligen Befórde- 
rung mit einer Fahre erspart. Wkk.

Vereinfachte Kopframpenbauart. Auf einem Bahnhof in landlicher 
Gegend befand sich vor einigen Jahren eine Seitenrampe ohne Kopframpe. 
Verschiedentllch wurde von interessenten derWunsch nach Herstellung einer 
Kopframpe geauBert. Wenn man nun eine Kopframpe der flblichen Bauart 
hatte herstellen wollen, so ware auBer der Kopframpe ein besonderes Gleis mit 
einer Weiche notwendig geworden, so daB fflr die Herstellung der Kopframpe 
mindestens 10 000 RM hatten aufgewendet werden mussen. Um diese 
verhaitnismaBlg hohen Kosten zu sparen, ist folgende einfache und billige 
Lósung versucht worden. Ais Kopframpengleis ist, wie aus dem Lageplan 
Abb. 1 ersichtlich ist, das vorhandene Gflterschuppengleis benutzt worden.

Abb. 1.

2 ■ ł 
Schnitt a.-6

Selbsttatiger Saugheber m it einer tief im Oberwasser liegenden 
Hauptóffnung und m it schlitzfórmigen Nebenóffnungen. (KI. 84a, 
Nr. 619058 vom 16. 7. 1932 von 3)r.=3ng. W erner Heyn in Rahlstadt, 
Bez. Hamburg.) Um eine gute Feinregelung des Oberwasserspiegels zu 
erzielen und ein unzulassiges Uberstauen der Staugrenze wie auch ein 
zu tiefes Absaugen unter Staugrenze zu verhindern, ist der selbsttatig 
wirkende Heber mit einer tief im Oberwasser liegenden Hauptóffnung 
und mit einer schlitzfórmigen, in Hóhe des Stauzieles liegenden Neben-
óffnung versehen, wobei letztere dem vor der Hauptóffnung liegenden
Absenkungsbereich des Oberwasserspiegels durch eine zwischen den 
beiden Offnungen angeordnete Trennwand entzogen ist. Die Trennwand 
zwischen der Hauptóffnung H  und der Nebenóffnung 5 besteht aus einer 
in das Oberwasser vorgestreckten Wand 7', dereń Lange etwa der halben

Lange der gróBten Absenkungskurve 
Abb. 2. des Wassersplegels entspricht. Die 

Hauptsaugkante H  taucht so tief in 
den Stauraum, daB sie auch durch
die Druckhóhe D l der gróBten Ein-

Abb. 1. Abb. 3.

Der dies Gleis abschlieBende feste eiserne Prellbock ist durch einen ver- 
schiebbaren Rampenprellbock der von dem Unterzelchneten entworfenen 
Bauart1) ersetzt, und dieser ist gemaB Abb. 2 zum Oberladen landwirtschaft- 
llcher Maschinen u. dgl. flber Kopf eingerichtet worden. Die Elnrichtung 
besteht nun seit etwa vier Jahren und genflgt ais Ersatz fflr eine Kopf
rampe gewóhnlicher Bauart yollkommen, da Móbelwagen und sonstige

flber Kopf zu verladende langere Fahrzeuge fflr diesen Bahnhof nur ganz 
ausnahmsweise in Frage kommen und daher unbedenklich auf die Nachbar- 
bahnhófe verwlesen werden kónnen. Es sind so annahernd 10 000 RM 
erspart worden. Die glelche Einrichtung kann auf zahlreichen anderen 
kleineren Bahnhófen in iandlichen Gegenden an Stelle normaler Kopf- 
rampen verwendet werden. Fahl.

Patentschau.
Vorrichtung zur gegenseitigen Abstfltzung von Spundbohlen.

(KI. 84c, Nr. 629 530 vom 5. 11. 1933 von 
Ilseder Hfltte in Peine.) Um das Mitziehen 
der bereits gerammten Bohlen zu verhindern, 
ist jede Spundbohle durch einen oder mchrere 
schrag stehende Spreizen auf die vorher ge- 
rammte Bohle abgestutzt, wobei die Enden 
der Spreizen in Lócber der Bohlenstege ein- 
greifen. Auf die Bohle 1 stfltzt sich die 
Bohle 2 mittels der Spreizen 3 ab, die Bohle 4 
wird gerade gerammt. Die Spreize 5 ist in 
die Oeffnung 6 der schon gerammten Bohle 
eingehangt, um beim Weiterrammen der Bohle */ 
von selbst in die Oeffnung 7 einzugreifen. Die 
Bohle 4 ist dann auf Bohle 2 abgestfltzt, so 
daB sie von der folgenden Bohle nicht mit- 
gezogen werden kann. Abb. 2.

trittsgeschwindigkeit nicht freigelegt wird; die obere Kante der schmalen 
Nebenóffnung 5 liegt gemaB Abb. 3 um ein geringes MaB D3 dlcht flber 
der Heberuberfallkrone. Ist die Stauzielflberschreitung kleiner ais das 
MaB D3, so wirkt die Heberkrone wie ein festes Oberfallwehr. Erreicht 
die Stauzielflberschreitung das MaB D3, so kann die vom Saugstrahl 
unten bei G aus dem Heberinnern herausgerissene Luft nicht mehr frei 
durch den Schlitz 5  hlndurch ersetzt werden; die von oben eintretende 
Luft klemmt sich zusammen und wird mit dem Wasser durch den Schlitz 
gedruckt. Die Abklemmung dieser Reglerluft steigert sich unverhaitnls- 
maflig stark und feinfflhlig im Verhaitnis zu dem geringen weiteren An
steigen des Oberwasserspiegels, das bei dem Hóchstmafi D2 eine vóllige 
Abklemmung der Reglerluft und damit das Vollarbeiten des Hebers 
herbeiffihrt.

Personalnachrichten.
PreuBen. K u ltu rb a u v e rw a ltu n g . ' B e fó rde rt: Regierungsbaurat 

S chu ltze  inTrler zum Regierungs-und Baurat; die Regierungsbauassessoren 
K e ile r  in Stolp, SH'.=3ng. K le h n e l in Heide, K au fm ann  in Dflsseldorf, 
H abers troh  in Bflsum, P o h le  in Munster i. W. zu Regierungsbauraten.

Versetzt: die Regierungsbaurate M a tth ia e  in Dusseldorf nach Mfln- 
ster i.W .; W einrich  in Liegnitz nach Lflneburg; P e rltz  in Trier nach 
Aachen; Z il lm a n n  in Stargard nach Kassel; F ranke in Hagen nach 
Dflsseldorf; H errge is t in Elbing nach Marienwerder; N uBbaum  in 
Meppen nach Osnabrflck; G ies in Lippstadt nach Kassel; M argraf ln 
Magdeburg zum Regierungsprasidenten daselbst; W eigel in Dusseldorf 
nach Trier; Heym  in Schneidemflhl zum Regierungsprasidenten daselbst; 
H ochegger in Oppeln nach Meppen; K au fm ann  in Dusseldorf nach 
Hagen; die Regierungsbauassessoren Z w inka  u in Oppeln nach Gumbinnen; 
S ie be l in Kassel nach Tilsit; S ch lld e r in Trier nach Gumbinnen.

Uebernommen in den Staatsdienst

a) unter gleichzeltlger Ernennung zum Regierungsbaurat: die Bau- 
assessoren O tte  in Lflneburg, S us tra te  in Oppeln, H am dorf in 
Oppeln, W agner in Liegnitz, Heym  in Schneidemflhl, K lin g ę  in 
Berlin, D irschka in Breslau,

b) ais Regierungsbauassessor: die Bauassessoren D rechs ler in 
Merseburg, H a lle r in Trier, H óhne  in Minden, K ó thm ann  in 
Aurich, M etzkes in Dusseldorf, M artens in  Magdeburg, M ens lng  
in Verden, Fon tane  in Kónigsberg i. Pr., S ander in Neustadt a. d. 
Dosse, S iebe l in Kassel, S ch il der in Trier, S chm itz  in Magdeburg, 
S c h e ll in g  in Husum, Schenck in Allensteln, Voge in Stargard.

In den Ruhestand getreten: Regierungs- und Baurat W edem eyer in 
Lflneburg, Oberregierungs- und -baurat R oess ing  in Aachen.

Berichtigung. In dem Aufsatze „Stehblechaussteifungen fflr ge- 
nietete Blechtrager" in Heft 6 der Bautechn. sind die Abb. 1 (S. 71) und 
Abb. 7 (S. 72) miteinander zu vertauschen.

Auf S. 72, r. Sp., Zeile 10 v. o., mufi es anstatt „Stahlbleches" lauten: 
»Stehbleches“.

IN H A L T  : Die Schlllbrucke bel Wesel. — Die Neubauten der Leipziger Technischen Messe. — 

Neue Untersuchungen zur Berechnung von GrundwasscrstrOmungen. — Bewegung groBer Erd- 

massen m it H ilfe von HochlelstungslOffelbaggern und m it von Traktoren gezogenen Groflschrappern 

ln amerlkanlschen Tagebauen. — V e r m ls c h t e s :  Eine Strafle Gber das Meer. — Verelnfachte 

Kopframpenbauart. — P a t e n t s c h a u .  — P e r s o n a l n a c h r i c h t e n .  — B e r i c h t i g u n g .

^  Vgl. Bautechn. 1933, Heft 17, S. 231.
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