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DIE BAUTECHNIK
16. Jahrgang BERLIN , 19. August 1938 Heft 35

Alle Rechte Yorbehalten. Bau der Reichsstrafieniiberfiihrung in Freising bei Miinchen.
V on D ipl.-Ing. R u d o lf  A lb re c h t, Reglerungsbaum eister.

I. A llg e m e in e s .

Der seit Jahren zunehm onde  Z u g -  und  S t r a f i e n v e r k e h r  forderte 

dringend, ais neuze ltllche  A ufgabe  der L in ien fiih rung  die Bese itigung 

der schienenglelchen S t a d t e i n f a h r t  250 m sfldwestllch des Bahnhofs 

Fre ising, und  zwar e inm al zur E rhohung  der S icherheit, um  fflr alle 

Z ukun ft d ie  bekannten und  grofien Gefahren eines Bahnfiberganges aus 

der W e it zu schaffen, und  dann zur Besch leun igung  des Verkehrs, um  

dem  an dieser Stelle besonders lebhaften Kraftverkehr keln H indern is  

durch eine geschlossene Schranke entgegenzuste llen .

Verschiedene LOsungen wurden zur B ild u ng  eines endg iiltigen  Urteils 

flber Zw eckm afilgke it und  Ausfflhrbarkeit in Betracht gezogen. Den Aus- 

sch lag gaben dann technische, u nd  zw ar eisenbahn- sow ie bautechnische 

V orte ile  u n d  nicht zu letzt w lrtschaftllche Erw Sgungen unter Berflck- 

s lchtigung der landw irtschaftlichen Verhaltn isse . Der H aup te inw and  gegen 

e ine U n t e r f f l h r u n g  der Strafie war u. a. in den ungfinstigen Grund- 

wasserverhaltnissen, verursacht durch die  Lage zw ischen zw ei Wasser- 

laufen , der Isar und  der M oosach, und durch die anstehenden wasser- 

fflhrenden K iesschlchten zu  finden . Durch A n legen  von Schflrfgruben 

wurde der U ntergrund genau erkunde t und  in einer Tiefe von 3 m 

unter Schw ellenoberkante bereits 0,15 m W asserstand w ahrgenom m en.

Abgesehen von den M ehrarbe lten , die eine S icherung des K lesbodens 

gegen Ausw aschen und  seitllches A usw eichen verlangt hatten, w are die 

B ew a ltigung  des von a llen  Se iten  e lndringenden Grundw assers aufierdem 

eine undankbare  S isyphusarbeit gewesen. E in  anderer W eg, dem  G rund 

wasser auszuw eichen, m it der A bsenkung  also w eniger tief zu gehen, 

w flrde eine G le lshebung  von m lndestens 3 m  verlangt haben . D ie  Fo lgę 

ware gew esen, d ie  gesam ten G le isan lagen des Bahnhofs F re is ing ein- 

schllefillch der Bahnsteige und  der L adehalle  entsprechend zu heben, da 

gem afi der Eisenbahn-, Bau- u n d  Betriebsordnung §  7, Ziff. 7, das Neigungs- 

verha ltn ls  von Bahnhofsgle isen —  Ranglerg le lse ausgenom m en —  nlcht 

m ehr ais 2 ,5 %  oder-1 :4 0 0  betragen darf. D ie  M ehrkosten fflr diese

A nderungen  in der G le ishOhenlage hatten in keinem  Vergleich zur tech

nischen Losung  der Aufgabe gestanden.

A m  besten darf dem nach der P lan einer U b e r f f l h r u n g  h ier am 

P latze sein, da es a lle  Fragen technischer und  w irtschaftlicher A rt am 

gflnstigsten lOst. E ine  V o r v e r le g u n g  des Bauwerks aus asthetischen 

G rflnden in R ich tung  M iinchen  hatte im  Gegensatze zur Erle lchterung 

des Ortlichen Verkehrs gestanden.

Beachtlich und  W ert des Erfahrungsaustausches ist diese Briicke 

insofern, ais sie —  die zw eite  ihrer A rt in Deutschland —  in einer

K ru m m un g  von nur 150 m H a lb 

messer lieg t und  die Bahn in 

e inem  sehr spitzen W in ke l von 

3 6 °  24' 11" kreuzt (A bb . 1 u . 2, 

Lage- und  H óhenp lan  des B au 

werks).

II. B a u lic h e  D u r c h b i ld u n g .

D ie  Briicke, e ine geschweifite 

B lechtragerbrflcke, flberspannt frei- 

tragend in einer m ittleren W eite  

von  43 m den v ierg le isigen Bahn- 

kOrper ohne Zw ischęnpfe iler.

D ie  Querschn itte  der H a u p t 

t r a g e r  s ind , unter V erw endung

von Stegblech und  N asenprofilen ,

m it durch lau fenden G urtp la tten  

360-38 g le ichm afiig  gekrflm m t ausgeb ildet u nd  dem  M om entenverlau f durch 

eine zw eite  Lage Deckflachelsen 320 • 32 angepafit (Abb. 3). Der A bstand 

ist 9,40 m . Ihre Stfltzweiten betragen 38,513 m fflr den kflrzeren aufieren 

Haupttrager und 42,434 m fflr den inneren bei einer S tegb lechhohe von

je 2,64 m und  einer Stegblechdlcke von je 14 m m . U m  letztere n lcht

zu  grofi werden zu lassen, w urde zw ischen D ruckgurt und  N u llin ie  eine 

Langsversteifung angebracht (A bb . 3). D ie  Stegbleche selbst sind a lle

4 9027
m durch aufgeschweifite senkrechte Steifen 100-10 gegen Aus-

kn icken oder Falten geslchert und  an den Ansch lu fipunkten der Quer- 

trager zusatzlich  durch F lacheisen 180-18 verstarkt. Da ferner nur e in

W indverband  e ingebaut ist, haben 

die Quertrager nicht nur die  Krafte 
IlOmM-woom wmg0gen aus ęjgn Eigengew ichts- und  Ver- 

kehrslasten au fzunehm en , sondern 

sie sind g ie ichze itig  die R iegel 

eines H a l b r a h m e n s ,  der die 

nicht am  W indverband  liegenden 

G urtungen  auszusteifen und die 

dort angreifenden W Indkrafte  au f

zunehm en  hat. Desha lb  s ind  die 

Quertr3ger durch Eckbleche steif 

m it den S tegblechausste ifungen 

der H aupttrager verbunden  (s. auch 

unter V b ).

M it  Rflcksicht auf H erste llung , 

B earbe itung , Transport u nd  Auf- 

s te llung  w urden  die Tr3ger in  drei 

Teilen m it je  e inem  W erkstattstofi 

bahnseits angellefert.

Der H ohenunterschied von 270 m m  zw ischen dem  aufieren und  dem  

Inneren Haupttrager zur E rz ie lung  des durch d ie  K urven lage  notw end igen 

Quergef3lles von  4°/0 w urde m itte ls bew ehrter A uflagerąuader hergestellt 

(A bb . 4 u. 5).

Das F a h r b a h n g e r i p p e  besteht aus Quertr3gern IP 9 5  und  vier 

Langstragern 1 4 2 1/2. d ie an erstere s tum pf herangefflhrt u nd  m it Steg- 

w inke ln  angeschlossen w urden. A ufierdem  finde t durch Zwlschen- 

quertr3ger 124  eine U n te rte ilung  statt.

D ie  Anschlflsse (Abb. 6) sind sam tlich  biegungsfest, w ie flblich, 

ausgefiihrt. A bw e ichungen  von den Regelanschlussen, durch d ie  waage

rechte K rflm m ung  bed ing t, w urden in  die  B riłckenendfe lder ge legt. Diese

ly sm . Amrundung aufnjZSmLg.S.llSm Skigung - Ausrundung 160 m .H -zm m - auf H6rn.Lg. nomGefalle 
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A bb. 3. AuBerer Haupttrager.

M afinahm e fUhrte zu  schiefen Endąuertragern, die auBerdem im  H inb lick  i\
auf d ie M ontage so zu bemessen waren, dafi m it ihrer H ilfe  d ie  Brucke .I

hydraulisch  gehoben werden konnte . jl  lij iii U -5

Der Querschnitt des W in d v e r b a n d e s ,  ein K-Fachwerk (Abb. 7 u. 8), |* * —ea-*-̂

w ird  aus zw e i g le ichschenkligen W inke ln  100- 100 • 10 geb ilde t u n d  lieg t 

im  unteren D rltte l der Quertr3ger. | ,'V
D ie  g e s a m te  S t r a B e n b r e i t e  von 10 m  auf den Zufahrtram pen .*̂ ¥17

erleidet im  Bereich des Oberbaues aus konstruk tiven GrUnden eine Ein- A. J l  g j J-
engung auf 9 m ; davon entfa llen 7,15 m auf d ie  Verkehrsbahn, 1,50 m ---------- :--- --- - - | §  _±  —

auf den e inseitigen FuBsteig u n d  0,35 m auf den Schram m bord (s. Quer- , Ouertrtiger
schnitt, A bb . 9).

D ie D icke der F a h r b a h n t a f e l ,  e iner E isenbetonplatte , betragt 18cm  —  

be i einer Breite von  7,15 m  und  ist bei e iner grOBten Beanspruchung —-Ł 

des Betons von 65 kg /cm 2 iiber den Stiitzen m it Runde isen von  14 m m  —

Durchm . kreuzweise bew ehrt. Schw ierig dabe i war, dafi durch A no rdnung  -  MI I — Haupttrager
von V ou ten  das A bgie ichen entsprechend dem  Q uerge fa ile  und  die l o t - --- —

rechte A usrundung  m it e inem  Halbm esser von 2000 m erhalten w u r d e . --- Fiir d ie  F a h r b a h n a b d e c k u n g  w urde

D ie  Fahrbahnp latte  w urde durch iaufend  der ganzen  Breite nach h e r - --- -j—-----------  K ie inste inpflaster gew ah lt, das neben langer

geste llt und  erh ie lt Uber jedem  dritten Quertr3ger eine D ehnungsfuge | Lebensdauer bei zwar etwas hćiheren Her-

(als PreBfuge gemaB A IB  ausgebildet). D ie  A bd ich tung  geschah m itte ls  steliungskosten geringe A u fw endungen  fur den

Ju tebahnen  und  w ird  geschutzt durch eine 5 cm dicke Betonschicht m it U nterha lt beansprucht und die notw end ige  G riffigke it in A nbetracht der

Drahtgew ebee in lage . S te igung  von 4 %  aufweist. Das M ateria ł, G ran it, w urde aus dem

Bayerischen W a ld  bezogen.

Der am auBeren H aupttrager entlang- 

Anucht F - F  laufende G e h s t e i g  von 1,50 m  Breite

Auflagerbank Fahrbahn F|1 j erhielt au f e ine 10 cm dicke Betonunterlage

■§| || Ankundigungspfeiiergimi m it 8 0  10 m m  E isenein lage fUr 1 lfdm
|.§ inSandbefmund abgestockhA .. j e inen 2 cm dicken Teerm akadam belag.

| i. i i  n * h  W
sMefer Oidquertriiger£ś\ , . 5  4 , V C P

*150.617J51J12 
151,110 [b, t i 50,311

A bb . 5. 

Aufiagerąuader.

Schnitt A -B  u. C-D  

Fahrbahn mit h-ZOOOm ausgerundet

SiSl.HO t1J0,828_imin*115, 88
*150,371

-2Ą1\~<

— ■ ■ ■ a  ...-..................... i-.
/  j Kammermauer

A bb . 6 . AnschluB  Fahrbahn- 

langstrager— Quertrager.A bb . 4. SiidOstliches W iderlager m it Auflagerbank,
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7* Fur die b e w e g l i c h e n  L a g e r ,  W a lzen lager(A bb . 10), w urde zw ischen

das fiir d ie B earbe itung  not- 

w end ige  Splei von 1 m m  vor-

---   gesehen. Bew egungen infolge

' W^| i____ von W arm eschw ankungen wer- "

'. Bei Temperaturiinderungen [-

Abb. 7. Der W indverband . b lech nach A bb . 11 erm óg llcht A bb . 8. Anschlufi der W lndverband-

D ie Absenkungsvorrichtung ist noch eingebracht. werden. E ine  R inne sam m elt stabe an d ie  Quertrager.

D ie  O b e r f l a c h e n e n tw a s s e r u n g  geschieht m it G e fa lle  zum  i_ ___________________________________________-awm. 
Schram m bord h in ; h ier w ird das Tagwasser in einer Langsm ulde  ge- \0i20
sam m e lt und  nach be iden  Selten flber die Bóschungen in  die Entwasse- j V  7,50~ 3,75
rungsgraben des Bahnkórpers gele itet. i ! j a j MS, ||

111. A u f la g e ru n g . I | l j  i l

D ie  Brucke hat zw ei feste Lager und  zw ei Ro llen lager sow ie Lager _ J  —- ł § j  1 1& H i !il

zur U nterstfltzung der be iden  schiefen Endquertr2ger (Abb. 10). Der j* \ s 1 | P  

Hóhenuntersch ied bis zu r Auflagerbank w ird durch einen A u fbau  von

1,035 m H óhe  beseltigt. ~1 I III S §  Uy

D ie fe s te n  L a g e r  s ind ais Punktk ipp lager durchgebildet, so daB d ie  I I I

Auflagerdrticke auch bei D urchb iegung der Haupttrager stets annahernd | 1 1 |

m ittig  angreifen und  einseitige Kantenpressungen verm ieden werden. A n Q' _ t  E-.
den festen Lagern erhlelt der Bund  der oberen Lagerplatte gegen iiber dem  . ! ___

Zapfen des Lagerstuhls ein Splel von 3 m m , dam it sich d ie  Langenanderun- ^  1,30 2,20 '
.gen des Endąuertragers info lge Temperaturwechsels ausw irken kónnen. A bb . 9. Querschnitt,

festes Lager bemgltcties Lager 100$

4—

das Sickerwasser und 

leitet es e inem  Ablauf- 

rohr zu. A uf der Seite 

der f e s t e n  Auflager 

w ird  d ie  Fahrbahndecke 

durchgefiihrt u nd  durch 

ein Schleppblech nach 

A bb . 12 gestfltzt.

v. E inze l-l i  | ______| »
_ — jss— -< —rpj->—>---------------------------------------------------------------------------------- l-J_uTI i Tl ” * ' - heiten der statischen

\L?j ioS/l ___________________  T T ś n  i p n  I ^  # : - T  B e re ch n u n g .

V->— 3 m ------------------------------------------------------- (Vi S S  §  D ie  B e la s t u n g s -

\ W i \  § 8 !! O  i! J  J___----- -I annahmen bzw', Be-
K<-^A  I] N— s  i| ? § r “ —r------------------------------------ \ x x / - » messungen ergingen

/'■“ " A  1 ------ 1 J X  V  L §  nach D IN  1072 fflr
/i°1  !°VJ \s --!_________ L1 \J 8  1 B rflckenklasse l m it 24-t-

— LI—tl_i 1------1—uA_U  I -0- 1 Dam pfw alze , 12-t-Last-

obere Lagerplatte l l J --------- U---------  kraftwagen und  0,5 t/m 2

A bb . 10. Lager fur d ie  Haupttrager. A bb . lOa. Lager fur Quertr3ger. M enschengedrange
unter Berucksichtigung

 0----I— _ i  der StoBzahlen jew e ils  nach D IN  1073. A is standige Last (Fahrbahnp latte  und

[— ■260— -  Fahrbahnabdeckung  ohne Tragerelgengew icht) w urde 0,870 t/m 2 erm itte lt.

1 ■ m i i a) Z u r  B e r e c h n u n g  d e r  F a h r b a h n p l a t t e .

j f ^  | I | j J J  S y s t e m :  D urchlaufende P latte  eines dre ire ih lgen Systems m it kreuzweiser

Bew egung.

D ie Berechnung 

geschah nach dem  Be- 

rechnungsverfahren von

G
Dr. M a r c u s  bzw . m it 

H ilfe  der Tabellen von  

j L o s  er. Grófite Beton-

spannung  flber den 

S tiitzen , nach „Deutsche 

Best. 1932“, §  29,

$ •  T a f e l  I V  u n t e r  c - db zul
=  65 kg /cm 2. Elsen- 

^:| spannung  (gew óhnliche

ŚL  Runde isenbew ehrung)

de zul —  1200 kg/cm 2.

Lagerstuh!

B ru ck e  
im Beton auf Kies mit 
ver!egt '̂ ~AsphaltverguB, 

_________|____________ t

Dichtungsbahn 

Uli 12
~ ^ \-2 L  90-90-9

t* ii ii
ŁJI fci

Steinschrb. 7/0'

-Endguertrager
§p/dmW id e rla g e r

M̂dehlagir,:
-Endguertrager

A bb . 11. O bergang  am  bew eglichen Auflager, A bb . 12. O bergang  am  festen Auflager.
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b) Z u r  B e r e c h n u n g  d e r  g e k r u m m t e n  H a u p t t r a g e r .

D ie te ilweise in stetiger K riim m ung  liegenden be iden Haupttr3ger- 

w ande wurden fiir die Berechnung m it gen iigender G enauigke it durch 

einen von Quertr3ger zu  Quertr3ger ge rad lin ig  verlaufenden Po lygonzug  

ersetzt. Beim  stetlg gekrum m ten  Trager entstehen durch die Richtungs- 

anderung der Tragerachse, g le ichm afiig iiber d ie  ganze Trageriange ver- 

teilt, Krafte, d ie  norm al zur jew e lllgen  Lage der Tragerachse w irken, 

D le  Krafte werden Ihrer GróBe nach nur ln e inze lnen  Punkten , den 

K n ickpunkten (AnschluB der Quertrager), zusam m engefafit (Abb. 13).

— H --2,B2~

Es ist ’i',n =
K
h

K
h

(cos rplm +  COS 

(cos r‘n +  COS y / ) .
A bb. 14.

Zu r Berechnung 

des W indverbandes .

Zusatzkrafte errechnen und  w ird  die  Rechnung  so 

lange w iederho len , bis d ie A nderung  der M om ente  

k le iner b le ib t ais sie der erforderlichen Genaulg- 

ke lt der Rechnung entspricht.

D ie  M om ente  und  Q uerkrafte  w urden nun 

nach dem  vorh in  beschriebenen Annaherungsw ege

1. fiir standlge Last,

2. fur g le ichm afiig  verteilte Verkehrslast und

3. fiir d ie  O berlasten von W alze  und  W agen 

erm itte lt.

U m  den E influB  des schiefen Anschlusses an 

den be iden  Briickenenden richtlg zu  erfassen, 

w urden fiir 1. und  2. d ie  Knotenlasten an den 

Q uertrageranschlufipunkten errechnet.

A bb . 13, Zur Berechnung der Haupttrager.

Da , w ie bereits erwahnt, ke in oberer V erband vorhanden ist, der die 

waagerechten Krafte Tm und  Tn in die A uflager iibertragt, w irken sie ais 

M om ente  auf den ais H a lb r a h m e n  ausgeb ildeten Querschnitt und  

erzeugen die  w ieder au f H aupttragerw ande w irkenden  Zusatzkrafte

Z/n Zm 4- Zm und  Zn —  Z „  Zn ,

es w ird dann

Z  ' = _7  '
ni —  ‘-n

Z " =  • 

und  dam it

■Zn”

= T . h m b

=  T'i" T ==

COS ITm +  COS <Pm 
b

cos <rln +  cos <p’n

t
n s /r

Diese ais lotrechte Lasten w irkenden Zusatzkrafte vergrófiern die M om ente  

lm  aufieren Haupttrager und  verk le lnern sie lm  inneren Haupttrager. 

M an kann nun  aus den neuen M om enten  verbesserte W erte fiir die

c) Z u r  B e r e c h n u n g  d e s  W ln d v e r b a n d e s  (Abb. 14).

Da d ie  Auflager in den Punkten 0, 8, 9 und  18 im stande sind, quer 

zur Briickenachse gerlchtete Krafte au fzunehm en , konnte  der W indverband  

entsprechend D IN  1073 §  13 fur die Berechnung der D iagonalstabkrafte  ais 

aus drei elnfachen Balken (0— 3 ,3 — 8 ,8 — 9) bestehend angenom m en werden. 

D ie  K riim m ung  der Haupttrager wurde w lederum  vernachiassigt (Abb. 15): 

W in d a n g r i f f s f l a c h e n :  vom  Sufieren H aupttrager 2620 m m  

vom  Inneren H aupttrager 270 m m  

h =  2890 mm 

Verkehrsband hv =  1,0 m.

d) Z u r  B e r e c h n u n g  d e r  L a g e r .

Da die waagerechten A uflagerdriicke sow ohl von den Brems- w ie 

von den W indkraften  sehr k le in  sind und um gekehrt der Auflagerdruck 

fiir standlge Last a lle in  rd. 95 t betragt, so kónnen d ie  obengenannten 

waagerechten A uflagerdriicke m it S icherheit a l l e i n  durch d le  Re ibung  

iibertragen werden (vgl. K onstruktion  der W alzenlager). M afigebend fiir 

d ie Rechnung ist dem nach led ig llch  m ax / l =  9 5 t .  (Schlufi folgt.)

Alle Rechte vorbehalten. Die Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder

nach dem Gesetz vom 4. August 1904.

II. Hydraulische Unteriagen, Ermittlung der Wassermengen, der Gefaile und der Querschnitte 
fiir die einzelnen Vorfluter.*)

V on  Regierungs- und  Baurat G ra m b e rg  in Berlin  und  Regierungsbaurat K e il ln M unster i. W .

1. A llg e m e in e s .

Der G rundgedanke  der R egu lie rung  der unteren O der war eine 

T ellung  der A ufgaben der an den be iden Talselten fliefienden W asserlaufe: 

Der ó s t l i c h e  W asserlauf, bestehend (nach der je tzigen Bezeichnung) 

aus .O d e r*  („S trom oder”) bis h inun te r nach K liitz  und der „Grofien 

R eg litz” von  K lu tz  abwarts b is  zum  Dam m schen  See, soli dle aus dem  

O berlau f kom m enden  W asserm engen und  S inkstoffe  dem  Dam m schen 

See zuftihren, daneben aber auch der Schiffahrt, insbesondere —  wegen 

der A usnu tzung  der S trO m un g —  der Talschlffahrt d lenen ; der w e s t l i c h e  

W asserlau f,bestehendausder „Wasserstrafie H ohensaathen— Friedrichsthal" , 

der anschliefienden „W estoder” von Friedrichsthal b is zu  ihrer E inm O ndung  

ln  d ie  O der be i G u s tów  und  der „O d e r” unterha lb  G iis tow , Ist ais ein 

Teil des Grofischiffahrtweges B erlin— Stettin fiir den Verkehr von 600-t- 

Schiffen ausgebaut w orden, soli g le ichze itig  aber auch eine ausreichende 

Entw asserung des O derbruchs u n d  der bereits fruher vorhanden gewesenen 

oder erst im  Laufe  der Regu lierungsarbe lten  angelegten Polder zw ischen 

Hohensaaten und Stettin  verm itte ln .

Durch die  Som m erdeiche zw ischen dem  Óstlichen und dem  westlichen 

W asserlauf soli das W asser des Óstlichen Laufes in  geschlossenem  Quer-

*) Fortsetzung aus Heft 23/24, S. 285.

schnitt auch zur Zeit solcher W asserstande, be i denen fruher eine A usu ferung  

elntrat, zusam m engehalten  werden, und  zwar so lange, ais eine W asser

fiih rung  der O de r von 1600 m 3/sek und  g le ichze itig  ein  Aufstau im  

Dam m schen See von +  0,70 m N N  n icht uberschritten w ird . Dieses M afi 

von 1600 m 3/sek ist ais A bfiih rungsm enge  derjenigen Som m erhochwasser 

erm itte lt worden, d ie vor Beg inn der R egu lie rung  an dem  ehem allgen (beim  

N eubau  der Schw edter Strafienbriicke beseltlgten) Pegel Schw edt die

H óhe  von +  2,50 m NN  nicht iiberschrltten.

Fur die A n lage  der bis dah in  vorhanden gew esenen De iche des

C riew ener u n d  Schw edter Polders (Polder A  und  B) w ar seinerzelt ein 

W asserstand von +  2,00 m NN  am Schwedter Pege l und  eine W asser

fiih rung  von 1200 m 3/sek m afigebend gewesen. D ie  ErhOhung auf

+  2,50 m N N  und  1600 m 3/sek bedeute te  also fiir diese Po lder eine 

erhebllche ErhOhung der Sicherheit gegen O berflu tung . E in  W asserstand 

iiber 2,50 m NN  be i Schw edt war nur ln sehr nassen Jahren  voriiber- 

gehend  aufgetreten, in dem  dre ifiig jahrigen Ze itraum  1874 bis 1903 zum  

Beisplel nu r funfm al.

W are der G rundsatz, dem  óstlichen W asserlauf dle gesam te A b 

fiihrungsm enge von 1600 m 3/sek zuzuw e isen , uneingeschrankt durchgefiihrt 

w orden, so hatten sich fiir den untersten Tell des óstlichen Laufes sehr 

grofie Durchflufiąuerschnltte  und  dadurch unverhaitn ism afiig  hohe  Bau-
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kosten ergeben. Es werden deshalb durch das d lcht unterha lb  F idd ichow  

ge legene „W ehr M a r ie nho f“ von den 1600 m 3/sek 650 m 3/sek in die 

dort abzw eigende W estoder abgele itet, d ie, abgesehen von ihrem  obersten 

Teil (dem  gróBtenteils k iinstlich  ange legten „Durchstlch M arienhof—  

G u tm un d se e “), gen iigend  breit und  tie f war, um  auBer den ihr von der 

Wasserstrafie H ohensaathen-Frledrichstha l zugeftihrtenW asserm engen auch 

diese 650 m 3/sek au fzunehm en . Es b ie te t sich dam it zugle ich die 

M óg lichke it, dem  unteren Teile des westlichen W asserlaufs in  Zelten , in 

denen ihm  nur geringe W asserm engen aus dem  O derbruch durch die 

Wasserstrafie H ohensaathen— Friedrichsthal zugefuhrt werden, Frischwasser 

aus dem  dstlichen Lauf zuzu le lten , was fur die  Fischerel des w estlichen 

Laufes und  d ie  an ihm  gelegenen Ortschaften fiir no tw end ig  zu erachten ist.

680
Ouerschniti. I 700 !a..-la

637,5 702,5 701,0

A bb. 3a . O stllcher W asserlauf.

2. E rm it t lu n g  d e r  W a s se rm e n g e n  u n d  W a s se rs ta n d lin ie n .

a) F u r  d e n  ó s t l i c h e n  W a s s e r la u f .

Im  óstlichen W asserlauf ist d ie EHW -Spiege llin ie  dadurch feslgelegt, 

dafi sie am  unteren E nde , der M u n d u n g  der Grofien Reg litz in den 

Dam m schen See, von der vorausgesetzten StauhOhe von -f 0,50 m N N  

ausgeht, am  oberen Ende , bei H ohensaathen, in den W asserspiegel von 

+  5,21 m NN  ( =  +  5,07 m am A ufienpege l der Schleuse Hohensaathen- 

F lnow ) auślauft; d ieser W asserstand entsprach nach den dam allgen  Fest

ste llungen der W asserfuhrung von 1600 m 3/sek (vgl. den Langenschnitt 

A bb . 3a).

AuBer fiir E H W  s ind  noch W assersp iege llin ien berechnet w orden 

fiir Sommer-M ittelwasser (So .M W ): E ine  W asserftihrung der O der von

395 m 3/sek , d ie  nach vor- 

genom m enen  M essungen dem  

So .M W -Stande am Hohen- 

saathener Pegel der Jahre  1890 

bis 1899 (+  3,01 m NN

=  +  2,87 m a. P.) entspricht, 

trifft m it e inem  W asserstande 

von 0,10 m N N  im  Dam m schen 

See (d. i. S o .M W  der Abflufi- 

J\°isio jabre  1874bis 1898) zusam m en ; 

-o,u von den 395 m 3/sek werden 

20 m 3/sek (nach spaterer Fest- 

setzung m indestens 45 m 3/sek, 

s .w e ite run ten )iibe rdasM arien-  

hofer W ehr zur A uffrischung 

ln  d ie  W estoder abge le ite t; 

m ittle resN iedrigw asser(M N W ): 

E ine  W asserfuhrung der O der 

von  202 m 3/sek, entsprechend 

dem  aus dem  Jahrzehn t 1890 

bis 1899 berechneten M NW - 

S tandc am Hohensaathener 

Pegel (+  2,08 m N N =  +  1,94 m

a. P.), trifft m it dem  m ittleren 

N iedrlgwasserstande im  Damm-

.U L U ~ l
750,6 733, t 7357 737,0 7*1,6

6.R. 6.k. Q.R. Q.R.

2)3 So. Mtwm -St)
7,68 So. W  (1871-95)).
7,50 So. m v ( m - 3 m  
1*2  So. MW (1318-33)]
7 0̂ MNW(187*-3S)\
7,35 M M  0328-33) ~

±0tW *Jl*L

Oderberger Genosser-

I

in  HhWv. S.4.8S 183 _

iffii.MHW(ians98}_ 
/EHW

■161

W

So.MHW(m-33) 7,80
. Ticr. 
sjL

MNW(1928-33)'

/./.o F>
■■ i  

•*,S7

km 93 
Ouersctinitt: k tf-4

93 05,8

Ą o is

-2,88

T2T. rrr 
—

Wasserstande
rorder Regutierung (1Ó74-JS9S) o

- HntiYurfshochnasser ( EHW) jj"
■ noch der Regulierung (7928-7933)

H-

fu r die Langen
5 70 15 20 Mm

j ..'. . [ „ i-L .L .i— _  . : ....
2 3 * 5 6 7

fa r die hohen

-Q997

&JL.

092

-2.90

- -o:!
;^«T=-=

]C5y£v$'/ 
Durctistich 
Marienhif- 
Stltmu/idsee

dm®wmm

£6f_

-0.933

■581

I

__________I
m- IV-

’7W -03)3

■ Westoder

w

6.3’ -ett ■ą«7

Ouerrerbnidg. .'ja___
Klolz-Slshrt W  

Oder

s 70771 

■|s ■§

I  S 
■§ g

l-Sr i

77t,3 rtąs up m t niji uy/ąt/m
,3°.6 w*

O

■27 m v
„1SS SoHHW (1)21-33)
Y. oso tnn 
-o*) So. min t/m -w oj25o. iw m-m 
<611 so. mv imt-iV 
\o,3e Hu n  u m  -93) 
-qtt Mm (mi-3v

A bb. 3 b . W estlicher W asserlauf. A bb , 3 a  u. b . Langenschnitte .

A is „Entw urfshochw asser“ (E H W ) ist ln den Entw iirfen  fiir die 

Regu lic rung  der unteren O der eine W asserfuhrung der O der von 

1600 m 3/sek , d ie m it e inem  durch W in d  veranlafiten Aufstau von 

-f 0,50 m N N  im  Dam m schen See zusam m entrifft, u n d  von der 

650 m 3/sek be i M arienho f ln die W estoder tibergele itet werden, 

bezeichnet w orden . Dieses Entwurfshochwasser ist in erster L in ie  nach 

Festsetzung geeigneter Gefalleverhaln isse  fiir d ie B estlm m ung  der 

W asserlaufquerschnitte  m afigebend gewesen. D ie M O glichkeit, dafi d ie  

W asserm enge von 1600 m 3/sek m it e inem  A ufstau  von +  0,70 m N N  

zusam m entrifft, ist in  der W eise beriicksichtigt, daB die Deiche ent

sprechend erhoht sind. Dieses Verfahren erschien zuiasslg, da ein 

Aufstau von +  0,50 m N N  im  Dam m schen See fast a lljah r llch  ganz 

oder annahernd e intrltt, w ahrend  grOBere S tauhóhen , besonders aber 

ihr Zusam m entreffen  m it e inem  Oderhochwasser, zu den A usnahm en 

gehOren.

sehen See =  —  0,35 m N N  zusam m en . (Nach erst spater getroffener 

Rege lung  werden m indestens 45 m 3/sek be i M arienho f zur Auffrischung 

der W estoder abgeleitet.)

H ins ichtlich  des zu erw artenden hOchsten Hochwassers (H H W ) ist bei 

A ufste llung  der Entw iirfe  fiir die R egu lic rung  der unteren O de r dam it 

gerechnet worden, daB ein ahn liches Hochwasser w ie  das vom  6. A pr il 

1888 bzw . vom  20. M arz 1891 (letzteres erreichte o be ih a lb  N iederkranig  

hóhere S tande ais das von 1888) auch fiir d ie  Z ukun ft n ich t ausgeschlossen 

Ist (vgl. den Langenschnitt des dstlichen W asserlaufs, A bb . 3 a). Bei A n lage 

der Som m erde iche im  G eb ie te  der unteren O der und  ihrer Bauwerke 

ist darauf R iicksicht genom m en  worden, dafi d iese lbe  W asserm enge, d ie  

die O de r bei den genann ten  Hochw assern ge fuhrt hat, sow eit sie nicht 

vom  Strom schlauch au fgenom m en werden kann, uber die Kronen und 

durch die Ein- und  Auslafibauw erke der Som m erde iche ohne Wasser- 

s tanderhóhung  abfliefien kann.
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A b b . 4. U be rs ich t flb e r  d ie

So.MW HHW 
y,EHW

1,0 i
d.Oder

7̂  Bodenablagenungsdamm
*EHW

- 60,0  -

b) F f lr  d e n  w e s t l l c h e n  W a s s e r la u f .

Fflr den westllchen W asserlauf sind 

folgende W asserstand lln len berechnet wor

den (vgl. den Langenschnitt A bb . 3b ):

Hóchstes Hochw asser (H H W ): D ie  Be

rechnung geht von dem  W asserstande von 

3,00 m NN  aus, der bel dem  Hochwasser 

vom  6. Aprll 1888 an dem  Punkte vorhanden 

war, an dem  je tzt der hochwasserfreie Deich 

endlgt, an dem  also je tzt bei den hochsten 

WasseTsOnden Aussp lege lung zw ischen der 

WasserstraBe H ohensaathen— Friedrichsthal 

u nd  der O de r stattfindet (km 131,1 des 

GroBschiffahrtweges B erlin— Stettin) An 

Zu fiuB m engen  sind berflcksichtigt: der

gróBte zu  erwartende Zuflu fi von Nieder- 

schlagwasser aus dem  O derbruch, verm ehrt 

um  das aus dem  H ohenzo lle rnkana l durch 

d ie  N lederfinow er Schleusentreppe und  aus 

der O der durch d ie  F inow schleuse H ohen 

saathen zugefflhrte Schleusungsw asser; ein 

der H óchstle istung des S to lper Schópfwerkes 

entsprechender Zu flu fi aus dem  Lunow- 

Stolper Polder, und  der hóchste zu er

w artende Zu flu fi aus der (3,5 km  unter

ha lb  Schw edt in die WasserstraBe H ohen 

saathen—-Friedrichsthal m flndenden) W eise, 

berechnet unter der A nnahm e , dafi ihr 

917 k m 2 grofies E inzugsgeb ie t eine Abflufi- 

spende von 35 1/sek von jedem  k m 2 

liefert.

Entwurfshochwasser (EH W ): Unter A n 

nahm e  eines Wasserstandes von +  0,50 m NN  

bei Stettin  (also desselben W asserstandes, 

der bei E H W  des óstllchen W asserlaufes im  

Dam m schen See angenom m en  w ird) w ird 

berflcksichtigt: ein e inem  m ittleren H och

wasser entsprechender Zu flu fi aus dem  O der

bruch, zu dem  Schleusungswasser in der- 

selben M enge w ie bet H H W  tritt; ein der 

vo llen  Le istungsfah lgke it der Schópfwerke 

be i Sto lpe und  Schw edt entsprechender 

Zuflu fi aus dem  Lunow-Stolper und  dem 

Criew ener Po lder; ein einem m ittleren 

Hochwasser entsprechender Zuflu fi aus der 

W eise , berechnet unter A nnahm e  einer 

A bflu fispende von 15 1/sek von  1 km 2;

650 m :,/sek Zu flu fi aus der S trom oder flber 

das M arienhofer W ehr.

Som m er-M ltte lw asser (So .M W ). Unter 

der A nnahm e , daB ln Stettin (ebenso w ie im  

Dam m schen See) ein W asserstand von 

+  0,10 m N N  vorhanden ist, s ind  fo lgende 

Zuflflsse berflcksichtigt: m ittlere Abflufi-

m engen aus dem  O derbruch  und  aus dem  

W elsegeb ie t (je 4 1/sek von jedem  k m 2 

des 2451 bzw . 917 km 2 grofien Einzugs- 

geb ie ts; dazu Schleusungswasser aus dem  

Oderbruch); Zuflflsse aus dem  Lunow- 

Stolper Polder und  dem  Criewener Po lder 

s ind  ais unbedeu tend  vernachlassigt. —

U nterha lb  Friedrichsthal sind d ie  Quer- 

schnitte so grofi, dafi d ie durch die  Wasser- 

strafie H ohensaathen— Friedrichsthal zu- 

gefuhrte W asserm enge zusam m en m it dem  

aus der S trom oder uber das W ehr M arien

hof flbergeleiteten Auffrischungswasscr 

(20 bzw . 45 m s/sek) ke in merkliches Ge- 

faile zu  erzeugen verm ag.

M ittleres N iedrigwasser (M N W ): Es w ird ein Wasserstand von

—  0,35 m  NN  bei Stettin  und  ZufluB  led ig lich  von Schleusungswasser 

aus dem  Oderbruch  und von  1,2 I/sek je k m 2 aus der W eise 

angenom m en . —  U nterha lb  Friedrichsthal tritt ke ln merkliches Gefa ile  

m ehr auf.

D ie  W asserfuhrungen, d ie  sich un ter d iesen A nnahm en  fflr die e in 

ze lnen Strecken des westllchen W asserlaufs ergaben, sind aus der neben- 

stehenden Z usam m enste llung  zu  ersehen. D ie  Zuflflsse unterha lb  der 

W e lsem flndung  sind so gering, daB sie in  jedem  Falle  vernachiassigt 

werden konnten.

3. W a s se ra u ff r is c h u n g  im  w e s tlic h e n  W as se r la u f .

In den der B auausfuhrung  vorangegangenen Entw flrfen und  Berech- 

nungen  war angenom m en worden, daB durch eine Einlafischleuse, d ie  nahe 

dem oberen Ende der WasserstraBe H ohensaathen— Friedrichsthal, und  zwar 

erst am  Lunow er D am m haus  (km 95,8), spater be i N euenzo ll (km  93,3) vor- 

gesehen war, bis zu  20 m 3/sek W asser aus der O der in d ie  WasserstraBe 

H ohensaathen— Friedrichsthal flbergeleitet w erden sollten, um  das W asserder 

letzteren in den Ze iten  geringer W asserzufflhrung aus dem  O derbruch 

und  den iibrigen Po ldern  aufzufrischen. Spater aber Ist m an von diesem  

Yorhaben abgekom m en. G enauere U ntersuchungen hatten nam lich  er-
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Q uerschn ittausb ildung .

B e z e l c h n u n g  d e r  W a s s e r la u f s t r e c k e
Mafi- Abflufi-

gebender

Soll-

Sohlenbre ite
bei E H W Bóschungs-

quer-

schnitt
oberer bzw . unterer E ndpunk t 

W a s s e r s t r a B e  _
km  Ortschaft od. dgl.

quer-

schnitt
m

t
m

ne igung be i E H W

rd. m2

Bem erkungen

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

Ó s t l i c h e r  W a s s e r la u f .

Oder

desgl.

desgl.

desgl. (M arw itzer Durch- 

sticb)

O der 

Grofie Reg litz  

desgl. 

desgl. (S trom teilung) 

desgl.

GroBschiffahrtweg 

B erlin— Stettin (Wasser- 

straBe Hohensaathen—  

Friedrichsthal) 

desgl. (d e sg l) 

desgl. (desgl.) 

desgl. (desgl. A lte  Oder) 

desgl. (desgl. Durchstich 

C riew en— Schwedt) 

desgl. (desgl. A lte  Oder) 

desgl. (desgl. Durchstich 

Schw edt— Friedrichsthal) 

desgl. (desgl.) 

desgl. (desgl. H olzgrube) 

desgl. (desgl. Weise) 

desgl. (desgl. Durchstich)

W estoder

desgl.

desgl.

Oder

687.0 

697,7

702.5

704.0

719.0

730.6 

733,1 G . R. 

735,7 G .R .  

737,0 G . R. 

741,6 G . R.

93,0

95,8

110,1
112.7

114.8

119,6

121.9

124,2

130.9

132.8 

134,1

134.8

22,8
27.8

29.8 

733,2 

734,5

N iedersaathen

N ipperw iese

F idd ichow

M arienhof

G re ifenhagen 

K lfitz 

Podejuch 

F inkenw alde  

oberha lb  Zo llk rug  

M iin du n g  in den 

Dam m schen See

Hohensaathen

Lunow er Dam m haus 

Stfitzkow  

oberha lb  Criewen 

unterha lb  Criewen

Schw edt (Schopfwerk) 

unterha lb  Schwedt

W e lsem undung  

oberhalb Friedrichsthal 

F riedrichsthal 

unterha lb  Friedrichsthal 

desgl.

Schillersdorf

Kurów

G iis tow

Jungfernberg

Q u e r v e r b l n d u n g e n .
Tiefe 

bei E H W

a 140,0 7,0 1 :3 1190

a 145,0 7.0 1 :3 1450

a 150,0 7,0 1 :5 1360

a 102,0 7,0 1 : 3 940

b 109,0 8,0 1 :2 1080

b 109,0 8,0 1 :2 1000

b 140,0 8,0 1 :2 1250

c 74,0 +  66,0 8,0 1 : 2 1320

b

r W as

140,0 

s e r ia  u f.

8,0

Tiefe 

bei M N W
ni

1 :2 1250

d
•

17,0 rd 2,5 1 :3 134

e 17,0 rd. 2,5 1 :3 132

f 17,0 rd. 2,5 1 :3 129

/ 27,0 rd. 2,5 1 :3 172
cr
fc> 20,0 rd. 2,5

in der M itte

1 :3 123

/ = - 50 ,0 rd. 2,5 1 :3 700

h 12,0 3,9 1 :3 162

h 13,2 3,9 1 :3 172

i <  19,0 2,6 1 :3 330

k 80,0 4,2 1 :3 365

L 18,7 2,65

Tiefe 

be i E H W
m

1 : 3

iii 90,0 7,0 1 :3 —

m 104,0 7,0 1 :3 —

m 82,0 7,0 1 :3 —

n 80,0 8,0 1 : 3

Ubergang auf anderen 
Querschnitt au f folgen
den Strecken: 

km  702,0 bis 702,5 
„ 704,0 * 705,0 
„ 71S,0 „ 719,0.

Zu  lfd. Nr. 14: Sohle 
von der M itte  m it 1: 20 

ansteigend.

Zu lfd. Nr. 20: Der
Durchstich d ient haupt- 
sachlich der Schiffahrt, 
der AbflulJ findet auch 
durch das alte FlufJ- 

bett statt.

Zu lfd. Nr. 23: H ierzu 
kom m t noch der Quer- 
schn itt der Kurow- 

Giistower Fahrt.

W estoder (Durchstich
0 M arienhof nt 80,0

ni

7,0 1 :3 710

M arienho f— G utm undsee)
2,3 Friedrichsthal

Oder
730,6

733,2

K lfitz

G iis tow
0 60,0 4,12 1 :3 300

Z u flf is se  de r W asse rs traB e  H o h e n s a a th e n  — F r ie d r ic h s th a l 

u n d  d e r  a n sc h lie B e n d e n  W e s to d e r .

Z  u f 1 u fi (in m 3/sek)

km
bei H H W bei E H W beiSo.M W j|be i M N W

aus zu 
ein-
zeln

zu 
ein-
zeln

zu 
ein

zu 

zeln
sam  sam sam 

zeln
sam 

men men men men

39,0 dem  O derbruch: 

N iederschlagswasser . 60,0 36,4 9,8 0

Schleusungsw asser . 1,7 61,7 1,7 38,1 1,7 11,5 1,7 1,7

107,9 dem  Lunow  - Stolper

P o ld e r ........................ 8,1 69,8 8,1 46,2 0 11,5 0 1,7

119,4 dem  Crlewener Polder 0 69,8 13,5 59,7 0 11,5 0 1,7

124,4 dem  W e lse g e b le t . . 32,1 101,9 13,8 73,5 3,7 15,2 1,1 2,8

135,4 der O der fiber das

W ehr M arienho f:

a) nach den hydrau

lischen U ntersu

chungen von 1908 650 752 650 724 20 35 0 2,8

b) nach der „Wasser

o rdnung " vom  14. ! j

Ju li 1931 . . . . 650 752 j 650 724 &  45 S  60 [S  45 S  48

geben , daB die  En tnahm e  der ln Betracht kom m enden  W asserm cngen 

aus der O de r fur d ie  Schiffahrt auf dem  Strom e schwere N achte ile  zur 

F o lgę  haben w iirde , zu  dereń Ausg le lch  um fangreiche und kostsplelige 

bau liche  M aBnahm en erforderlich gew orden waren. Auch eine S tijrung 

der Schiffahrt auf der WasserstraBe H ohensaathen— Friedrichsthal durch 

d ie  bei der E ln le itu ng  entstehende Q uerstrom ung  hatte  sich kaum  ver- 

m eiden lassen. Anderseits waren aber erhebliche Nachte ile  fiir d ie  

WasserstraBe H ohensaathen— Friedrichsthal be im  W egfa ll des ZuschuB- 

wassers kaum  noch zu  erwarten, seitdem  die Abw3sser der S tadt Schw edt 

n icht m ehr w ie frfiher in die WasserstraBe H ohensaathen— Friedrichsthal, 

sondern durch eine unter dieser WasserstraBe gedfikerte R ohrle itung  

unm itte lba r der O der be i N iederkranig  zuge fiih rt werden.

F iir den unteren Teil des westlichen W asserlaufs (W estoder und  Oder) 

ist ein A usg le ich  fiir den W eg fa ll der Lunow er E inlaBschleuse geschaffen 

w orden durch verm ehrte O be r le itung  von Wasser aus der O der iiber das 

M arienhofer W ehr; w ahrend in den hydraulischen U ntersuchungen von 

1907 und  1908 bei S o .M W  eine O berle itung  von 20 m 3/sek, be l M N W  

aber iiberhaupt ke ine O berle itung  vorgesehen w ar, soli nach der jetzt 

g iilt igen  Vorschrift (W asserordnung vom 14. Ju li  1931, §  11) d ie  der W est

oder fiber das M arienhofer W ehr zugefuhrte W asserm enge be i einer 

W asserfiihrung  der O der bis zu  etwa 520 m 3/sek m indestens 45 m 3/sek 

betragen, be i weiter zunehm endem  ZufluB  aber a llm ah lich  so gesteigert 

w erden, daB be i einer Gesam tw asserfuhrung der O der von 1600 m 3/sek 

etwa 650 m ^se k  zur W estoder abflieBen und  950 m 3/sek in der O der 

verb le iben . —  A uf die W asserstande hat diese E rhdhung  der Uber- 

le itungsm enge  ke inen w esentlichen E influfi,
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4. B e re ch n u n g sv e r fa h re n .

Bei a llen  hydraullschen U ntersuchungen ist zur B estim m ung  des 

Abflu fibe iw ertes c der a llgem e inen  A bflu flform el Q =  F c ]‘R J die 

Ganguillet-Kuttersche Form el

23 +  J L +  °>00155

1 + ( 2 3 +  , ,-yg

II J
0,001 55 \ 

J  ) '

benutzt w orden; der Rauhigkeitsbeiw ert n ist fiir den Strom sclilauch 

zu  0,025, fiir d ie  V oriander zu  0,035 gew ah lt worden. —  Das in die Form el 

elnzusetzende G efaile  J erreicht streckenweise aufierordentllch k leine 

W erte ; ln der Wasserstrafie Hohensaathen— Friedrichsthal geht es bis auf 

0,1 m m /km  h lnab . Zw eife llos w erden bel solch k le inen W erten dle Er- 

gebnisse der Rechnung z iem lich  unzuverl3ssig.

5. A u s b ild u n g  d e r  AbfluG- u n d  D e ic h ą u e rs c h n it te .

Fflr d le A usb ild u ng  der Querschn itte  auf den Strecken, auf denen 

nicht von N atur bereits e ine ausreichende Breite und  Tiefe vorhanden 

war, war aufier dem  erforderllchen AbfAhrungsverm Ogen die Riickslcht 

auf e inen fiir d ie N u tzung  des angrenzenden G e landes vorteilhaften 

Grundw asserstand und die  R iickslcht auf dle Schiffahrt m afigebend. Jedoch 

erforderte schon die  R iickslcht auf das A bfflhrungsverm ógen auf den 

m eisten Strecken d ie  W ah l von Querschn ltten , dle fur die Schiffahrt m ehr 

ais ausre ichend sind. A bb . 4 g lb t e ine U bersicht uber die Q uerschnitte  

der k iinstlich  hergestellten oder erweiterten Strecken.

F iir den ó s t l i c h e n  W a s s e r la u f  (O der und  Grofie Reglitz) wurden 

8 m W assertiefe unter E H W  und  zweifache Unterw asserbóschungen unter

ha lb , 7 m W assertiefe und drelfache Bóschungen oberha lb  Greifenhagen 

ais Regel festgesetzt. D le  Soh lenbre ite  wachst von 140 m be i BOschungen 

von 1 :3  bei N iedersaathen bis auf 150 m (bei Bóschungen 1 :5 )  bei 

M arienho f an, im  M arw itzer Durchstich ist sie, entsprechend der ver- 

ringerten Hochw asserfiihrung, au f 102 m elngeschrankt, weiter unterha lb  

wachst sie w ieder bis auf 140 m in der Grofien Reg litz  an. —  D Ie .Bre ite  

der Voriander einschliefilich der Deiche und  polderseitigen Schutzstreifen 

betragt in der Regel 70 m . D ie  K rone der Som m erde iche lieg t 30 cm 

iiber E H W . D le  oberha lb  G re ifenhagen streckenweise vorgenom m ene 

A bgrabung  der V oriander setzt 30 cm iiber S o .M W  an und  steigt m it 

1: 250 an.

Im  oberen Teil des w e s t l i c h e n  W a s s e r la u f s ,  der W a s s e r s t r a f ie  

H o h e n s a a t h e n — F r i e d r i c h s t h a l ,  liegt oberha lb  Schw edt die norm ale 

Soh le  m it Rflcksicht auf d le Schiffahrt rd. 2,50 m unter M N W . (Ursprflnglich 

war dieses M afi au f 2,55 m  festgesetzt. D a aber erst nach der Fertig- 

s te llung  dieser Strecke der W egfa ll der Lunow er Einlafischleuse sow ie 

e ine  erhebliche E rw eiterung des Querschnitts  des Durchstichs Schw edt—  

Friedrichsthal [s. u.] beschlossen w orden ist, haben a lle  W asserstande 

gegen iiber der ersten Berechnung eine A bsenkung  erfahren.) D ie Soh len 

bre ite  betragt h ier au f den kflnstllch hergestellten oder erweiterten Strecken 

17 bis 20 m m it entsprechender E rw eiterung in den K rflm m ungen , d ie  

B óschungsne lgung  1 :3 . A u f den zum  A usbau  benutzten natflrlichen 

Flufistrecken, nam en tllch  im  a lten O de rbe tt be i Schw edt, ist m eist eine 

weit gróBere Breite vorhanden , jedoch  m ufite d ie Soh le  zum  Teil durch 

A usbaggerung  vertleft werden.

Der erst e ln ige  Jahre  spater ausgefflhrte Durchstlch Schwedt— F ried 

richsthal hat e inen w eit gróBeren Querschn itt ais d ie  oberha lb  Schwedt 

ge legene Strecke der Wasserstrafie H ohensaathen— Friedrichsthal, und  zw ar 

rd. 4 tn Tiefe unter M N W  be l 12 m Sohlenbre ite  oberha lb , 13,2 m Soh len 

breite un terha lb  der W e lsem iindung  erhalten. Es so llte  dadurch auf alle 

F a lle  und  zu jeder Zeit den G eb ie ten , d ie au f d ie Entw asserung nach 

dem  w estlichen W asserlauf angew iesen s ind , ausreichende V orflu t ge- 

slchert werden.

In  der obersten Strecke der W e s t o d e r ,  dem  „Durchstich M arien 

hof—  G u tm undsee ", betragt d ie  Tiefe 7,10 m unter E H W , die Sohlenbre ite  

80 m , dle Bóschungsne lgung  1 :3 . D ie W estoder unterha lb  Friedrichsthal 

hatte  Im  a llgem e inen  bereits ausreichende Querschn itte , es s ind  im  

wesentlichen nur e ln ige Begrad igungen k iinstlich  vorgenom m en worden. 

Doch sind auch auf dieser Strecke sogenannte So llquerschnitte  festgesetzt, 

d le nach etwa elngetretener V ersandung  w ieder hergeste llt werden mflssen. 

D ie Tiefe dieser So lląuerschn ltte  betragt bis G iis tow  (E inm flndung  in die 

Oder) 7 m unter E H W , von dort an 8 m , d ie  Soh lenbre ite  bis Schillers- 

dorf 90 m , von Schillersdorf bis Curow  104 m, von Curow  bis Jungfernberg 

rd. 80 m, w ozu  h ier noch ein N ebenarm , die  „Curow-Gflstower F ah r t ', 

trltt. D ie  B óschungsne lgung ist flbcrall 1 : 3.

Dle Oderstrecke K liitz— G iistow  ist nur ais Q ue rve rb indung  fflr die 

Schiffahrt ausgebaut. D ie entsprechenden M afie betragen daher nur: 

Tiefe 4,12 m , Soh lenbre ite  60 m , Bóschungsne lgung  1 :3 .

Das H H W  war sow ohl auf dem  westlichen w ie auch auf dem  óst- 

ltchen W asserlauf fiir die H óhen lage  der sie kreuzenden Briicken m afi

gebend ; d ie  Briicken haben bei d iesem  W asserstande noch eine lichte 

Durchfahrthóhe von rd. 4 m ,

D ie  Krone des hochwasserfreien Deiches von S tiitzkow  bis unter

ha lb  der Schleuse Schw edt lieg t im  a llgem e inen  1 m flber dem  m it 

H H W  der S trom oder zusam m en fa llenden  hóchsten W asserstand der 

Som m erpolder, die dieser De ich  au f ihrer W estseite begrenzt. D ie  

Kronenbreite  betragt oberhalb des Schw edter Schópfwerks 5 m , unterha lb

3 m , d ie  Bóschungsnelgung beiderseits 1 :3 . D iese lbe  H óhe  w ar auch 

fflr den Bodenab lagerungsdam m  m afigebend, der von unterha lb  der 

Schleuse Schw edt bis ln die  G egend  von Friedrichsthal (W elsensee) d ie  

Wasserstrafie H ohensaathen— Friedrichsthal beg le lte t und dort den hoch

wasserfreien Deich ersetzt. Hochwasserfreier Deich und  Bodenab lagerungs

dam m  haben in 1,0 bis 1,4 m H óhe  iiber E H W  eine streckenweise ais 

Leinpfad benutzbare  Berme von 3 m Breite. —  N ur auf einer rd. 3 km 

langen Strecke gegen iiber von Schw edt ist d ie  Krone des hochwasser

freien Deiches bis auf 0,3 m iiber H H W  der Strom oder gesenkt unter 

A b flachung  der w estlichen BOschung auf 1 :6  und E inschaltung  langerer 

U bergangsram pen. Durch diese auf V eran iassung der V erw a ltung  des 

dam aligen  K g l. Hauses durchgefuhrte T ieferlegung der Deichkrone sollte 

erreicht werden, daB der A usb lick  von  der S tadt Schwedt, nam en tllch  

von dem  der K rone gehórigen Schwedter Schlofi und  Schlofipark her, auf 

d ie  O dern iederung  m óglichst w en ig  beeintrachtlgt w ird .

G e g e n u b e r s te llu n g  de r W as se rs ta n d e  v o r  u n d  n a ch  d e r  R e g u l ie r u n g  

sow ie  d e r  e r re ic h te n  u n d  b e re ch n e te n  A b s e n k u n g e n .

E H W S o .M H W S o .M W M N W

N ip p e r w ie s e .  . . . 

V or der Regu lie rung

Tł<
OC
N

— — —

(1874 bis 1898) . . . 

Nach der Regu lie rung
-- 136 47 1

cc
(1928 bis 1933) . . . -- 106 32 —  29

O)
co Tatsachliche A bsenkung 30 15 30U)
CC Berechnete A bsenkung  . -- — 25 28

k»
o
JGU

G r e i f e n h a g e n  . . . 

Vor der Regu lie rung

98 — —

'/)
o

(1874 bis 1898) . . . 

Nach der Regu lie rung
-- 72 22 —  29

(1928 bis 1933) . . . -- 76 18 —  46

Tatsachliche A bsenkung -- —  4 4 17

Berechnete A bsenkung  . -- — 9 3

a
C/3 H o h e n s a a t h e n - F in o w

£
B I n n e n p e g e I  . . . 

Vor der Regu lie rung

-- -- --

O

<D
OjO

(1874 bis 1898) . . . 

Nach der Regu lie rung
-- 233 168 140

CJ (1928 bis 1933) . . . -- 150 142 135JD Tatsachliche A bsenkung -- 83 26 5
O)
*a
O

Berechnete A bsenkung  . -- — — —

H o h e n s a a t h e n - W e s t  . 

Vor der Regu lie rung  

(1874 bis 1898)’) . . 

Nach der Regu lie rung

160 — —

— 236 159 98

(1928 bis 1933)2) . . — 84 28 —  16

Tatsachliche A bsenkung ””* 152 131 114

3 Berechnete A bsenkung  . __ — 140 133

OJ
C/ł
U)
cc

S c h w e d t ........................

Vor der Regu lie rung

136 — *“““

!>

o

(1874 bis 1898)3) . . 

Nach der R egu lie rung

180 78 14

,c
(1928 b is 1933)J) . . — 74 19 —  27

~cn Tatsachliche A bsenkung — 106 59 41
<D

£
Berechnete A bsenkung  . _ 67 49

• -

V or der Regu lie rung

120 — — —

(1874 bis 1898) . . . 

Nach der R egu lie rung
-- 93 28 —  27

(1928 bis 1933) . . . -- 77 16 40

Tatsachliche A bsenkung -- 16 12 —  13

Berechnete A bsenkung  . -- — 18 8

D le  W asserstande sind in cm uber N N , d ie  A bsenkungen  in cm an- 

gegeben .

Ł) A m  A ufienpege l des ehem aligen  W ehrs.

2) A m  A ufienpege l der Schleuse.

3) A m  ehem a ligen  Pegel an der Schwedter Briicke.

ł) A m  K analpege l der Schleuse Schw edt unter H inzu rechnung  des

G efailes von der Brucke bis zur Schleuse.
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6. H y d ra u lis c h e  E r fo lg e  de r O d e r re g u lie ru n g .

W elche E rw artungen hinsichttich V er3nderungen der W asserstande 

in  d ie  beabsichtigten Regu lie rungsm afinahm en seinerzeit gesetzt worden 

sind, kom m t in der Denkschrift zum  A usdruck, die d ie  Reg ierung  dem  

dem  Hause . der A bgeordne ten unter dem  9. A pril 1904 vorgelegten 

Gesetzentw urf be igegeben hat. Es ist dort ungefahr fo lgendes aus

gefuhrt.

V or E in tritt einer A usuferung erfahren Som m erhochwasser m it erheb- 

licher W asserfiihrung im  ostlichen W asserlauf gegen friiher im  allgem einen 

eine geringe  H ebung  in fo lge  E insch lie fiung der sich b isher uber das 

ganze W iesenta l verbre itenden W asserm engen in den durch Deiche be- 

grenzten Strom schlauch.

G le ich ze it lg  ist aber nach der Regu lterung  im  w estllchen W asser

lau f durchgehend ein w esentlich  niedrigerer W asserstand vorhanden ais 

im  Ostlichen, so daB, trotz H ebung  des W asserstandes in letzterem , eine 

erhebliche Verbesserung der V orflu t fiir d ie  gesam te N iederung , ins- 

besondere fiir das Oderbruch  eintritt.

Nach E in tritt der A usu ferung  und  weiterer V erm ehrung  des Zuflusses 

aus dem  O beriau f bre iten sich die  W assermassen uber das ganze 

M iin dungs ta l aus und  erreichen im  w estlichen und  ostlichen W asserlauf 

dem nach nahezu  g le ichen S tand. Doch w erden derartige Hochwasser 

info lge der vergrofierten A b flu fiąuerschn itte  des e igentllchen Strom- 

schlauches gegen friiher etwas gesenkt.

F ur das O derbruch ist durch V eriangerung  des hochwasserfreien 

Deiches der R iickstaupunk t bis Friedrichsthal verschoben und  dam it eine 

sehr wesentliche Vorf!utverbesserung gew onnen (A bb . 3b).

D ie  H erste llung  breiter und  tiefer Strom schiauche veranlaBt eine 

Senkung  der M ittel- und  N iedrigwasserstande, d ie, an der M u n d u n g  be- 

g innend , stromaufwarts a llm ah lich  zu n im m t, um  dann weiter oberhalb 

w ieder zu  verschw lnden. In der unteren Strecke be ider W asseriaufe 

kom m t wesentlich der W asserstand des Dam m schen Sees zur G e ltung . 

D ie  Senkung  der Som m erm ittel-  u n d  N iedrigwasserstande betragt h ier 

hOchsten 20 cm und  ist daher fiir d ie n iedrig  ge legenen W iesen von 

giiristiger W irkung . D ie im  w estlichen W asserlauf sich bis an das Hohen- 

saathener W ehr erstreckende Senkung  der m ittleren und  n iedrigen W asser

stande gestattet dort e ine kraftlgere Abw asserung ais bisher.

So li nun  festgestellt werden, w ie  w e it diese nach der Denkschrift 

der Reg ierung  beabsichtigten Erfolge tatsachlich erreicht sind, so muB 

zunachst berficksichtigt werden, daB erst im  Jahre  1925 d ie  le tzte  Liicke, 

d ie  in dem  den Ostlichen und den westllchen W asserlauf vone inander 

trennenden hochwasserfreien De lch  noch vorhanden  war, geschlossen 

w orden und  dam it der H ochw asser-Ausspiegelungspunkt der be iden  

W asseriaufe bis nach Friedrichsthal h inun te r verlegt w orden ist. Der 

seitdem  verflossene, nur elf vo lle  A bfluB jahre  um fassende Ze itraum , in 

dem  iibrigens auch noch an verschiedenen S te llen  Restarbeiten in den 

F luBbetten, an den Deichen usw . auszuflihren waren, ist noch zu kurz, 

um  ein endgiiltiges U rte il dariiber zu gestatten, ob die erhofften Erfolge 

in vo llem  MaBe eingetreten s ind . Es kom m t h inzu , daB von  den elf 

Jahren 1926 bis 1936 zw e i h ln tere inander fo lgende Jahre, nam lich  1926

und  1927, ganz auBergewOhnlich niederschlags- und  abfiuBreich war.en. 

Sie b le iben deshalb  fur e inen Vergle ich m it den vor der Regu lie rung  

vorhanden  gewesenen W asserstanden zw eckm afiig  g anz  aufier Betracht, 

w e il ihre Berficksichtigung ein ung iinstlges, den tatsachlichen Erfolgen 

keineswegs entsprechendes B ild  geben w urde. Anderseits entha lten  aber 

die  elf Jahre 1926 bis 1936 einen Ze itraum  anha ltender aufiergewOhnlicher 

A bfluBarm ut, nam lich  die  le tzten  drei Jahre 1934, 1935 und  1936. D iese 

drei Jahre sollen deshalb  g le ichfalls  fiir d e n V e rg le ic h  nicht berficksichtigt 

werden, obw oh l sich ihr E influB , da ja  d ie  W asserstande im  unteren 

O dergeb ie t gerade be i geringer W asserfuhrung det O der vorw iegend von 

den W asserstanden im  Stettiner H aff abhangen , be i der Durchschnitts- 

b ild u n g  weit w eniger bem erkbar machen w iirde ais der E influB  der 

abflufire ichen Jahre  1926 und  1927. Es verb le iben som it ais gee ignet 

fur den Vergle ich nur die  sechs AbfluB jahre  1928 bis 1933.

ln  den Langenschn itten  A bb . 3 a  u. b  sind d ie  Sp iege llin len  fiir e in ige 

Hauptw asserstande sow ohl fiir den Zustand vor der R egu lie rung  (AbfluB 

jahre 1874 bis 1898) w ie auch fiir den Zustand  nach der R egu lie rung  

(AbfluB jahre 1928 bis 1933) dargestellt. A ufier den fiir d ie  landw irtschaft- 

lichen Belange, nam en tlich  fiir d ie  Entw asserungsm oglichkeiten  der Polder, 

besondersw lchtigen W asserstanden: M ittleresSom m erhochw asser(So .M H W ), 

Sommer-M ittelwasser (S o .M W ) und  M lttel-N iedrigwasser (M N W ) sind auch 

die Sp iege llin ien  fiir das Entw urfhochw asser (E H W ) nach den Ergebnissen 

der hydraulischen U ntersuchungen von 1908 dargeste llt; ferner sind auch 

die Scheitelstande des Hochwassers vom  6. A pril 1888 (unterha lb N ieder

kranig) bzw . vom  20. M arz 1891 (oberha lb  N iederkranig) eingetragen, d ie, 

w ie bereits oben erw ahnt, auch fiir d ie  Zukun ft noch ais m afigebend an- 

gesehen werden sollen.

In der vorstehendenO bersich t (S.452) sind sodann fiir e in igePege lste llen  

des Ostlichen und  w estlichen W asserlaufs w ie auch fiir den B innenpege l 

der Schleuse Hohensaathen-F inow  (in die  „Oderberger G ew asser", an denen 

dieser Pegel lieg t, m finde t die Entw asserung des gesam ten Oderbruchs 

ein, er lafit deshalb  d ie  fiir das O derbruch  erreichten V orte ile  besonders 

deutlich  erkennen) d lese lben Hauptwasserstande (m it A usnahm e  des H H W ), 

dereń Sp iege llin ie  in den Langenschn itten  (Abb. 3 a u. b) dargeste llt sind, 

in  Z ah len  e inander gegen iibergeste llt. Es sind ferner auch die tatsachlich 

erreichten A bsenkungen  der W asserstande, w ie  auch die A bsenkungen , d ie 

in  den seinerze it den  Sonderentw urfen zugrunde  ge legten hydrau lischen 

U ntersuchungen berechnet w orden s ind , angegeben. DaB fast iibera ll 

e ine w esentliche A bsenkung  der W asserstande e ingetreten ist, ist n lcht 

zu  verkennen ; das MaB der nach den hydrau lischen Untersuchungen er- 

warteten A bsenkungen  ist aber anschelnend a llgem e in  be i m ittleren 

W asserstanden, in der WasserstraBe H ohensaathen— Friedrichsthal auch 

be i den n iedrigsten W asserstanden nicht ganz erreicht. D agegen scheinen 

im  ostlichen W asserlauf u n d  dem  unteren Teil des w estlichen W asser

laufs sich die  n ied rigen  W asserstande m ehr ais erwartet gesenkt zu 

haben . E in  endg iiltiges U rte il dariiber, inw iew e it d ie  erw iinschten 

Erfolge tatsachlich erreicht s ind , w ird jedoch erst spater, wenn seit Be- 

end igung  der Regu lierungsarbe iten  eine ausre ichend lange  Beobachtungs- 

reihe vorlieg t, m óg lich  sein.

Alle Rechte vorbehalten. Beobachtungen iiber Niederschlag und Abflufi an Eifelflussen.
V on Professor H . P roe te f, Aachen.

O ber W assernutzungen im  F lufigeb ie te  der Rur in der Nordeifel 

s ind  nach dem  W eltk riege  m ehrere Verle ihungsverfahren verhandelt 

w orden ; dabe i s ind e ingehende U ntersuchungen iiber d ie Abflufiverhait- 

nisse durchgefiihrt w orden , die bem erkensw erte Aufschlusse iiber den 

Zusam m enhang  zw ischen den N iedersch iagen in  den E inzugsgeb ie ten 

verschiedener Flufistrecken und  den entsprechenden A bflu fim engen  im  

Geb lrgslande  ergeben haben .

In  A bb . 1 ist der Lagep lan  des in  Frage kom m enden  F luBgebietes 

der R u r dargestellt. D iese entspringt an der Botrange, der hOchsten 

Erhebung  des H ohen V enn . Ihr bedeutendster NebenfluB  im  Gebirgs- 

lande  ist d ie  Urft, bekannt durch d ie  noch von I n t z e  erbaute Urfttal- 

sperre. Letztere lieg t rd. 4 km  oberha lb  der E inm und ung  der Urft in 

die  Rur. Der grOBte Teil des Urftwassers w ird  zu r Energ ieerzeugung 

benutzt. D iese W asserm enge w ird aus dem  Staubecken der Urfttalsperre 

durch eine T riebw asserle itung en tnom m en  und  der Rur erst oberhalb 

des Ortes H e im bach  be i dem  dort be find lichen  Kraftwerk zuge fuh rt; das

4 km  lange U rftbett un terha lb  der Sperre, das je tz t von der neuen Tal

sperre Schw am m enaue l iiberstaut w ird , lag also bis zur Inbe triebnahm e 

der letzteren gew ohn llch  trocken, nur in den seltenen Fallen , w enn die  

Urftsperre uberlau ft, n im m t ein Teil des Hochwassers noch den Lauf durch 

das natiir liche  F lufibett. Im  Rurtal ist 2 km  oberhalb des genannten 

Kraftwerks H e im bach  nun  die erw ahnte Talsperre Schw am m enaue l fertig

geste llt u nd  in Betrieb genom m en  w orden. A ufierdem  besteht be i 

H e im bach  e in  seit D ezem ber 1935 fertiger A usg le ichw eiher. V on  da ab 

flieBt d ie Rur noch rd. 24 km  w e it in starken W indungen  durch das

Eife lgeb irge , dann tritt sie be l K reuzau  in  das F lach land  von D ureń ein. 

K urz vor dem  A ustritt aus dem  G eb irge  be findet sich bei Obermau- 

bach ein zweiter A usg le ichw e iher, der im  M a i 1934 in Betrieb 

genom m en w orden ist. O be rha lb  dieses Ausgle ichw elhers n im m t die 

Rur be l dem  O rt Zerka li d ie  ais F luB zw ar n icht sehr bedeutende, 

aber w asserw irtschaftlich w ichtige K a ll auf. Aus dem  O beriau f der 

K a ll w ird  nam lich  e in grofier Teil des Bachwassers vom  W asserwerk 

des Landkreises Aachen fur W asserversorgungszwecke abgeleitet. 

D azu  waren urspriing lich oberha lb  des Zusam m enflusses zw ischen K all 

und  Keltzerbach in be iden Bachen Fassungen hergestellt w orden , 

von denen ein  6,24 km  langer S to llen  b is  zu  der im  F lufigeb ie te  der 

Inde  liegenden Dreiiagerbachsperre fuhrt. D iese A n lagen  s ind  in  den 

Jahren  1924 b is 1926 ausgefuhrt w orden. V on  1934 bis 1935 ist dann d ich t 

un terha lb  der benann ten  Fassungen die  Kallsperre errichtet w o rden ; dadurch 

s ind  die  alten Fassungen iiberstaut, u nd  die  A b le itun g  des Kallwassers zur 

Dreiiagerbachsperre geschieht je tzt aus dem  Staubecken dieser Sperre.

D ie  B eobachtungen iiber den A bflu fi, d ie  den nachfo lgenden Aus- 

ftihrungen zugrunde liegen , s ind  vor E rrichtung  der Talsperren be i 

Schw am m enaue l und  an der K all und  der A usg le ichw e iher be i H e im bach  

und  O berm aubach , jedoch  nach A usfuh rung  der Urfttalsperre u nd , soweit 

sie d ie  K a ll betreffen, auch nach A usfuh rung  der Kallfassungen und des 

Kallstollens angestellt worden. D azu  d ienten fo lgende  M efis te llen : A n  

der U rft be i M a lsbenden  (oberha lb  der Urfttalsperre); an der Rur be l 

Schw am m enaue l (oberhalb des Kraftwerks H e im bach) und  be i Zerka li; 

an der K a ll oberha lb  der Kallfassungen und  be l der Papierfabrik Zerkali
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A bb . 2. M onatliche  N iedersch lagshóhen , AbfluBhOhen, VerlusthOhen 

und  A bfluBzah len der Urft.

• F iir die Beobachtung der 

N iederschlage bestehen zahl- 

reiche Regenm eBstationen, von  

denen d ie  w ichtlgsten in  dem  

Lageplan, A bb . 1, eingetragen 

sind.

Die Pegel bei Schwammen- 

auel, M a lsbenden  u n d  ober

ha lb  der Kallfassungen haben 

den natiir lichen AbfluB  an-

gezeigt, der Pegel bei 

Schw am m enaue i den AbfluB 

der Rur im  allgem e inen ohne 

das Urftwasser, da nur im  

Falle  des O berlaufes der Urft- 

ta lsperrenoch Urftwasser hinzu- 

gekom m en Ist, dessen M enge 

an der O berfa lls te llc  besonders 

gemessen w urde. Der Rur- 

pegel bei Zerkali wurde durch 

ung lelchm aB ige W asserabgabe 

aus der U rfttalsperre Infolge 

des Spitzenbetriebs des Kraft- 

werkes H e im bach  beeinflufit, 

er ze lgte dadurch taglich 

w e llen fórm ige  A nschw ellungen 

an. Der Pegel an der Papier- 

fabrik Zerkali, der je tzt n icht 

m ehr betrleben w ird , war 

durch die  W asserentnahm e des 

Wasserwerks des Landkreises 

Aachen beclnfluB t. Sow eit 

jedoch  die M engen  des Kraft- 

wassers be im  W erk H eim bach 

u nd  d ie  E n tnahm em engen  des 

Wasserwerks aus der K all 

bekannt s ind , kann die natur- 

llche W asserfiihrung der Rur A bb . 1. Lageplan des FluBgebletes der Rur in  der Nordclfel.

am  Pege l Zerkali und  der K all 

am  Pegel bei der Papierfabrik 

fiir bestlm m te Zeitabschn itte  

rechnerisch erm itte lt werden.

D ie  N iederschlagsgebiete, 

d ie  zu  den e inze lnen MeB- 

stellen gehoren, s ind in A bb . 1 

kenntlich  gem acht, ferner sind 

die gem itte lten  N iederschlage 

durch E in tragung  der L in ien 

g le icher RegenhOhen (Iso- 

hyeten) dargestellt. M an er- 

kennt, daB d ie  Regenergiebig- 

keit z iem lich  stark wechselt. 

An der Q ue lle  der Rur betragt 

d ic  m lttlere RegenhOhe uber 

1300 m m  Im  Jahre ; sie n im m t 

dann nach Nordosten zu zlem- 

lich g le ichm afilg  ab, betragt 

be i M onschau noch 1000 m m , 

bel Zerkali nur noch 700 m m  

und  be l D ureń 650 m m . 

Ursache dieser Erscheinung 

ist d ie  H dhengesta ltung  des 

G e landes ; d ie  feuchten West- 

w inde  geben  be im  Anste igen 

im  V enngeb lrge  einen erheb- 

lichen Teil ihres W assergehalts 

ab , w eiter ostwarts liegt dann 

das G e lande  im  Regenschatten. 

Unter diesen U m standen hat 

die Rur, w ie m an aus der Kartę 

erkennt, bis zum  Zusammen- 

flufi m it der Urft ein regen- 

reicheres E inzugsgeb ie t ais 

die Urft. A n  der K a ll betragt 

d ie  RegenhOhe im  E inzugs

geb ie t oberha lb  der Fassungen 

des W asserwerks 1000 bis

1100 m m , unterha lb  der Fassungen bis Zerkali n im m t sie da

gegen bis auf 700 m m  ab.

D ie  M enge  der N iederschlage, die natiirllch  ln den einze lnen 

Jahren erheblich schw ankt, laBt sich z iem lich  sicher feststellen, 

vorausgesetzt, dafi d ie A ngaben der Regenm csser richtig sind. 

Schw ierlger ist dagegen die E rm ittlung  der A bflu fim engen . An 

a llen  benannten M efiste llen  waren selbstschreibendc Pegel vor- 

handen , d ie  den W asse rs tan d  z iem lich  genau aufzeichneten. 

Jedoch s ind  die B eziehungen zw ischen W asserstand und  Wasser- 

m e n g e ,  die fiir jeden  Pegel durch eine W asserm engenkurve

M.J.JA.S. a 
Sommer 

1321
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(Schlusselkurve) angegeben werden, w eniger sicher, w e il sie nur durch 

E ichung  genau  erm itte lt werden kónnen , d ie aber fiir die hóheren W asser

stande auf Schw ierigkeiten stóBt. D iese s ind  n icht nur durch Ausuferung 

und durch die  erschwerte M essung  be i grofier W assertiefe und  hoher 

F liefigeschw ind igke it bed ing t, sondern auch durch die Se ltenhe it u nd  

kurze  Dauer der hOchsten W asserstande. D aher s ind  fur d ie  benannten 

Pegel, ebenso w ie  auch be i v ie len  Pege lstationen an anderen Flussen, 

w oh l fiir d ie  m ittleren und  n iedrigen , nicht aber fiir d ie hóheren und  

hOchsten W asserstande ausre ichende M essungen ausgefuhrt w orden . Bei 

der A usw ertung  der Pege langaben m ussen daher bei den gróBten W asser

m engen  gewisse Unsicherheiten erwartet werden.

Z u r E rm ittlung  der W asserfuhrung der Urft, Rur und  K a ll liegen 

mehrere B earbe ltungen vor, diese sind n ich t ganz zu den g le ichen 

Ergebnissen gekom m en. D ie  Ursache liegt auBer in  der abw eichenden 

A usw ertung  der Pege langaben auch noch darin, daB verschiedene Jahres- 

re ihen der B eobachtung  von N iedersch lag  und  A bfluB  benu tzt w orden 

sind. D ie  nachstehenden rMengenangaben sind aus den Ergebnissen der 

Regenm essungen , unter Beriicksichtigung der V erschiedenheiten in  den 

T eilgebieten, und aus den Pege langaben fiir d ie  bezeichneten Zeitabschn ltte  

herge le itet; auch be i kritlscher B eurte ilung  der R lchtigke it kann m an daraus 

d ie B eziehungen zw ischen N iederschlag und  A bfluB  in ihren G rundz iigen  

erkennen. V on  besonderem  Interesse dflrften A ngaben iiber die  A nderung  

dieser Beziehungen  in  versch iedenen Jahren und  Jahreszeiten sein.

In A bb . 2 s ind  fiir das U rftgebiet b is zur Urfttalsperre (GróBe 

des E inzugsgebietes 382,26 k m 2) die  N iederschlags- und  AbfluBver- 

haitn isse ln den Jahren 1917 bis 1923 dargestellt. D ieser Zeit- 

abschnitt w urde gew ah lt, w eil er d ie  Jahre  1921/22 m it der grófiten 

b isher bekannten Trockenheit und auch die  nassen Jahre 1919/20 

um fafit. Es sind d ie  M ona tsm itte l der N iederschlagshóhen N, er

m itte lt aus den A ngaben der Regenm efistationen im  U rftgebiet nebst 

O le fgeb ie t, u nd  der A b flu fihóhen  A, erm itte lt aus den M essungen 

an der Pegelstation M a lsbenden , dargeste llt; aufierdem  s ind  noch, um  die 

jahresze itlichen Schw ankungen  deutlich  zu  m achen, die Unterschiede

N—  A =  U (Verlusthóhen) und  d ie  Verhaitn isse - = a (AbfluBzah len)

aufgetragen. M an  erkennt, dafi d ie  W erte U und  a sehr stark wechseln. 

In  den vegetationsrelchen Som m erm onaten  M a i b is  O ktober sind die 

m onatlichen V er lus thóhen  U b is 100 m m  gestiegen, dagegen in den 

vegetatlonsarm en W in term onaten  N ovem ber bis A pril b is zu  —  19 m m  

gesunken; die A bfluBzah len a erreichten im  W in te r e inen Hóchstwert 

von 1,39 u n d  fie len im  Som m er bis auf 0,06 ab.

Bei dieser Darste llung  der M essungsergebnisse fa llt auf, dafi in dem 

fun fjahrigen  Zeitraum  in 5 W in term onaten  und  1 Som m erm onat der AbfluB 

gróBer war ais der N iederschlag. V on  m anchen w ird dies fiir n icht 

m óg lich  geha lten  und  die  M e lnung  vertreten, daB d ie  M essungen fehler- 

haft sein muBten. E ine K larung  der auffa lligen Erscheinung, d ie auch 

in andern Ze itabschn ltten  hervortritt, kann durch den Vergleich der 

M essungen im  Urftgebiete m it M essungen in den anderen F lufigeb ie ten 

herbeigefiihrt w erden. V on dem  Pegel bei Schw am m enaue l liegen jedoch

erst seit M a i 1923 und  von dem  Pegel an den Kallfassungen seit H erbst 1925 

Beobachtungsergebnisse vor.

In  A bb . 3 s ind  die  Niederschlags- und  A b flu fihóhen  nach g le ichze itigen 

und  vone inander unabhang igen  M essungen an U rft und  Rur in der Zeit 

vom  M a i 1923 bis Dezem ber 1925 nebene inander geste llt. M an  erkennt, 

dafi in be iden F lufigeb ie ten Uberschusse des m onatlichen Abflusses Ober 

den N iederschlag vorgekom m en sind, allerd ings an der Rur ófter ais an 

der U rft. Im  Januar und  M arz 1924 waren d ie  Uberschusse an beiden 

F lussen erheblich , im  N ovem ber 1924, A pr il 1925 und  Dezem ber 1925 ist 

nur an der Rur ein grófierer UberschuB verzeichnet. W enn  man annehm en 

w o llte , dafi d ie Schliisse ikurve des Pegels Schw am m enaue l, w ie verm utet 

w ird , zu grofie W erte liefert u nd  dem gem afi den AbfluB  in der Rur k le iner 

in Rechnung ste llen w urde , so kónnte  m an die Ersche inung des flber- 

w iegenden  Abflusses in den beiden F lufigeb ie ten  etwas besser, aber n icht 

vo ils tand ig  in U bere ins tim m ung  bringen , denn  die  A bw e ichungen  sind 

zum  Teil auch durch unterschiedliche N iederschiage und  abw eichende 

Bodenverhaitn isse b ed ing t. Im  M arz 1924 ist der Oberschufi des Abflusses 

an der Urft sogar gróBer gewesen ais an der Rur. V erschw inden kónn te  

die  E rscheinung nur dann, wenn auch die M essungen an der Urft fehler- 

haft waren. DaB jedoch be ide  Pegel auch die gróBten Oberschtisse im  

Januar und  M arz 1924 ubere ins tim m end  falsch angegeben haben sollten , 

ist schlecht denkbar. D ie  M essungen an der oberen K all, iiber d ie  noch 

nachstehend berichtet w ird , haben ergeben, daB durchschn ittllch  fast zw e lm al 

im  Jahre  dort das M onatsm itte l des Abflusses dasjenige des Nieder- 

schlages iibertrlfft. H iernach kann n ich t bezw eife lt w e rden , daB 

tatsachlich in W in term onaten  ófter e in  • AbfluBuberschufi e intritt. 

D ieser V organg  ist wahrschein lich durch die Grundw asserspe isung im  

E inzugsgeb ie te  der Flflsse zu erklaren. W ie  aus A bb . 2 u. 3 hervorgeht, 

ist d ie  A b fiu fihóhe  m it A usnahm e  des M a i 1919 nur in W in term onaten 

grófier gewesen ais d ie  N iederschlagshóhe, also zu  einer Ze it, wo bel 

geringer Vegetatlon , feuchtem  Boden und  kalter Luft w en ig  V erdunstung  

und  vle l Versickerung stattgefunden hat. In den m eisten, jedoch  nicht 

in a llen  Fallen  war der Oberschufi des Abflusses geringer ais d ie  Verlust- 

hóhe  des vorangegangenen M onats . Ferner ze ig t sich, dafi d ie  Abflufi- 

flberschiisse gew óhn lich  be l m ittleren Niederschlags- und  A bflu fihóhen  

vorgekom m en s ind ; nur im  D ezem ber 1925 hat an  der R u r auch be i sehr 

grofiem  N iederschlag und  AbfluB der letztere uberw ogen.

E in  e lndeutiges G esetz, nach dem  der AbfluBuberschufi zustande 

kom m t, lafit sich also nicht sicher erkennen. M an  kann sich jedoch 

vorstellen, dafi in  der e inem  AbfluBuberschufi vorangegangenen Ze it ein 

erheblicher Teil des N iederschlags versickert ist und  das Grundw asser 

stark angereichert hat, so dafi d ie  W asserfuhrung der F liisse noch langere 

Ze it durch gesteigerte G rundw asserspe isung verm ehrt w orden ist. Be- 

gunstlgt w ird dieser Speicherungsvorgang durch die Bodenverha itn isse ; zum  

E inzugsgeb ie te  der Rur, Urft u nd  K a ll gehóren nam lich  ausgedehnte 

m oorlge V ennflachen , die sehr w oh l grófiere W asserm engen aufnehm en 

und  a llm ah llch  w ieder abgeben k ónnen . DaB aufierdem  im  W in ter bel 

Schneelage eine V erschiebung des Abflusses bis zum  E in tritt von  Tau- 

wetter sta ttfinden kann , ist ebenfalls erkiarlich.

Abb. 4. Tagliche Abflufimengen im Kallgeblet.
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Dle AbfluBraessungen an der K a ll s ind vom  W asserwerk des Land- 

krelses Aachen ausgefuhrt worden. Ihre Ergebnisse kónnen ais ziem lich  

sicher gelten , da das W asserwerk an den M eBstellen U berfa llw ehre ein- 

gebaut hat, dereń Schliisselkurven sich verha ltn ism afiig  genau  erm itte ln 

lieBen. Es waren zw e i MeBstellen vorhanden , nam lich  am  O berlau f vor 

den Fassungen des W asserwerks und  am  U nterlau f be i der Papierfabrik 

Zerkali; aus den Messungsergebnlssen lassen sich Vergle lche m it den 

M essungen der U rft und  Rur ziehen , auBerdem ergeben sich bemerkens- 

werte Festste llungen iiber die  A bflu fibe itrage der be iden  Teile des Einzugs- 

gebiets oberhalb und  unterha lb  der Fassungen b is zur Papierfabrik Zerkali. 

V on der oberen MeBstelle llegen seit dem  Jahre 1925 bis zu  der durch die  

E rbauung  der Kallsperre erforderllch gew ordenen V erlegung  des Pegels 

fast ununterbrochene A ufze ichnungen vor; von der unteren MeB- 

steile sind dagegen nur solche fiir die Jahre  1928 bis 1932 vor- V ®  

handen ; auch diese s ind  ófter durch S tórungen der Pege lan lage 

unterbrochen worden. Der untere Pegel ist seit 1933 auBer 

Betrieb . A m  voIlst3ndigsten s ind  g le ichze itige  A ngaben be ider 

Pegel vom  1. Dezem ber 1931 bis zum  31. O ktober 1932.

Das E inzugsgeb ie t der K a ll bis zu  den Fassungen des Wasser- 

werkes ist 28,6 k m 2 groB, die m ittlere jahrliche  Regenm enge  dieses 

Geb ie ts  betragt rd. 1000 m m ; das E inzugsgeb ie t zw ischen den 

Fassungen und  der Papierfabrik Zerkali ha t 47 k m 2 F lachen inha lt 

und  nur 850 m m  m ittlere jahrliche  Regcnhóhe . W ahrend  der 

ZufluB  zu  den Fassungen den natiir lichen Verh31tnissen entspricht, 

ist der ZufluB  bei Zerkali um  die vom  W asserwerk abgele iteten 

W asserm engen verm indert. M an kann jedoch  den natiirlichen 

AbfluB  be i Zerka li gen iigend  genau  ais S um m ę der dort gem essenen 

u n d  der an  den Fassungen abgele iteten W asserm engen annehm en , 

ferner ergibt der Unterschied der natiirlichen A bflu fim engen  an 

der unteren und  oberen MeBstelle den Beitrag des E inzugsgebiets 

zw ischen den beiden M eBstellen.

Aus den Beobachtungen an der oberen MeBstelle erg ibt sich, 

daB in  den 7 Jahren  von 1926 bis 1932 in n icht w eniger ais 13 Winter- 

m onaten , durchschn ittlich  also in  fast 2 M onaten  jedes Jahres, der 

A bfluB  grófier war ais der N iedersch lag1); d ie R ich tigkeit der 

entsprechenden B eobachtungen an U rft u n d  Rur w ird  dadurch 

bestatlgt.

Zwecks Vergleichs der Niederschlags- und  Abflu fiverhaitn isse 

im  oberen und  unteren Teil des N iederschlagsgebiets der K a ll s ind 

in A bb . 4 die natiir lichen tag lichen A bflu fim engen  an den be iden 

M eBstellen fflr 7 M onate des Jahres 1932, d ie nasse und  trockene 

Perioden en tha lten , dargestellt. AuBerdem  sind in A bb . 5 fiir d ie 

Zeit vom  1. D ezem ber 1931 bis zum  30. O ktober 1932 dle M onatsm itte l des 

N iederschlages und Abflusses in den be iden Teilen des N iederschlags

gebiets veranschaulicht, u nd  zwar in A bb . 5 a dle Niederschlags- und  Abflufi- 

hóhcn , ln A bb . 5 b  die V erlus thóhen  und A bflu fizah len  und  in A bb . 5c 

die m onatlichen A bflu fim engen  und  ihr Ante ll in Prozenten am  AbfluB  bel 

der Papierfabrik . Bei den M onatsm itte ln  zeigt sich, dafi im  oberen Teil- 

geb ie t auch im  Januar 1932 die  A b flu fihóhe  grófier war ais d ie  Nleder- 

sch lagshóhe. Im  iibrigen erkennt m an , dafi dle A bflu fibe itrage der 

be iden  Teile des E inzugsgebiets sich m it der Jahreszeit stark Sndern. 

Besonders au ffa lllg  ist der U m stand , dafi das untere Teilgeblet verhaitnts- 

m afiig v le l weniger llefert ais das obere, vor a llem  ln den Sommer- 

m onaten. D ie  Beltrage der be iden Teilgeblete entsprechen nicht den 

Produkten aus FlachengróBe und  N iederschlagshóhe, denn nach diesen 

muBte der untere Tell lm  M itte l das l,32 fache  des oberen liefern, wahrend 

er tatsachlich nur lm  M arz 1932 etwas m ehr, sonst aber stets w eniger

*) D ie  A ngaben sind vom  W asserwerk des Landkreises Aachen freund- 

lichst zur Y erfiigung  gestellt worden.

erbracht hat, w ie man aus A bb . 5c erkennt. Im  A ugust 1932 war der 

M onatsbe itrag  des unteren Teilgebiets am  geringsten; an 8 Tagen des 

l lm o n a t ig e n  Zeitabschnitts von  Dezem ber 1931 b is O ktober 1932 war 

der na turllche AbfluB  In Zerkali sogar kle iner ais der A bflu fi an den 

Fassungen, d. h. der Beitrag des unteren Teilgebiets war an diesen Tagen 

negativ , also s ind  Verluste eingetreten.

D ie  geringen Beitrage des unteren Teilgebiets sind durch die 

physikallsche Bodenbeschaffenhelt bed ing t. Im  Som m er ist d ie Pflanzen- 

decke im  unteren K allta le  starker ais im  oberen. Bevor ein Abflu fi 

zustande kom m t, mufi erst die Pflanzendecke v ó llig  durchnafit sein. Dies 

geschieht im  oberen Teilgebiete, wo sie schwacher ist und  g le ichze itig  

d ie  N lederschiage n icht unw esentlich  starker sind, v ie l eher ais im  unteren
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1
jJj.U

1331/32
c )  monatiiche AbtluBmengen & 

und pmntmiiBiger Anki! z

des oberen und unteren Mes des timugsgebietes 
bedeutet oberes dnzugsgebiet fl bedeutet unteres dnzugsgebiet jl bedeutet OberschuB der AbfiuBhShs

«  iiber die Niederschlagshóhe

A bb . 5. M onatiiche  N iederschlagshóhen, A b flu flh óhen , V erlus thóhen , 

A bflu fizah len  und  A bflu fim engen  lm  K allgeb iet.

Teilgebiete. Im  letzteren ist der Regen, der im  Som m er zum  grofien 

Teil in  zah lreichen kurzeń Schauern fallt, oft schon voriiber, bevor die 

Erdoberfiache ganz durchnafit ist; b is der nachste Schauer e intrltt, ist 

d ie  P flanzendecke w ieder getrocknet. Dadurch kom m en  die  Sommer- 

nlederschiage im  unteren K allta le  grófitenteils w eder zum  A bfluB  noch 

zur Versickerung, sondern hauptsachlich zur V erdunstung . Im  W in ter ist 

dagegen ln be iden  Teilgebleten der P flanzenw uchs gering  und  die E rd 

oberfiache m eist feucht, so dafi der grófite Teil der N lederschiage zum  

A bflu fi kom m t. D le Grundw asserspe lsung Ist im  oberen T eilgeblete , zu 

dcm  auch V ennfl3chen gehóren, starker ais im  unteren T eilgeb ie te , das 

v ie lc  schm ale Wiesen- und  Fe ld fiachen und  bew aldete  H angę enthait.

D ie Beobachtungen an Urft, Rur und  K all haben w ichtige  zahlen- 

m afiige U nterlagen iiber den Zusam m enhang  zw ischen N iederschlag und  

A bflu fi in der N orde ifel ergeben. Bemerkenswert ist d ie  Festste llung, 

dafi unter gew issen U m standen der M onatsabflufi grófier sein kann ais der 

M onatsniederschlag, und  dafi d ie Abflu fibe itrage verschiedener Teile des 

E inzugsgeb ie ts  von den durch die  F iachengróBen und  N iederschlagshóhen 

bed ing ten  Verhaitnissen erheblich abw eichen kónnen.

Erfahrungswerte bei der Preisermittlung von FluB-, Wehr- und Kraftwerksbauarbeiten.
Aiie Reciite yorbeiiaitcn. V on Reg.-Baum eister A . Sch& fer, Stuttgart.

Aus iiberstelgerter Konkurrenzfurcht w ird  im  Schrifttum  kein G eb ie t 

der praktischen Ingenieurw issenschaft so stlefm iltterlich  behande lt w ie 

das der K alkula tionserfahrungen. Kein W under, w enn anlafillch der Aus- 

schre ibung um fangreicher und  schw ierlger A rbeiten fiir den W asserbau 

d ie  A ngebo te  erfahrener B auunte rnehm ungcn  um  oft m ehr a ls 5 0 ° /0 aus- 

e lnanderllegen . W odurch  entstehen die grofien Angebotsuntersch iede? 

Etw a dadurch , w e il die gerlngstb le tende F irm a die  A rbeiter zu  Hóchst- 

le lstungen anspornen und  m ehr aus den M aschinen herauszuholen verm ag 

und  schliefilich an der A rbe it n icht verd ienen w ill, w ahrend d ie  Hóchst- 

bie tende sich um  den D ifferenzbetrag bereichern m óch te? Gew iB  nicht, 

sondern h ier feh lt es an dem  óffentlichen Austausch von K alku la tions

erfahrungen. W enn  z. B. be i 200000 m 3 A ushub , d ie e ine F irm a 1,10 R M /m 3 

fordert, d ie  andere jedoch 1,80 R M /m 3, so lieg t be l der Pre iserm ittlung  

dieser Position der gleiche Irrtum  vor w ic eben be i groben Konstruktions- 

fehlern, dle aber Irgendw ie  bekannt, bekam pft u nd  ausgem erzt werden,

wahrend K alku la tions irrtum er verborgen b le iben  und  daher Im m er wieder- 

kehren. W ie  verschieden sind z. B. die Ansichten iiber Maschinen-, 

Gerate- und  A rbe itere insatz und  Schich tle istung , obw oh l es fiir jede 

A rbe it nur eine w irtschaftllche Schichtle istung geben kann, d ie  aber die 

Erfahrung bestim m t und  d ie  be i der Beschre ibung von Bauarbeiten 

im  Schrifttum  bekanntgegeben werden sollte.

W e il w ir d ie  A usschre ibung ais e inen W ettbew erb um  den geringsten, 

jedoch angem essenen Preis betrachten, dessen Festsetzung In der Erw agung 

des Bauherrn lieg t, steht seiner Entsche ldung  im m er das m orallsche 

Anrecht der G eringstb ie tenden  auf den Zusch lag  der A rbeit gegeniiber. 

N ur d ie  bessere Erkenntn is und  Erfahrung des Prufenden iiber Schwachen 

u nd  M ange l der Einzelpreise eines A ngebots  w ird  in diesem  Kam pfe 

aufk larend, sch lichtend und  entscheidend w irken, denn keine Vorschriften 

und  Aufslcht kónnen  das Bauw erk vor den Fo lgen  eines ungenugenden  

Preises schiitzen. D iese verantw ortungsvo lle  A rbe it des Bauherrn zu
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‘̂ /̂tbsprieidung der Spundwand 
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unterstiitzen, dem  ka lku lie renden  U nternehm er einen F ingerze ig  zu 

geben , aber auch dem  Konstrukteur den W eg  zum  zw eckm afilgen und 

b illig en  Bauen zu  weisen, soli die A ufgabe  dieser Ze ilen  sein. Vor- 

ausgeschickt sei, dafi der in den fo lgenden T abellen angegebene L o h n -  

s t u n d e n g l e i c h w e r t ,  w enn nichts anderes erw ahnt ist, n icht nur den 

A ufw and  an tatsachlichen A rbe itsstunden , sondern stets auch den Geld- 

und  Ze itau fw and  fiir d ie  Bauste llene inrich tung , das Vorha lten und 

Instandha lten  der M aschinen und  Gera te  usw . um fafit. So li der Angebots- 

preis fiir e ine A rbe it erm itte lt werden, so s ind  die angegebenen Lohn- 

stunden nicht nur m it dem  tatsachlichen A rbe its lohn , der, w ie jew eils  

angegeben, aus Fach- und  T iefbauarbe iterlóhnen gem itte lt w ird , sondern 

auch noch m it dem

Faktor aus sam tlichen hiiMtr Wasserdruck fur die
U nternehm erunkosten , Berechnung der AbsprieBung

Steuern und G ew inn  zu 

m u ltip liz ieren , der z. Z .

1,45 R M  fiir Beton- und  

sonstige schw ierige A r

be iten , dagegen 1,40 RM  

fiir A rbe iten , be i der 

vorw iegend Tiefbau- 

arbeiter beschaftigt wer

den , betragt, w enn , w ie 

h ier vorausgesetzt,

Kosten und  G ew inn  aus 

der Baustofflie ferung 

w egfa llen .

i

Sicherheitsdarnm

plattiger re s

Abb.

B aufe ld-  

u m s c h lie f iu n g .

Ihre H ohe ist m in 

destens 50 cm iiber den 

Stand der im  Laufe der 

letzten Jahre  eingetrete- 

nen gew ohn lichen  H och

wasser zu  legen. Zu  be- 

riicksichtigen ist ferner,

dafi stahlerne Spundw ande  e inem  5 bis 6 m hohen W asserdruck im  

freien F lufi nur dann standha lten , w enn sie m indestens 1,5 m tief in 

den verw itterten Fels bzw . 2,5 m tief in die K iesschichten der F lufisohie 

geram m t werden kOnnen, w ozu aber ein m indestens 2 t schwerer Ramm- 

ham m er und  w iderstandsfah ige Spundboh len  (z. B. Larssen-Profil 111) 

erforderllch s ind . Erfahrungsgemafi ist jedoch  die  E indringungstie fe  und 

d ie  W asserdichtheit einer in die F lufisoh ie  geram m ten Spundw and  recht 

verscbieden; daher w ird , um  U nfa ile  zu  verm eiden , im  a llgem e inen  eine 

starkę A bspriefiung  und unter U m standen eine V erspannung  und  Ab- 

d ich tung  der Spundw and  durch einen besonderen 3 m bre iten Fangdam m  

(Sicherheitsdarnm ) nach A bb . 1 und  l a  no tw end ig  werden. M it  Riicksicht 

au f d ie  Baukosten w ird m an stets bestrebt sein, m og lichst w enig Bau- 

fe ld e rzu  w ah len ; nam entlich  bei felsiger F lufisohie , w o Wassergeschwindig- 

keiten uber 4 m /sek unbedenk lich  sind, werden im  a llgem einen nur zwei 

Baufe lder angeordnet (Abb. 2). Der F lufi w ird  daher ze itw e ilig  bis zur 

H alfte  verbaut sein. Der A ufstau  kann auf einfache W eise fo lgenderm afien 

berechnet w e rden1).

nur 2baufe!der notwendig

A bb . 2.

M ittlere Hochw asserm enge in den le tzten  Jahren 

Durchflu figeschw ind igke it in freiem  F lufi

bei £ = 4 4 0  m 2 vu =

Durchflufigeschw ind igke it im  verbauten Flufi

bei £ = 2 4 0  m 2 v, =

. =  900 m 3/sek

A ufstau  =

o

80

900

440

900

240

(4,7 —  2,05)2

=  2,05 m/sek

=  3,75 m /sek

W kr. u. W w . 1937, Heft 15/16.

2 g 2 g 19,6

U m  diesen Betrag mussen d ie  Spundw ande  im  O W  hóhcr sein ais im  U W .

Bei einem  Facharbeiterlohn von 0,85 RM /S td . und  einem  Kohlen- 

preis von 0,032 RM /kg  erhalten w ir nach dcm  in fo lgender Zusammen- 

ste llung angegebenen Lohn- und  Betriebstoffgle ichwert den Erfahrungs- 

preis fur das E inram m en  von

1 m 2 S pundw and  =  1,45 (6 • 0,85) +  45 kg • 0,032 =  8,85 RM . 

p ie se r Preis bez ieh t sich au f das E inram m en im  freien F lufi nach A bb . 3 ; 

er entha lt die Kosten fiir d ie  A bspriefiung und  das A nbringen  einer 

Zange  nach A bb . 1.

Abb. la . Abb. 3.
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Z u s a m m e n s te l lu n g  I.

PasUr.
Bezeichnung

der
Arbeit

Lohnstundengteichwert 
Preisermittlung:

« l</Sxfocharbeitersfun<ien

Betriebsstofgteichwert 
in Kohle ausgedriickt
(Kohle preis aufd. Baustelle)

Massenangabe
und

Schichtleistung

1

dnrammen rnn 
e/semen Spundmnden 
(barssen Profil Sum / 

6-8 m. lang

6.5-5 ,S je  ml 
mil etna notwendiger 

Abspriessung und 
Anbńngen der lange 

aus ZCZS

W -50kg je  m!
1 Da mpframme m 2t Bar 
(auf 2 Pontuns mntiertj

2000 -W Om i 
W m!lSchicht

Z Ausziehen von fos. 1 18 je  lfdm Wand W0 je  tfdm 
1 Demag PPahtzieher W0 tfdm

3 l'usdlzliche Aussteifung 
der Spundwand Z5 je  m.3 Hali

f Abbrennen iiber Wasser 1 je  lfdm Wand 100 kg
5 Abbrennen unter Wasser 30 je  lfdm Wand 600kg 200 tfdm

Sieherheilsdam/n 
hinter der Spundwand

Preisermittlung:
1, iSr-fadarbeiterstunden

1 Auf stellen der Bahiwand 1,2 je  m! H02 m1Itolz i M M  f. fisenpfahte
Z fntfernen » " t.S je  m.1
3 finbauen von trdmasse 1,5 je  m3 12 kg Kohle je  m3
V fntfernen » - 2 je  n J 12 kg » • "

W a s se rh a ltu n g .

Es ist e in leuchtend , dafi der W asserandrang h in ter Spundw anden  im  

Fluflwasser, nam entlich  w enn sie au f der R iickseite n icht durch einen 

F angdam m  zusatzlich  ged ichte t sind, bedeutend grofler ist ais in Bau- 

gruben im  Lande, d ie  im  G rundw asser stehen. Erfahrungsgem afl kOnnen 

be i e inem  Facharbeiterlohn von 0,85 RM /S td . und  e inem  Preise von 

0,10 R M /kW h  fur eine fiin fm onatige  W asserhaltung fo lgende Gesam tkosten 

je  1 lfdm  B augrubenum fang  angenom m an w erden:

Landseiten im  G ru n d w a s s e r ................................................=  40 R M /lfdm

FluBseiten hinter Erdkernen m it 3 m K ronenbreite  =  60 

F luflse iten h in ter Spundw anden  m it F angdam m  (3 m

b r e i t ) ................................................................................... = 1 0 0

Flufise iten h inter S pundw anden  ohne Fangdam m  . = 1 5 0  

Danach kostet voraussichtlich die sechsm onatige W asserha ltung einer 

Baugrube, die 220 lfdm  Landseite u n d  240 m  W asserseite aufw elst:

f  (220 • 40 +  240 • 100) =  39 500 RM.

aus Versuchsergebnfssen festgelegten K ornzusam m ensetzung  des Betons 

abhang ig , zu  dereń stets g le ichm afiiger Zusam m ensetzung  zunachst e ine 

scharfe T rennung der Zuschlagstoffe in Feinsand, G robsand , Feinkies und 

G robkies  no tw end lg  ist. W erden daher die Zuschlagstoffe aus dem  Bau- 

losaushub gew onnen , w ic  dies be i B e tonm engen von m ehr ais 10 000 m 3 

stets vorte ilhaft sein w ird , so ist e ine um fangreiche A ufbere ifungsan lage , 

um fassend Vorsortieranlage, Grob- und  Feinbrecher, S andm uh le  oder 

Sandruckgew innungsan lage , Wasch- und  Sortierm aschine, m ehrere Silos, 

sam t den no tw end igen FSrderbandern und  E levatoren, erforderlich. D ie 

Anschaffungskosten der gesam ten Maschinen- und  Forderanlage be laufen 

sich be i m ehr ais 100 m 3 Schichtle istung fiir das aufbereltete M ateria ł 

au f m indestens 50 000 RM , die M ateria lkosten der F undam en te  und  Ge- 

riiste fiir M aschinen u n d  S ilos auf m indestens 6000 RM . Ferner ist fiir 

den Auf- und  A bbau  der G esam tan lage  m it etwa 14 000 A rbeitstunden 

(Facharbeiter und  H ilfsarbeiter je  halftig) zu  rechnen, w ahrend der Jahres- 

aufw and fiir d ie  In standha ltung  dieser A n lage etwa 3000 Facharbeiter- 

stunden erfordert. M it 2 8 %  ist das V orha lten  der A n lage  ( 1 5 %  Ab- 

schre ibung +  5 %  Z ins -f 8 %  fur Ersatzteile) in Rechnung  zu ste llen . 

Dem nach  ergibt sich bei einer Benutzungsdauer der A n lage von 12 M onaten 

fo lgender A u fw and :

Be ifuhr und  A b fuhr =  6 0 t  je  30 RM  . . . .  . . . =  1 800 RM

=  1 ,45(14 000 . - M 5. +  0 , 8 5 ) 15 200

: 50 0 0 0 - 2 8 % ..........................................= 1 4  000

6000/2 (te ilweise W iederverw endung) =  3 000 

= 1,45 (3000-0,85) . . . .  . . . =  3 700

A ufbau  und  A bbau

Vorha!ten 

M aterialkosten 

In standha ltung

Jahreskosten der A n lage  = 3 7  700 RM . 

F iir das Brechen, W aschen und  S ieben nach KorngrOBen des Aushub- 

m aterlals elnschlieBllch Entnahm e  im  bestim m ten  M ischungsverhaitn is  und 

B e ifuhr zur M ischanlage ist ein A ufw and  von 1,6 Lohnstunden  (%  Tiefbau- 

arbeiter, 1/3 Facharbeiter) und  ein Betriebstoffgle ichwert von  16 kg  K oh le  

erforderlich, so daB im  a llgem e inen  das Aufberelten von 1 m 3 Zuschlagstoffen

1,4 1,6
2 • 0,65 +  0 ,85 '

+  16 • 0,032 =  2,1 R M  +
A nlagekosten

3 / ’ ’ G esam tm enge

kostet. Falls gen iigend  Lagerraum  fiir das aufbereitete M ateria ł vorhanden 

ist, w ird m an bestrebt sein, die Benutzungsdauer der A n lage  kurz zu  halten.

D ie  Entschad igung fur das A uspum pen und  W iederherste llen  einer be l

Hochwasser vo llge lau fenen  Baugrube kann m it 0,30 RM  je  m 2 iiber-

schw em m ter F lachę in Rechnung  gesetzt werden. O b w o h l d ie  voraus-

sichtltchen K ostenangaben iiber die W asserha ltung  recht unsicher s ind ,

w ird  be i A ngeboten oftm als d ie  A ngabe  einer Pauschsum m e fiir die

W asserha ltung verlangt, w eil w ahrend der Bauze it d e rno tw end ig e  Pumpen-

einsatz und  die Bctriebstunden sehr unsicher gepriift w erden konnen .

Durch die Pauschbezah lung  w ird  der U nternehm er gezw ungen , MaB-

nahm en zu ergreifen, d ie  d ie Kosten der W asserha ltung herabdrGcken,

denn rasch bauen  heifit b lll ig  bauen . Nach unserer Zusam m enste llung

kom m t be im  Elnsatz einer 150er Pum pe  d ie  Betriebstunde auf:

1 i c i i  « n r, , , r , 300 RM  E insatz 
1,45(1,3 ■ 0,85) +  15 -0,10 +  B enut2ungsdaue7

=  3,10 +  Zusch lag  fiir E insatz und  A bbau  der P um penan lage .

Z u s a m m e n s te l lu n g  II.

Bezeichnung
der

Arbeit

Lahnsfundengleichwert
Preiserm ittlung:

lV5x facharbeiterstunden

Betriebsstofigleichwert 
in KWh ausgedriickt

Kosten fiir Einsatz 
und Abbau

finsak, Betrieb (Vortiolten 
und Unterhalten)  einer 

Pumpe $100 mm 1,2 je  Betriehsstande 10 KWh 200 HM
» <t> 150 mm 1,3 » * 15 •’ 300 o
• 4> 200mm XI - 20 » wo «
" $ 250mm 1,5 » 28 " 500 »
» $300mm 1,6 » 35 » 600 «

A u fb e re itu n g  d e r  Z u sc h la g s to ffe .

Nach der heutigen  Erkenntn is ist die W asserd ichtheit u nd  dam it d ie  

Lebensdauer eines Betonbauw erks w esentlich  von  einer m dglichst d ichten,

F O rde rb r iick en .

Zur A uflagerung  der aus I-T ragern bestehenden H aupttrager dieser 

Briicken werden mehrere in die  F luBsohle geram m ten P fah le  zu  Pfahl- 

jochen verbunden, d ie  strom auf zw eckm afiig  einen Kolk-, Geschwemmsel- 

und  E isschutz erhalten. An ia filich  ihrer L agebestim m ung  ist stets zu 

untersuchen, ob sich d ie  Brucke n icht in unm itte lbarer Nahe der Wehr- 

bauste lle  erstellen lafit. D ie  auf A bb . 4 dargestellte Fórderbriicke m it

4,5 m N utzbre ite  und 10 m Jochentfernung  erfordert, auf 1 m Briicken- 

lange um gerecbnet, be i einem  Holzpreis von 50 R M /m 3 und  0,85 RM  

Facharbeiterlohn fo lgenden Baustoffaufw and und  Erste llungskosten:

H o lz  =  1,4 m 3/lfdm , 80 RM  je m 3=  112 RM

E isen =  0,60 t/lfdm , 100 RM  je  t =  60 RM  (ohne Schienen)

zus. 172 R M /lfdm  Brucke, 

w obe i be i H o lz  eine zweifache und  be im  Eisen eine dreifache Ver- 

w endungsm O glichke it vorausgesetzt ist.

Erd- u n d  F e ls a rb e ite n .

Zunachst unterscheidet m an zw ischen T r o c k e n a u s h u b  entlang  dem  

F lu filau f und  zah lt h ierzu  den A ushub  hinter stehengebliebenen Erdkernen 

be i W asserha ltung und  oft der E in fachheit bei der A brechnung  halber 

auch die En tfe rnung  dieser natiir lichen Fangdam m e m ittels G re ifbagger 

(A b b .5 a )  und  B a u g r u b e n a u s h u b ,  der aus ganz und  te ilw eise um- 

schlossener Baugrube m itte ls  A ufz iige  oder Greifer gefórdert w ird . Da 

jedoch be l den an Land angeschlossenen B augruben der grofite Teil des 

A ushubes durch Zugm asch inen  und  Ro llw agen auf Ram pen gefćirdert 

w erden kann , bezeichnet m an h ier oft nur den unter der F luBsohle 

liegenden  A ushub  ais B augrubenaushub. Es ist zu  beachten, daB eine 

sich w e it h inz iehende  und  oft unterbrochene U ferverbre lterung m it Ent- 

fernen stehengebliebener Erdkerne wesentlich h ijhere Kosten verursacht,
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I friiherer milllerer Wasserstand_ lehmdicbtung

ais z. B. der landse itige  A ushub  eines Kraftwerks. Entsprechend einem  

S tunden lohn  von 0,85 R M  fiir Facharbeiter und  0,65 RM  fur Tiefbau- 

arbeiter kostet nach unserer Tabelle der elnfache A ushub  

2 • 0,65 +  0 ,85 '
1,4 0,95-

trdkern [  wiro mit Um! bagger entlernt) 

dagegen der schw ierige A ushub  (m it Entfernen von  Erdkernen)

=  1,4(1,3-0,72) +  14-0,034 +  0,40 =  2,18 R M /m 3, 

w ozu  noch be i W asserha ltung  ein Zusch lag  von  0,10 bis 0,15 R M /m 3 kom m t.

E ine  sehr verschiedene Preisfestsetzung 

bei g le ichen B ed ingungen  erfahrt in der 

Praxls der F u f ia u s h u b ,  der durch NaB

bagger gehoben , in Schuten durch Schlepp- 

dam pfer befórdert und  durch E levator oder 

Greifer in Fórderw agen um ge laden  w ird.

Nach unserer Tabelle erg ibt sich der Preis 

fiir e ine Soh lenvertie fung bei etwa 3 km 

Forderw eite  zu

1,4(2,0; 0,72) +  20 • 0,034 +  0 ,3 0 = 3 ,0  R M /m 3.

angriffe w irksam  geschutzt w erden. H ierbei ist zu  beachten, dafi d ie  

W asserrandzone durch W e llen , Frost und  E isgang besonders stark an- 

gegriffen w ird  und  daher en tlang  diesem  Streifen ein verst3rkter Ufer- 

schutz vorte ilhaft ist. Aus dem  Zustande Jahrhunderte  alter, heute  oft noch 

gut erhaltener F lufiu fer aus wasser- und  frostbestandigen N aturste inen 

darf geschlossen w erden, dafi in der W asserstandzone ein 

30 cm hoher handgeste llter Ste insatz m it Fugenausgufi an 

H altbarkeit einer 35 cm dicken U ferschutzp latte  aus Stampf- 

beton 1 :1 0  m it 5 cm dicker F e inbe tonabdeckung  gleich- 

kom m t (A bb . 7), w obe i der S te insatz w esentlich  b illig e r 

w ird , w enn die harten, wasserfesten F lufibauste ine (wozu 

sich z. B. d ichte, harte K alkste ine von 30 bis 40 kg Stuck- 

gew icht sehr g u t e ignen), n icht aus allzugrofier Entfernung 

bezogen w erden m ussen. Nach unserer Tabelle  erhalten w ir au f der 

seitherigen Lohnbasis e inschliefilich M ateria lbeschaffung fo lgenden Kosten- 

verg leich (s. unter Zusam m enste llung  111 und unter A bb . 7):

Z u s a m m e n s te l lu n g  II I .

[ntwiisserungsrohr 
wm Unterwasser

Po5. tir.
Bezeichnung

der
Arbeit

Lohnstundengteichwert inS/d/m,3 
Preisbitdung:

... [ i  fach arb. t Z Tiefbauarbeiterlohn) 
3 /

Betriebsstoffgteichwert 
in Kohte ausgedriickt 

kg/m .1

Gerateabschreibung 
und Zins 
RM/m 3

Gerateeinsatz
Schichtteistung

und
Massenangabe

1
Trockenoushub 
Wasserhaltung 

mrd besonders berechnet

einfoch u. iiber MM. 0.SS 
• jedoch bis auf ftuSsohle l,10 

erschmrt • • » 1,Z0 
» u. grotie Forderweite 1,30

6 
B 

10 
12 -11

dZO
0,30 Einsatz
0,35 eines 
0,i/0 \0reifbaggers

Fin bis zwei 
Zm3 floupenbogger 
1-6 Lokom. m PS 
SO bis woMutdenkipper 
S bis 8 km Gleis 
iiber 10 km Gleis

500-600 mJ 
je  Schicht 

100 000-300000m‘

Z
Trockenoushub

im
ttandschacht

wie oben 1,1 
1,6 
1,8 
12

0,10
0,11
0,12
0,15

wie Fos. 1 
jedoch ohne Bagger

300-100 m.3 
i00000 -300000 n 3

3

Baugrubenaushub 
aus umichtossener Grube 

oder
Aushub unter der F/uSsohle

einfach
und teilweise mit Bagger Z,o 

einfach
jedoch nur ttandschacht 1,5 
erschnert im ttandschacht 2,0

8

10
11 Ł-I 

 ̂
Cs wie Pas. 1 

mit Baugrubenaufziige 
oder 

1-1 Krane

100-ZOOm.3 

10000 - ZOOOOmJ

1 Aushub von 
verwittertem, ptattigem Fe/sen

horter Mergel 3,0 
Sandstein - u. KotkTelsen 3-1

15
18

0,'t0
0,1/5

nie Tbs. 3 
mit PreRtutfantage 
u 10 -15 Bohrhdmmer

100- ISO m3 
10000 - ZOOOOm3

5 Ausbrechen m  
tagerhaftem Te/sen

Sandsteinbanke 1 -6 
Katksteinbdnke 6-7

1010,5 kg Sprengsfof 
ZZ10,8 kg "

nie Pos.3 
m. 15 -Z0 Bohrhdmmer

50-100 m.3 
10000-ZOOOOm.3

6
Ftutlaushub 

unter Wasser

einfach 1,6 
schwierig 2.0 

” u grotie Forderweite Z,Z

15
20
25

0.Z5
0.30
0.10

1 Schwimmbagger 
150 Ltr. 

l£tvotor 
3Schuten Bat 
iSchtepper 50PS

ZOO-300 m3 
Z0000 -100000 m3

7 Fetsausbruch 
unter Wasser 100 m3 11 3611,Z kg Sprengstoff im tohn enthotten 1 Fels me i  Sei 

1 Potypgreifer 10 m3

8 Basen- und Humusobhub 
ZOcm dick 0,3 St (einscht fórdern u seit. Lagern)

9 ttumusandeckung ZOcm dick OJSSt (einscht. Beifuhr)
10 Aussondern von ftuBbausteinen U Stjt. u. t8Std. mit Aufbereifen
11 Aussondern von Kies 0,5 S/d.
12 tinbringen einer Lehmdichtg. 1,6 S/d.

Trotz Aufschliłsse durch Probegruben und  Bohrungen gestaltet sich 

d ie  Pre iserm ittlung  fiir Felsarbeiten schw lerig  und  unslcher. D ie Ver- 

d in gung  tragt dieser Sachlage dadurch Rechnung, dafi zw ischen A ushub  

u n d  Ausbrechen des Felsens unterschieden w ird , W as durch P lckel, H aue  

und  Prefiluftgerate gelóst werden kann, Ist A ushub , Ausbrechen dagegen, 

w enn  das Lósen durch K e ile , S tem m eisen, Bohren u n d  Sprengen ge- 

schehen mufi. W ie  A bb . 6 zeigt, s ind Fe lsbanke fast im m er von p lattlgen , 

verw itterten Gesteinschlchten iiberlagert, dereń A ushub  m it einfachen 

M itte ln  m óg lich  ist, w ahrend die tiefer 

liegenden , iiber 20 cm hohen  Gesteins- 

banke  am vorte ilhaftesten durch Spreng- 

schiisse gelóst werden. A ushubpre is w ird 

durch Lagerung und  Harte bestim m t.

D aher ergeben sich nach unserer Tabelle 

fiir A ushub  und  Lósen von Felsen wesent

liche  Preisunterschiede: A ushub  von ver- 

w itte rtem , p lattigem  Felsen (H artboden)

1,4 (3,0 • 0,72) +  15 • 0,034 +  0,40

=  3,90 R M /m 3,

Lósen von  harten Kalkste inen

1,4 (6,0 • 0,72) +  22 ■ 0,034 +  0,9 • 2,0 

+  0,70 =  9,10 R M /m 3.

D ie  Abrechnungsgrenze zw ischen A ushub  und  Lósen kann nur an O rt 

u nd  Stelle festgelegt werden.

U fe rschu tz .

Durch A ushub  fiir d ie  F luBverbre iterung oder durch A nsch iittung  und  

A u ffiillu ng  neu hergestellte U fer, w ie  auch d ie  durch A nstauung  bis zum  

neuen, hóheren W asserstand benetzten U fer m ilssen gegen Strómungs-

Steinsatz, 30 cm dick, m it Fugenausgufi:

Lohngle ichw ert fiir Herstellungskosten

1,4 ^2,2 • 2 ‘ ° ,653+  0,85 j ................................................. =  2,20 R M /m 2

Fugenausgufim ateria l 35 kg Zem ent je 0,04 RM  . . = 1 , 4 0  „

0,12 m 3 Sand  je  10,0 R M  . . = 1 ,2 0

Stelnbeschaffung 0,3 m 3 Steine je  6,8 RM  . . . . =  2.05

Gesam tkosten: 6,85 R M /m 2.

15cm dick md Kiesuntertage

1:10\ 30cmdick, md feinbeton 1:1, Scm dick

10 cm dick

Steinsatz im Mitte! Mcm dick

U10, 15 cm dick, mir Fembeton 1:1, Scm dick
im Mittet ZOcm dick 

Fugen md Zementmorte! 1:1 ausgegossen

waagerechte fugen mit 
senkrechte fugen mit Lehm ousgefugf und mit 
Wasserpf/onzen (Schwaden, Bohr, Scbilfgras) bestockt

A bb. 7.

Betonplatte  aus Stam pfbeton 

zusam m en 35 cm d ick:

1 :1 0  m it 5 cm dicker Fe inbetonschicht

H erste llungskosten 1 ,4 (3 ,6 - 0 ,7 2 ) ............= 3 ,6 0  R M /m 2

Zem ent 68 kg X  0,04 ........................................... =  2,72 „

Kies- und  Sandbeschaffung 0 ,35- 1 ,3- 9 ,0  . . . .  = 4 ,1 0  ,

Gesamtkosten: 10,42 RM /m 2.



46 0 S c h a fe r , Erfahrungswerte bel der Preisermittlung vcm FluG-, Wehr-und Kraftwerksbauarbelten Factisciirift r. a. ges. Bauingenieurwesen

Es g ib t nichts SchOneres ais ein m it Busch- und  W asserpflanzen um- 

saum tes Ufer, daher m iissen w ir in Z ukun ft unter a llen  U m standen  einer 

VerOdung unserer naturschonen F iu fiu fer entgegenarbeiten. Aus diesem  

G runde  ist es stets zu iiberlegen , ob nicht e inem  m it lehm ha ltiger Erde 

ausgestam pftem  und m it W asserpflanzen bestocktem  Steinsatz de rV o rzug  

vor glatten, betonierten oder asphaltierten U fern zu  geben ist. N am entlich  

entlang  gerader F lufistrecken und  an Stellen, w o ke in  U ferangriff zu  be- 

fiirchten is t, w ird erfahrungsgemafi 30 bis 40 cm dicker S te inw urf ais 

U ferschutz ausreichen.

B e to n ie ru n g s a rb e ite n .

Festigkeitsabnahm e des Betons au f der Bauste lle  gegen iiber dem 

Versuchsergebnis iiber seine bestm dgliche Zusam m ensetzung  bedeutet stets 

eine V errlngerung  der Lebensdauer des Bauwerks im  aggressiven Grund-

und  Flufiwasser. D a

her m iissen an die 

g le ichm afiige  Korn- 

zusam m ensetzung  

von Sand und Kies 

sow ie an eine zuver- 

lasslge Zement- und  

W asserzugabe die 

grófiten Anforderun- 

gen gestellt w erden.

Z u s a m m e n s te l lu n g  IV .

Pos.Nr.

Bezeichnung
der

Arbeit
Smerkung: tJie Baustoffe stehen 

dungsstelie in Hau fen

Lohngteichwert: 
j .̂ 1  facharbeiter tZditfsarbeiter}

in unmittelbar er Nahe der Vernen- 
oder in Schif/en zur Verfiigung

1
HersteUen eines Steinwurfs 

(im Mitte 1 10 cm dick)
<? je  m,3 iiber Wasser 
uje m.3 unter *

Z
ttersteiten eines Steinsatz.es 

JO cm dick
1,8 je  ml 

Z,Zm fugenausguB od. mstopfen

3 HersteUen eines SteinfuBes 
mjnsatzdrtig in trockener Baugrube 1,6 je  rn3

V

HersteUen eines Steiapftasters 
!5cm dick, einscbl. einer ticm dick. 
Kiesuntertage und auf dieser 
zykopenartig versetzt. fugen m. 

Zementmdrtel P I ausgieBen

HZ je  mf

S
wie Fos. 1 

jedoch auf mindestens tocm dick. 
Betonunlerlage

6 je  m1

6 HersteUen eines BetonfuBes 
ungefahr 0.5 m3 je  Ifdm 13 je  mJ

7

HersteUen einer detonabdeckung 
aus Beton utOu. 6cm feinbeton 1:1 

zus. lOcm dick 
zus. 35 cm dick

1,6je  m* 
J,6 je

8
HersteUen einer tScm dicken 
Uferabdeckung mit betonptatten 

10/10115 cm 
einschi Beifuhr u. AusgieBen 

mit Zementmarlel

1.5 je  m.1 
5,0 mit Kies unterlage

3

HersteUen von Steinm/zen 
<f 70 
$60 
<Pso

Lei/pfahie <Pio-i5cm einrammen

3.0 je  tfdm 
3,5
1.0
l  das SKck

10

HersteUen ron Steinmatten 
zwischen iLagen Drahtgeflecht 

20 cm dick 
lOcm dick unter Wasser

(6
z, 6 (von\Schif aus rerlegt)

zw ischen der eigentlichen Beton ierungszeit und  der Ze it fiir Riistungs- 

und Scha lungsarbc iten , V erlegen der B ew ehrung  usw ., w odurch w ir in 

der Lage s ind , z. B . be i einer Schich tle istung von  220 m 3 Beton sofort 

d ie  Durchschnlttsle istung anzugeben :

220
Beton ierung des Kraftwerks = 1 :3 ,5, dem nach — =  48 m 3 Schichtle istung

220
B eton ierung der W ehrpfe iler =  1 :4 , dem nach ~ g-=  44 m ? ,

220
Beton ierung der U ferm auern =  1:2, dem nach g— =  73 m 3

220
Beton ierung derW ehrschw elle  =  1 :1 , dem nach - ^ - =  110 m 3 „

Nach unserem  Beispiel in Bautechn. 1938, Heft 6, S. 70, waren fiir den 

Kraftwerktiefbau 5200 m 3 und  fur d ie  U ferm auern 3200 m 3 Beton erforder

lich , daher betragt d ie  gesam te Bauze it:

Kraftwerk =  =  108 Tage ^

„ _ nf) > zusam m en =  6,4 M onate

U ferm auern =  - — =  44 Tage
/ O

be i e lnschichtigem  B aubetrieb . D ie  oben angegebenen Durchschnitts- 

le is tungen lassen sich aus R aum m ange l fiir die U nterbringung  einer hóheren 

Arbe iterzah l n ich t wesentlich erhóhen, doch ist zu  einer Verstarkung der 

G esam tle lstung  e in  zweiter Turm drehkran von grofiem Vorte il (A bb . 8).

fahrbaret GieBmast

A uch bei den Betonierungsarbeiten ergeben sich gew isse Erfahrungs- 

zah len  iiber die A bhang igke it des Ze ltaufw andes der verschiedenen 

Arbeiten vone inander. F iir d ie  A ngabe  der durchschnittlichen Schlcht- 

le lstung einer A rbe it im  Baubetriebsplan gelten fo lgende V erhaltn iszah len

ł ) O ber K ornzusam m ensetzung  und  M tschungsverhaltnisse s. d ie A u f

satze des Verfassers im  „Bautenschutz* 1937, Heft 7 u. 11.

gem afl nach achtstiind iger ununterbrochener B eton ierung  proportional der 

Ze it auf e inen iiber die ganze SteighOhe sum m ierten Scha lungsdruck g leich 

dem  l,2 fachen  W asserdruck ab fa llt. W iirde  dem nach z. B. nach sechs- 

stiind iger B eton ierung eine H dhe von h m erreicht, so betragt der ge-

m itte lte  w irksam e Schalungsdruck l ll
2 1,2 bzw . die

G rund lin ie  des Belastungsdreiecks = 1 , 4  h. M it  diesem  F lSchendruck

Durch die V erw endung  dieser praktischen A ufziige  gestaltet sich auch die 

Beton ierung und  Scha lung  der hohen  W ehrpfe ilc r recht einfach (A bb . 9), 

wahrend fiir d ie  Beton ierung der ausgedehnten Soh lenp la tten  und  Wehr- 

schw ellen ein fahrbarer G ieGturm  sich am  le istungsfahigsten erweist; bel 

den hohen  Pfeilern ist allerd ings eine betrachtliche M asthóhe  erforderlich 

(Abb. 10). —  D urch  Versuche w urde festgestellt, dafi der Scha lungsdruck des 

frischen R iihrbetons g le ich dem  zweifachen W asserdruck ist, der erfahrungs-

D le V oraussetzung h ierzu ist e ine selbsttatlge und  jederzeit regelbare 

Dos ierung  der Zuschlagstoffe w ahrend der Beton ierung . U nzah lige  Ver- 

suche haben erw iesen, dafi d ie  K onsistenz eines wasserdichten Betons 

be l jeder Zusam m ensetzung  plastisch bis zahbre ilg  sein mufi, so dafi er 

nur dann die Bew ehrung satt um h fillt  und  d ie  Scha lungen dicht ausfu llt, 

w enn er m it g latten Rtihrern fle ifilg  gestochert und  bew egt w ird , daher 

erh ie lt er den N am en „R ilh rbe ton“ *).

10.
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Z u s a m m e n s te l lu n g  V .

Pos.Nr.
Bezeichnung 

der 
. A rbeit

Lohngleichw ert
,.,rl\1 Facharheiter * 1 Tiefbauarbeiter l Holzgleichwert 

mJ/m 3 Beton
Massen 

m3' I z /  
Stunden je  m3 Beton

1
Beton 1:7 

fiir die Fundamente der 
Wehrpfeiler

8-1,0 0,01 m-2ooom3

Z
Aufgehender Beton 1:7 

der Wehrpfeiler 10-3 0,035 ohncSMgeriist 
0.025 mit « « 3000-5000

3 Aufgehender Beton 1:5 
fiir die Hischentrennwdnde 12 0,01 200 m3

¥ Gsenbelon 1:5 
fiir die Walzenauflager 18 0,015 120

S Fisenbeton 1:5 
fiir Trager und Decken 28 0,12 30

6
Beton 1:5 

for die Treppenhausmnde 
(25 cm dick)

JO 0,16 25

7 Beton 1:7 
der Wehrschwelle 8.5-1,5 0,012 3000-S 000

8 Beton U5 
fiir die Absturzschwelle 11 0,033 200

3 Schutzbeton 1:1 
30cm dick gegen den Untergrund

1.2
Zuschlag zu Pos.l 2000 m.1

10 Wrsatzbeton P-t 
20 cm dick auf der Wehrschwelle

1,3
Zuschlag zu Pas. 1

11 F/sen be/on 1:1 
der Fnergievernichter 20 0,06 80

12 Beton 1:10 
der AbdeckpIaHen vor den Pfeiler n 7,0 0,01 150

13
Be/on 1:10 

der Sohlenschutzplotten oberhalb 
und unterhalb der Wehrschwelle

s,s 0,02 1000

n Wrsatzbeton 1--1 
lOcm dick auf den Sohlenpladen

1
Zuschlag zu Pas. 13

Z u s a m m e n s te l lu n g  V I.

Pos.Nr.
Bezeichnung

der
Arbeit

Lohngleichwert
i „ J l  facharbeiter tlTtefbauarbeiter 
7i" l z

Stunden je  m.3 Beton

Holzgleichwert 
m3!je  m3 Beton

Massen- 
angabe 

m.3

1
Beton 1:7 

for die Wandungen des Saugschiauchs 
und der Einlautspirale

13-12 0,08 OOOO-WOOnP

2
Beton 1:5 

fur die Sohlenplatle und diinnen 
Seitenwdnde des Saugschiauchs

11 0,08 SOOm.3

3
Beton 1:5  

der Saugschlauchdecke und des 
Turbinenauflagerringes

17 0,08 500m.3

V
Fisenbelon 1 :5  

der Moschinenhausplalle und der 
anschlieBenden debernase

16,5 0,08 ISO

5 Beton 1:8  
ais Fuli beton im Bereich d. Aussparungen 8 0,03 120

6 Eisenbeton 1:1  
der Wasserieitwande im Sougsch/ouch 32 0,18 50

7 Beton 1:5  
d.senkrechten Wasserieitwande am Finlauf 25 0.08 100

8 Fisenbe/on 1:5 
der Becken u. Trager des Bechenpodiums 28 0,12 150

3
Beton 1:5 

der W-50cm dicken Umfassungswande 
des Hochbaues

22 0,10 100

10
Fisenbelon 1:5  

der Decken und Trager (Kranbahn) 
des Hochbaues

30 0,15 80

11 Bundeisen 
Biegen und Verkgen

80 je  It
lFacharbeiterstunden) 601

12 6/adstrich 1:2 
2 cm dick auf dem Boden der Spirale 2.0

13
Torkret U3 
2cm dick

an den Decken u. Wdnden der Spirale
3.5

n Fundamentbeton PS 
der Ufermauern 8 -1 0.012 500-1000

15 Aufgehender Beton 1:3 
der Ufermauern 9 -8 0,03 1000 -2000

16 Beton 1:9 
d. Sohlenschutzplade imU.W. I0-50cmdick 1,0 0.01 m

w ird  unter Beriicksichtigung, dafi d ie D urchb iegung  be i Schalbrettern 3 mm 

und  be i R flsthólzern 5 m m  n ich t fiberschreiten soli, d ie S cha lung  in  ein- 

facher W eise nach statisch bestlm m ten  System en berechnet. O bw oh l m an 

nach Fertigste llung  des Unterbaues S te lgschalungen verw enden w ird , ist 

der H o lzbedarf be i Ruhrbeton wesentlich  hoher ais be i S tam pfbeton. E ine  

g la tte  W andflache schalen und  riisten erfordert je  m 2 F lachę elnschllefi- 

lich  10°/0 Zusch lag  fiir Verschnitt e inen H o lzau fw and  von  0,07 m 3, der 

sich m it dem  Bedarf fflr A nker, Ausste ifungen u n d  Betoniergerflste auf

e inen  H olzg le ichw ert von

0,09 m 3 erhoht, w ahrend 

sich be im  unteren Teil 

des Bauwerks, fur dle sehr 

um fangreichen Abspriefiun- 

gen , e in  weiterer H o lzau f

w and  von 0,08 m 3 je  m 2 

Schalflache ergibt. U m  die 

W an d ę  der W ehrpfe iler auf 

einfache W eise schalen und  

genau  senkrecht betonieren 

zu  kónnen , verw endet m an 

m it V orte ll im  Fundam en t 

verankerte stahierne Schal- 

geruste, d ie  nach ihrer Ein- 

be ton ierung  auch statische 

Zw ecke erfflllen. In  diesem  

F a lle  fa llt d le  A bspriefiung  

w eg , und  w ir erhalten ein- 

schliefilich des Aufw andes 

fflr stahierne Zuganker bei 

den  4,5 m dicken Wehr- 

p fe ilern , unter Vorausset- 

zung  zw e im alige r Verwen- 

dung  der Schalung, e inen 

H o lzg le ichw ert von

2-4 ,5 /2  =  0,02 mS )e m 'ł 

Beton, der sich unter Be- 

rucksichtlgung der Nischen- 

und  V orkopfscha lungen auf

0,025 m 3 erhóht. Betrachten 

w ir au f A bb . 11 den sehr 

hohen Holzverbrauch  fflr 

d ie  S cha lung  derS tiitzm auer 

am  E in lau f des Kraftwerks, 

so m ag  es nicht verwunder- 

lich erscheinen, w enn der 

H o lzg le ichw ert dieser 

M auer den des W ehrpfeilers 

m it Schalgerflst flbertrifft.

B ekanntlich  ist fflr den 

O berte il der Scha lung  und 

R flstung von schweren 

B etongew ó lben  be i Briicken 

ein H o lzbedarf von  etwa 

7 % .  bezogen auf den um- 

bauten R aum , erforderllch. 

D ieser Bedarf steigert sich 

be i der Scha lung  des Saug-

A bb . 11.

A bb . 12.

schlauches u n d  der E in lau fsp ira le  au f 8 ,5 %  je m 3 des Raum lnha lts , w ie 

dies nach A bb . 12 erklarlich Ist, h ierzu kom m t noch ein Verbrauch von 

30 kg Eisen je m 3, H o lz  fflr K lam m ern , Schrauben, B indedraht und Stifte. 

Fflr diese Scha lungen besteht im  a llgem e inen  nur eine e inm a llge  Ver- 

w endungsm óg lichke it, auch ist die A usscha lung  recht schw ierig, daher 

erg ibt sich fflr den Beton 1 :7  des Kraftwerks ein hoher H olzg le ichw ert 

von 0,08 m 3 je  m 3 Beton. Bei e inem  G ie lchw ert von  60 Facharbeiter- 

s tunden fflr das H erste llen , Auf- und  A bbauen  je m 3 der Schalung und  

Rflstung des Saugschlauches und  der E in lau fsp ira le  ergibt sich der heutige 

Preis je  m 3 R flstho lz zu :

L o h n g le ic h w e r t ............................................=  1 ,4 5 (6 0 - 0 ,0 8 5 )=  74 R M /m 3

H olzkosten be i 3 0 %  W iederverwen-

d u n g s w e r t ................................................=  0,70 >50 =  35

E is e n b e d a r f ................................................ = 3 0  kg je  0,30 =  9

zusam m en = 1 1 8  R M /m 3.

Bel V erw endung  der fo lgenden  Tabelle , be i der der G ie lchw ert fflr 

L ohnstunden , w ie e ingangs vorausgesetzt, auch dle A bge ltung  fflr das Vor- 

halten  der M aschinen , den Lohnau fw and  fflr Schalarbeiten usw . enthalt, 

gestaltet sich die P re iserm ittlung  fflr Betonarbeiten sehr einfach, w ie 

fo lgendes Be isp le l ze ig t:

Preis des Betons 1 :7  des Kraftw erkunterbaues.

. = 1 ,4 5  ( l3 -  .. .P,65 +  0 -8 5 .

H o lz g le ic h w e r t..............................=  0,08 • 50

Lohnstundengle ichw ert

Zem entkosten .............................. = 2 2 5  kg je 0,04

S a n d ................................................= 0 , 4 5  m 3 je  10,0

K i e s ................................................=  0,90 m 3 je  8,0

14,20 R M

4.00 »

9.00 , 

4,50 , 

7,20 ,

38,90 RM.
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Yermischtes.
M a sch in e  z u m  se lb s ttS tig e n  H e rs te lle n  u n d  V e r le g e n  v o n  Driin- 

ró h re n . U m  an Arbeitskraften zu  sparen und  die  Dranarbeiten zu  be- 

sch ieunigen, hat das Landw irtschaftliche Institu t an der Unlversitat Le ipzig  

eine M aschine ( „ R o h r p f lu g " )  entw ickelt, d ie  das Herstellen und  Ver- 

legen von Dranróhren s e l b s t t a t i g  ausfuhrt. D ie  von der A llgem e inen  

T ransport-A nlagen-G .m .b . H . (ATG) gebaute M aschine leistet m it 1000 m 

fertig verlegten Betonróhren an einem  Tage dasselbe w ie 40 Arbeiter, 

die fertig bezogene Róhren im  Handbetrleb  in den Boden brlngen.

Das fertige Betongem isch ge lang t iiber e ine Schiittrinne in einen 

Schacht, der es unter die  Erdoberfiache nach der Rohrform einrlchtung 

bringt. D ie Rohrform einrichtung ist an e inem  Schwert befestigt (Abb. 3), 

das be im  Fahren des Gerates den Graben fiir d ie  Róhren zieh t. D ie 

Arbeitstiefe des Schwertes und dam it des Betonschachtes ist b is 75 cm 

Tiefe verstellbar. D ie  Rohrform einrichtung besteht aus einem  G rabkórper 

(„M au lw urfkórper") und  einer Formschnecke.

A m  Anfang eines zu  verlegenden Rohrstranges ist entw eder ein 

G raben  oder eine k le ine  G rube  von  H and  auszuheben, in d ie  das Schwert 

bis tn die gew iinschte Tiefe abgesenkt w ird. Das Absenken (oder A n 

heben) geschieht durch eine H ubvorr lch tung  durch eine Zapfw e lle  vom  

A n triebm otor aus. Z um  Einriicken d ien t ein H andhebe l (Abb. 2), dessen 

Bew egungssinn dem  des Schwertes entspricht. Im  Betonschacht bew egt 

sich ein S tam pfer, der etw aige  H o h l r a u m e  vor dem  E in tritt des Betons 

in  d ie  Rohrform einrich iung v e r d i c h t e t .  D ie  konische Formschnecke er- 

zeugt fortlaufend ein p o r o ś  es Rohr von 30/60 m m  Durchm . Gegen 

Beschadigungen durch Steine oder andere H indernlsse im  Boden sind 

das Schwert und  die Rohrform einrich tung  durch einen Scherbolzen ge

sichert. Das Schwert ist am Raupenschlepper durch ein G e lenk  befestigt, 

das durch den Scherbolzen unbew eg lich  ist. S te igt der Bodenw iderstand 

am Schwert iiber 5 t, so bricht der Scherbolzen, u n d  das Schwert m it der 

Rohrform einrich tung g ib t nach.

D am it d ie  Rohrstrange im  Boden gerade verlegt werden, vlsiert der 

Schlepperfiihrer wahrend des Arbeltens des Rohrpfluges einen am Strang- 

ende aufgeste llten  N ive llierstab  durch ein am F iihrerstande befind liches 

Vlster an. So llen in  ebenem  G e iande  die Rohre im  G e fa ile  verlegt 

w erden, so w ird  das am  F iihrerstande angebrachte V ls ier eingestellt. 

Entsprechend dieser E ins te llung  bed ien t der Schlepperffihrer ein Handrad 

(A bb . 1) neben seinem  S itz, das m it der H ube inrich tung  fiir das Schwert 

gekuppe lt ist und  den Rohrstrang para lle l zur Z ie llin ie  des auf die 

N ive lliers tange gerichteten V isiers einstellt.

Das Gerat verlegt d ie  Dranróhren gew óhn lich  in e iner Tiefe von 

nicht m ehr ais 60 cm . Diese nach den iib llchen  Ansichten sehr flachę 

Lage der Dranróhren b le te t bedeutende  Vorte lle  gegen iiber einer tiefen 

D ranung . B isher war m an m it Riicksicht auf d ie Kosten gezw ungen, die 

Dranróhren tie f zu  verlegen, da ein tlefer Dranstrang eine breitere Flachę 

entwasscrt ais ein flacher Strang und  dadurch w eniger Dranstrange ge- 

braucht w urden . Aufier- 

dem  w ird  ein flacher 

Strang n icht erheblich 

b illig e r ais ein tiefer. Z u  

tiefen Dranstrangen kann 

iiberschussiges W asser 

nur langsam  ge langen , 

wahrend d icht u nd  flach 

liegende Strange einen 

Wasserfiberschufi schnell 

aufnehm en und  abfiihren, 

so dafi der Boden nach 

N iedersch iagen rasch ab- 

trocknet. D a  das Ver- 

legen von  D ranróhren m it 

der M aschine erheblich 

b illig e r ist ais im  Hand- 

betrieb , kann m an ohne 

R iicksicht au f d ie  Kosten 

zu flachen D ranungen  

ubergehen .

M it  dem  Rohrp flug  

kann m an nur in  stand- 

festen Bóden u n d  in 

H O h e n , d ie  iiber dem  

Grundw assersp iegel lie 

gen, arbeiten, aber n icht 

in ste lnigem  G e iande .

AuBerdem  soli das Ge- 

lande  m óg lichst glelch- 

m afiig  gene ig t sein.

Grófiere U nebenhe iten  

(M u lden , G raben , Rilcken) 

m iissen vorher e ingeebnet 

werden. D ie  durch die  M aschine  verlegten porósen Betonróhren lafit 

m an 8 bis 14 Tage abb inden , ehe die  D ranung  in Betrieb genom m en w ird .

Der Rohrpflug  arbeitet stórungsfrei, w enn die Zufiihrungsrinne , der 

Betonschacht, d ie Form schnecke und  der Stam pfer im  Betonschacht im m er 

sauber geha lten  w erden. Vor a llem  diirfen sich ln  Arbeitspausen keine 

Betonreste ansetzen, die dann  erharten. Fr. R ie d ig .

/  Betonschuttrinne (abgesenkt), g Betonschacht, 
i  Schwert zum  Aufschneiden des Bodens.

A bb . 3. A nsich t der te llw e ise  in  den Boden 

abgesenkten Rohrform einrichtung .

B r ilc k e n b a u te n  in  O re g o n . „La Techn iąue  des T ravaux“, 1938, 

M a iheft, b ring t auf S. 59 u . f .  e inen Bericht iiber die  im  Zuge  der neuen 

Kflstenstrafie von O regon  errlchteten fiin f grofien Strafienbriicken. D ie  

K iiste, an der sich die  neue Strafie entlangzieht, veriau ft etwa gerade an- 

nahernd in nordsudllcher R ich tung von der nórd lichen G renze am Staate 

Astoria zur Sfldgrenze von O regon gegenuber K aliforn ien . D ie  k iirzlich 

fertiggestellte Strafie um fafit e inen Teil des Bauprogram m s der „Com m ission 

des Grandes Routes de 1’O regon". Sie hat e ine Lange von  6400 km  

un d  erhalt Anschlufi^ an das Strafiennetz von  A laska nach dem  Sfiden 

von  A m erlka , das fur d ie  Z ukun ft unter Zug runde legung  einer Verkehrs- 

geschw ind igke it von 150 km /h  geplant Ist. D ie  Bauarbeiten geschahen

A bb . 1. Ansicht eines Rohrpfluges zum  selbsttatlgen Herstellen 

und Verlegen von Dranróhren .

Leistung 1000 m/Tag fertig verlegte, porOse Betonrohren. I Handrad zum  E inschalten 
des Hubwerkes fiir das Schwert zum  Aufschneiden des Bodens. (Bauart ATG.)

a Rohstoffbehalter, b FOrder- und Mischschnecke, 
c Hebel zum  Abstellen derBetonm ischanlage, d Handrad 
zum  E instellen des Zementzuflusses, e W asserzufuhr, 
/  Schuttrinne (hochgezogen), g  Betonschacht (hoch* 
gezogen), h Rohrformeinrichtung, k Handhebel zum  
Einschalten der Hubvorrichtung fiir das Schwert, 

das den Boden aufschneidet.

A bb . 2. Rflckanslcht des Rohrpfluges m it 

der angehobenen E inrich tung  zum  Verlegen 

der Betonróhren.

A uf e inem  Raupen

schlepper (A bb . 1) Ist eine 

Betonm ischm aschine auf- 

gebaut und  an der Riick- 

seite eine Róhrenform- 

und  -verlegeeinrichtung 

angesetzt. Der Diesel- 

m otor des besonders ge- 

bauten Raupenschleppers 

leistet 40/42 PS und  er- 

te ilt der M aschine be im  

Rohrlegen eine Arbelts- 

geschw ind igke it von

0,24 km /h . F iir Sonder- 

aufgaben lafit sich im  

zw eiten  G ang  eine Fahr- 

geschw ind igke it von 

1,47 km /h  und  zum  Fahren 

auf Landstrafien im  dritten 

G ang  eine Geschwlndig- 

kelt von  4 km /h  e in 

schalten. Im  Riickwarts- 

gang  fahrt d ie  M aschine 

m it 2,17 km /h  Geschwin- 

dlgkeit. Der Bodendruck 

unter den 0,6 m breiten 

Raupen betragt 0,5 kg/cm 2.

Zur Begrenzung eines 

k le insten W endekreishalb- 

messers von 3 m  ist ein 

Doppelausgle ichgetrlebe 

eingebaut. D ie  L enkung  

geschieht durch Drehen 

eines Handrades.

Zu  der Betonmisch- 

an lage gehóren d ie  oben

auf dem  Fahrgestell auf- 

gebauten Sand-, Zement- und W asserbehaiter, dereń F iillungen  zum  Ver- 

legen von 200 m Rohr ausreichen. A us den Behaltern ge langen die Stoffe 

in  eine Fórder- und  M ischschnecke (A bb . 2), d ie  den Beton m ischt. Der H ebe l 

fflr d ie  Betonm ischanlage setzt g le lchze itig  d ie  Sand-, Zement- und  Wasser- 

fórderung still. D ie  Sandfórderung w ird au f eine M enge  von etwa 14 l/m in , 

d ie  auf 26 U m l. der M ischschnecke 10 1 entspricht, e ingestellt. D ie bel- 

zugebende  Zem en tm enge  im  Verha itn is  1 : 5  bis 1 :8  regelt m an nur 

e inm al durch einen durch ein Handrad bew egten Schieber. Ebenfalls ist 

d ie  W asserzufuhr durch ein V en til le icht zu  ver3ndern. S ind aile Bestand- 

teile auf ein bestlm m tcs M ischungsverhaltn is  e ingestellt, so gen iig t bel 

der B ed lenung  der M ischeinrichtung das Verstellen eines e inzigen Hebels. 

Vor allen Behaltern beflnden sich S iebe, dam it ke ine  F rem dkórper in die  

Behaiter ge langen und  d ie  M ische inrich tung  beschadigen kónnen .
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A ston '!

Route consltuile, 
u/Mrieuremt'

\Vancouver

■'Soresl,°~ 
v ,  Gryve

'Salem

Yaquiha Say_

A lsea Bay^ 
Waldporti

\Eugenp"

R!v Um pquaX(^S^

Cccs BayJt ,J^ \  j 
rftfarŹhfiM 
Lj\Coquille^ Roseburg

* ^ H I NGT ONln  drei A bschnltten entsprechend den 

gew ahrten K red iten , von  denen der 

drltte A bschn itt m tt e iner B ausum m e 

von  5 602 000 D o lla r d ie  der V o lle ndung  

entgegengehenden fflnf grofien Brflcken- 

bau ten  um fafit. G rundsatz ist bei a llen 

Briicken, in der H aup tó ffnung  die  freie 

Schiffahrt landeinwSrts zu  gew ahren. D ie 

Fahrbahnen liegen  daher in erheblicher 

H óhe  iiber dem  W asserspiegel. D ie  Lage 

der Briicken ist aus A bb . 1 zu ersehen.

D ie  nórd lichste der Briicken fiihrt 

iiber d ie  Y a q u in a - B u c h t .  Sie hat 

eine G esam tiange  von 980 m  und  eine 

H aup tó ffn ung  von 180 m ; im  wesent

lichen ist sie m it A usnahm e  der aufier- 

sten Seitenram pen eine S tah lbriicke. D ie  

weiter s iid lich  gelegene Brucke iiber die 

A ls e a - B u c h t  ist e ine reine Eisenbeton- 

konstruk tion  von 910 m G esam tiange .

Etw a 56 km  siidwarts fo lg t d ie  Briicke 

uber den S I u s la w - F lu f i .  A uch  diese 

ist, bis au f den m ittleren ais K lappbrflcke 

ausgeb lldeten Tell iiber der Schiffahrts- 

rinne, be l einer Gesam tiange von  495 m 

in E isenbeton ausgefiihrt. 34 km  siidwarts 

lieg t d ie  Brucke uber den U m p q u a -  

F lu f i .  Diese ze ichnet sich durch einen 

m ittleren, in S tah l ais Drehbriicke aus- 

gefilhrten Teil von 130 m Lange aus.

D ie  Gesam tiange ist 665 m . W eitere 

32 km siidwarts ln der Nahe der Stadt 

N orth  Bend fo lg t d ie Briicke iiber die 

C o o s - B u c h t  m it einer Gesam tiange  von 

1602 m , einer M itte ló ffnung  von  228 m und  zw e i Se ltenóffnungen von  je  

137 m . Diese Brucke ist besonders w egen der 45 m  flber H H W  gelegenen 

Fahrbahn das interessanteste unter den ffinf Bauwerken. ihre  Ansicht ist in 

A bb . 2 w ledergegeben. D ie be iden  Se ltenóffnungen von je 137 m und  die 

M itte ló ffnung  w erden von  e inem  durch lau fenden Trager aus S tah l flber- 

spannt, dessen M ontage unabhang ig  von  den anschliefienden Betonbogen 

durchgefiihrt wurde. N órd lich  von dem  durch lau fenden Trager stehen, 

m it Spannw eiten  von 46 bis 80 m , sieben Betonbogen. D ie  U ferrampe 

von 148 m  besteht aus Beton-Balkenkonstruktlon. A uf der Sfldseite des

A bb . 1.

A bb . 2.

Stahltr3gers schliefien sich an diesen sechs Bogen in Betonkonstruktion 

von 51 bis 80 m Spannw e ite  an. D ie  U ferrampe hat h ier eine Lange 

von  70 m . D ie  G rundungen  der Pfeiler bestehen, ebenso w ie  be i den 

anderen Brflcken, aus H olzp fah len , und  zw ar stiitzen sich die  H auptp fe iler 

m it einer G rundrififiache von  1 3 X 2 7  m , je  auf 608 T ragpfahle. W egen 

A ufrechterha ltung des erforderlichen Profils fflr die durchflie fienden 

W asserm engen, ergab sich eine besondere Schw ierigkelt be i der A us 

fuhrung  des Bauwerks. M an  begann m it dem  A ufbau  des sfidlichen 

Teiles der Brflcken. D ann  folgte der A ufbau  des nórd llchen Teiles, der 

in A bb . 3 dargestellt ist. A is dritter Bauabschn itt fo lgte der Zusammen- 

schlufi der M itte ló ffnung  des StahltrBgers durch Auskragen der inzw ischen 

m ontierten Trager flber den seitlichen N ebenóffnungen  nach der Briicken- 

m itte  h ln . D ie  Kosten dieser Brflcke be lau fen sich au f 2 094 162 Dollar. 

D er Beton w urde von be iden  U fern aus zugefflhrt. W egen  der an 

e inze lnen Teilen der K onstruktlon  recht d icht liegenden Bew ehrungen 

war sorgfaitige E inrfltte lung  des Betons erforderlich, w obe i zwei Typen 

von E inrfltte lvorrlchtungen, u nd  zw ar durch Druck lu ft u nd  elektrisch 

angetriebene, verw endet w urden. Zur B esch leun igung  der Betonarbeiten 

w urden d ie  Scha lungsform en am  Ufer hergeste llt u nd  kurz vor A us 

fuh rung  aufgestellt. Zs.

Zuschriften an die Schriftieitung.
(O hne Verantwortung der Schriftie itung.)

U ber d ie  M e s su n g  de r K ra fte  in  e in e r  B a u g ru b e n - A u s s te ifu n g .

In diesem  in Bautechn. 1938, H eft 1, S. 11, veróffentlichten Aufsatze ver- 

sucht Herr Reg ierungsbaurat N ie b u h r ,  d ie  von m ir in  Bautechn. 1937, 

H eft 1, S. 16ff., m ltge te ilten  Ergebnisse der S te ifendruckm essungen in 

einer U n te rgrundbahnbaugrube  der SB U  aus dem  Coulom bschen Erddruck- 

dreieck unter Berflcksichtigung des Bauvorgangs abzu le iten . Da auch 

von anderer S e ite 1) d ie  aus den Versuchen von m ir gezogene Schlufi- 

fo lgerung , dafi der die Steifendrflcke verursachende Erddruck nicht drei- 

eckfórm lg verte ilt sei, ais unzutreffend h ingeste llt w ird, sei es m ir ge- 

stattet, noch  e inm al kurz m e ine  Schlu fifo lgerung  zu  begrflnden.

D ie  Berechnungsart des H erm  Regierungsbaurat N . entsprlcht keines- 

wegs der von ihm  selbst aufgestellten Fórderung  1, w enn er ann im m t, 

dafi die Krafte In den oberen Steifen sich be i w e iterem  Ausschachten 

n ich t andern. D ie  Be lastung eines neuen Fe ldes m ufi be im  Durchlauf- 

trager ja  stets d ie  vorhergehenden Auflagerkrafte  in den Steifen be- 

elnflussen, u n d  zw ar um  so m ehr, je  naher d iese dem  neu  h inzukom m enden  

F e lde  liegen. Bei Berflcksichtigung der K on tinu ita t und  des Bauvorgangs 

w erden z. B. d ie  Stelfenkrafte der G ruppe  4 bis 6 von oben nach u n te n :

S1 =  1,35 t S2 =  12,5 t S3 =  19,4 t S 4 =  9 ,2 t .

D ie  U bere ins tim m ung  m it den gemes- 

senen W erten ist durch die z iem lich  um- 

stand liche  Rechnung n icht besser gew orden. 

Dafi die gemessenen Steifendrflcke dem  

E rddruckdreieck, das der N .schen Berech

nung  zugrunde  lieg t, gar nlcht entsprechen 

kónnen , erkennt m an sofort, w enn m an 

'die in den Ram m tragern hervorgerufenen 

M om ente  unter dem  E infiu fi der gem essenen 

Stelfenkrafte u n d  der Belastung durch das 

Erddruckdreieck errechnet. D iese  M om ente  

w flrden schon in H óhe  dritter S te ifen lage 

Spannungen  in den Ram m tragern I P 2 6  zur 

Fo lgę haben , d ie  w eit flber der Streckgrenze 

des Stah ls liegen und  nach dem  unteren Ende  

des Tragers h in  w eiter anwachsen w flrden. 

Das Auftre ten solcher M om ente  Ist jedoch  

n icht m óg lich , da die starken V erblegutigen 

des Tragers, d ie sie beg le iten  w flrden, so

fort e ine gflnstlgere V erte ilung  der. S te ifen

drflcke bew lrken w urden. U m  zu  ertrag- 

lichen Spannungen  zu  kom m en , d ie  a lle r

d ings auch schon die Streckgrenze erreichen, 

mflfite m an die  Basis des Druckdrelecks um  

30 %  vergrófiern, also einen grófieren wirk- 

sam en Erddruck annehm en . M an  erhielte 

dann ln H óhe  der drltten S te ifenlage ein 

M om en t von — 23,5 tm und  in  H óhe  der 

B augrubensoh le  ein solches von +  25,6 tm , 

Zug le ich  w flrde jedoch der vom  unteren 

Ende  des Tragers auf den Boden zu fiber- 

tragende A uflagerdruck auf 30,9 t anwachsen. 

E ine  solche Kraft kann aber —  Insbesondere 

n icht in V e rb in d ung  m it dem  angegebenen 

M om ent von 25,6 tm  —  vom  Boden n lcht 

au fgenom m en w erden. Daraus fo lgt also, 

dafi d ie  M eflergebnisse auf ke ine  W eise 

m it einer dreieckigen E rddruckverte ilung  in 

E in k la ng  zu bringen  sind.

Es m ufi zugegeben werden, dafi durch 

das von H erm  Reg ierungsbaurat N . erw ahnte 

A n k e i l e n  der Steifen be im  E inbau  Krafte 

in d ie  Steifen h ine ingebracht w erden, 

noch bevor der E rddruck vo ll zu r W irkung

Abb. 3.
*) L o o s ,  Praktische A nw endung  der 

B augrunduntersuchung . Berlin  1937.
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kom m t, w enn auch bezw eife lt w erden m ufi, ob d ie  Krafte d ie  von 

Herrn Ń. angenom m enen  W erte erreichen kónnen . F iir d ie  W irkung  der 

durch das A nke ilen  erzeugten Krafte g ib t es nun  zw ei M óg lichke iten : 

Entw eder es werden durch sie nur die  Steifendriicke In  ihrer Grofie ver- 

andert entsprechend der A nderung  der Auflagerdrflcke eines Durchlauf- 

tragers bei S tiitzenversch iebung , oder es w ird durch das A nke ilen  órtlich 

der Erddruck iiber den W ert des aktiven Erddrucks hinaus vergrófiert. 

W ahrend  fflr den ersten F a li d ie  oben angeste llten  Betrachtungen unein- 

geschrankt ge lten , w ird  im  zw eiten  Fa lle  in fo ige  der órtlichen S tórungen 

die  Erddruckfigur ke in Dreieck m ehr sein kónnen . M u fi aber in diesem  

F a lle  e ine vom  Dreieck abw eichende V erte ilung  des Erddrucks zugegeben 

w erden, dann ist n icht e lnzusehen, w arum  nicht auch andere Ursachen, 

w ie  z. B. das verschiedenartlge Nachgeben der W and , die Form  der Erd- 

druckflache sollten beeinflussen kónnen . W elche Ursachen Im  Falle  der 

B augrubenausste ifung  fflr die V erte ilung  der Erddruckkrafte m afigebend 

sind , soli h ier nicht untersucht werden. Dafi aber das A nke ilen  der 

Ste ifen a lle in  n icht fflr die gefundene V erte ilung  der Ste lfenkrafte  ver- 

antw ortlich  zu  machen Ist, ze igen u. a. d ie  M essungen des Herrn 

Dr. P r e f i2) flber den Erddruck gegen eine B oh lw and , bei denen elne ahn- 

liche V erte ilung  der Erddruckkrafte w ie d ie  in m e lnem  Aufsatze an- 

gedeutete , festgestellt wurde, obw oh l dabe i d ie W and  erst nach ihrer 

Fertlgste llung  m it Erde h lnterfflllt wurde, ein A nke ilen  also gar n ich t er

forderlich war. Es sei h ier auch auf die neuen theoretischen Untersuchungen 

h ingew iesen3), in denen die  m óg lichen  Form en der D ruckverte llung  und  

d ie  B ed ingungen , unter denen sie auftreten, e ingehend behande lt werden. 

D Ie  von  Herrn Baurat Dr. L o o s  (s. Fufinote i) angefiihrten Versuche, die 

eine der klasslschen Erddrucktheorie entsprechende dreieckige Druck- 

verte ilung  lieferten, kónnen  n lcht ais Bewels gegen die  neuen Erkenntnisse 

angesehen werden, da sie m it e iner u m  d e n  u n t e r e n  F u f ip u n k t  d re h -  

b a r e n  W and  ausgefiihrt w urden , also einen Fa li beschreiben, fflr den 

auch die neueren theoretischen U ntersuchungen die hydrostatlsche Druck- 

verte ilung  liefern.

A uch  der von Dr. L o o s  vertretenen Auffassung, dafi d ie  Kenntn ls 

der D ruckverte llung fflr den Praktiker bedeutungslos sei, da ohneh ln  

sam tliche  Steifen e iner Baugrube g le ich stark ausgeb ildet w urden , ver- 

m ag  ich m ich  nicht anzuschliefien. Praktisch w ird  es ja  n iem als m óg lich  

sein, durchw eg g le ich  starkę Steifen zu  erhalten. V on  den angelieferten 

verschieden starken Steifen w ird  aber jeder verantwortungsbew ufite 

Bau le ite r d ie  starksten Steifen an den S te llen gróflter Beanspruchung ein- 

bauen  w o llen , dam it an a llen S te llen  das Hóchstm afi an Sicherheit vor- 

handen ist. Dazu Ist aber naturgemafi die K enntn ls  der Steifendruck- 

yerte ilung unerlafiliche Voraussetzung. © r .^ n g ,  S p i l k e r .

E r w id e r u n g .

In seiner Zuschrift fuhrt Herr Dr. S p i l k e r  aus, dafi d ie Belastung 

eines neuen Feldes be im  Durchlauftrager d ie  vorhergehenden Auflager- 

krafte beeinflussen mufi. D ies ist richtlg, solange es sich um  

unversch ieb iiche A ufiager und  unveranderliche Belastungen hande lt. Im  

vorllegenden Falle  der Baugrubenausste ifung  kann die K ontinu ita t des 

Durchlauftragers aus fo lgendem  G runde  aber nicht w lrksam  werden, D ie  

Steife erhalt, w ie bereits ausgefiihrt, ih re .g ró fite  Be lastung unm itte lba r 

vor E inbau  der nachstfo lgenden, sie erleldet unter dieser B e las tung  eine 

entsprechende Form anderung. E ine Entlastung  in fo ige  Belastung des 

fo lgenden Feldes im  Zuge  des weiteren A ushubs w urde elne D ehnung  

der Stfltze und  dam it ein Verscliieben der W and  gegen d ie  Erdhinter- 

ftillung  bed ingen , h ieran w ird aber d ie  W an d  durch den passlven Erddruck 

gehlndert, d .h .  die-Last, die die Steife im  A ugenb lick  des E lnbaues der 

nachstfo lgenden tragt, w ird  sich im  weiteren Verlauf der Bauausfiihrung 

n ich t m ehr wesentiich andern.

Herr Dr. Sp ilker fuhrt weiter aus, dafi die g e m e s s e n e n  Steifen- 

krafte dem  a n g e n o m m e n e n  Erddruckdreieck nlcht entsprechen kónnen , 

da dieses zu  grofie M om ente  liefert. H ie rzu  Ist zu bem erken, dafi das 

angenom m ene Erddruckdreieck nicht iden tisch  ist m it der tatsachlichcn 

Be lastungsfigur. Es ist also n icht angang lg , d ie  g e m e s s e n e n  Ste lfen

krafte m it dem  a n g e n o m m e n e n  Erddruckdreieck zu  kom bin leren . Das 

A nke ilen  der Steifen, das, w ie  am  angegebenen O rt ausgefiihrt, besonders 

in der obersten Stetfenlage verm utlich  zusatzliche Krafte hervorgerufen 

hat, m ufi sich selbstverstandlich au f d ie  Be lastungs

figur ausw lrken. D ie von Dr. Sp ilke r angegebene 

M óg lichke it einer Ver3nderung der Steifendriicke 

in ihrer Grofie durch das A nke ilen , entsprechend 

der A nde rung  der Auflagerdrflcke eines Durch lau f

tragers be i Stfltzenverschiebung, kom m t fflr die 

oberste Stetfenlage nlcht in  Frage, da die iibrigen 

Steifen zur Ze it des E inbaues der Steifenlager-I ja 

noch n icht vorhanden waren. Durch das A nke ilen  

m ufi dem nach der Erddruck órtlich  flber den 

W ert des ak tiven Erddrucks h inaus durch w lrksam  

werdenden passiven Erddruck vergrófiert sein.

D ie tatsachllche Belastungsfigur hat dann etwa 

nebenstehende Form . U nter Berucksichtigung 

dieser Belastungen errechnen sich die  M om ente  ln 

Fe ldm itte  2 bis 3 żu  etwa 16 tm  und  in Fe ldm itte  3

-) P r e f i ,  D ruckve r te ilungh ln te r  ausgesteiften Bohlw anden u n d  Steifen- 

drflcke. Bauing . 1937, Heft 47/48.

3) A . C a s a g r a n d e ,  N eue Ergebnisse der U ntergrundforschung . 

Schrlftenreihe 3 der Strafie. —  O h d e ,  Z u r  Theorie des Erddrucks unter 

besonderer Berflcksichtigung der E rddruckverte ilung . Bautechn. 1938, 

H e ft 10/11.

bis 4 zu etwa 21 tm . Bei Ram m tragern I P  26 ergeben sich dam it 

Spannungen  von  etwa 1400 kg /cm 2 bzw . 1900 kg /cm 2, Spannungen , die 

noch genflgend  un terha lb  der Streckgrenze liegen.

D ie  von Herrn Dr. Sp ilker erwahnten M essungen des Herrn Dr. P re f i 

s ind  an einer verha itn ism afiig  n iedrlgen  B oh lw and  ausgefiihrt; w ahrend 

im  oberen Teile der W and  eine dreieckfórm ige Belastung durchaus er- 

kennbar ist, s ind  im  unteren Teil d ie  Drucke sehr gering. V erm utlich  

hat sich der Boden h ier ln irgendeiner Form  verspannt. D ie gem essenen 

Steifendriicke sind w ahrsche in lich  durch d ie  Versuchsanordnung beeinflufit. 

O hn e  Kenntn ls des V erfflllungsvorgangs im  e inze lnen ist eine D eu tung  

n lcht m óg lich .

Dafi e ine vom  Dreieck abw eichende V erte ilung  der tatsachlichen 

Belastungsflguren m óg lich  ist, erg ib t sich bereits aus vorstehendem . 

Auch so li n ich t bestritten w erden, dafi das Nachgeben der W and  und  

sonstige Elnflflsse, sow eit sie die A usb ild u ng  des der klassischen Erd- 

drucktheorie zugrunde liegenden  G le ltke iles  beeintrachtigen oder sogar 

passiven Erddruck hervorrufen, d ie  Form der Erddruckfiache ver3ndern 

kónnen . Im vorlIegenden Fa lle  scheint jedoch  eine annahernde Dreleck- 

druckverte ilung , abgesehen von dem  Bereich der obersten Steifenlage 

(passiver Erddruck), erwiesen.

Fur die Berechnung der Stelfenkrafte einer Baugrubenausste ifung 

w ird  die  in Bautechn. 1938, H eft 1, S . 11 angegebene Berechnungsweise 

em pfoh len ; sie kom m t den w irk lichen Verha itn issen jedenfa lls  naher ais 

d ie  bisher flb liche. Besonders h ingew iesen sei in d iesem  Z usam m enhange  

noch darauf, dafi d ie  sich hierbei ergebenden M om ente  n ich t unerheb lich  

grófier werden. E ine entsprechende Bem essung der Ram m tr3ger erscheint 

m it Rucksicht auf d ie  m óg lichen Beanspruchungen erforderlich.

N ie b u h r .

Z w e i t e  Z u s c h r i f t .

In m elner ersten Zuschrift hatte  ich nachgew iesen , dafi d ie  Mefi- 

ergebnisse sich m it k e ln e r  dreieckfórm igen D ruckverte ilung , g le ichgflltlg , 

w ie  grofi d ie  G ru n d lin ie  des Druękdrelecks angenom m en wfirde, In Ein- 

k lang  bringen lassen. O b  die A bw e ichungen  von der Dreieckform , die 

ja  auch von Herrn Reg ierungsbaurat N ie b u h r  zugegeben werden, nun 

auf das A nke ilen  der Steifen zurflckzufuhren s ind , oder ob sie der natflr- 

lichen D ruckverte ilung be i einer derartlgen Baugrube entsprechen, lafit 

sich an H and  der vorliegenden M essungen a lle in  nicht entscheiden, da 

durch sie die D ruckverte ilung selbst ja  n lcht unm itte lba r erfafit w ird . 

A bgesehen von den theoretischen Untersuchungen , auf d ie  von m ir bereits 

h ingew iesen w urde , werden nur weitere M essungen an ausgesteiften Bau- 

gruben zur K larung  der Frage beitragen kónnen . Es ist zu  wflnschen, 

dafi bei kun ftlgen  Bauten auch von anderer Selte U ntersuchungen an Bau- 

grubenausste ifungen ausgefflhrt w erden , bei denen auch der etwaigen 

A nderung  der Stelfenkrafte be im  E inbau  weiterer Steifen Aufm erksam keit 

geschenkt werden mflfite.

Erst w enn d ie  Ergebnisse weiterer sorgfaltlger M essungen vorliegen, 

w ird  sich m eines Erachtens das von  Herrn Regierungsbaurat N ie b u h r  

em pfohlene Rechenverfahren beurte ilen lassen. D ie Forderung, das Ver- 

fahren und d ie  sich daraus ergebenden grofien B iegungsm om ente  be i den 

Ram m tragern zu  berucksichtigen, erscheint be i der heutigen Eisenknapp- 

he it nur dann  berechtigt, w enn  zw ingende  G runde  daffir vorliegen . Es 

ist m ir aber ke in Fa li bekannt, dafi sich d ie  ln der iib lichen  W eise be- 

rechneten Ram m trager ais zu schwach fflr die Beanspruchung durch Erd

druck erwiesen hatten. D ie  dem  Verfahren zugrunde  liegende  A nnahm e , 

dafi sich die Stelfenkraft nach E inbau  der nSchst tieferen Steife n icht m ehr 

3ndert, m ufite erst durch Versucbe be legt werden. Bel M essungen, die 

vor kurzem  an einer etwa 6 m tiefen B augrube von  der S iemens-Bauunlon 

vorgenom m en w urden , erwies sich d ie  Kraft in  der oberen Steife nach 

E inbau  der zw eiten Steife be im  w eiteren A ushub  wesentlich gróBer ais 

unm itte lbar vor dem  E inbau  der zw eiten Steife. Dieses Ergebnis wflrde 

also die  von  m ir vertretene A nnahm e  flber die  D ruckverte ilung  bestatlgen. 

Ich m óchte es jedoch n lcht vera llgem einern , da die M essungen an einer 

verha ltn ism afiig  k le inen Baugrube yorgenom m en w urden . Dr. S p i lk e r .

Z w e i t e  E r w id e r u n g .

Herrn Dr. S p i l k e r  pflichte Ich darin  be i, dafi nur w eitere sorgfaltige 

M essungen, w obe i insbesondere auch Spannungsm essungen an den R am m 

tragern vorgenom m en werden so llten , e lne bessere Kenntn ls  von den 

tatsachlichen Druckverhaitn issen geben kónnen . Zur Ze it werden an einer 

Reihe von verankerten Spundw anden  am A do lf-H itle r-K ana ł Spannungs

m essungen durchgefiihrt. U ber die  Ergebnisse w ird  zu  gegebener Zeit 

berichtet werden.

D ie  Berflcksichtigung der aus dem  angegebenen Rechenverfahren sich 

ergebenden grófieren B iegungsm om ente  geschieht zugunsten  der S icherheit. 

G ie ichze itig  werden V erbiegungen , w ie sie Verfasser ln  e inem  Falle  m it 

unangenehm en Fo lgeerschelnungen erlebt hat, yerm leden . N ie b u h r .

W ir  schllefien h ie rm it d ie  Aussprache. D ie  S c h r i f t l e i t u n g .
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