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Alle Rechte vorbchalten. Der Neubau der Zechenbahnbriicke „Minister Achenbach“ 
u b e r  d en  D o rtm und- E m s- K ana l.

Von Regierungsbaurat Diefenbach und Bauassessor Hoffmann in Datteln i. W.

In der A.ufsatzreihe von Herm Ministerialdirektor ®r.=3«9- Gahrs 

uber die Arbeiten der Reicbswasserstraflenverwaltung im Jahre 19361) ist 

auf die Schwierigkeiten, die beim Bau der Zechenbahnbriicke „Minister 

Achenbach“ zu iiberwinden waren, hingewiesen worden. Im folgenden soli 

diese Bauausfflhrung—  soweit sie von dem iiblichen Verfahren abweicht —  

naher beschrieben werden.

I. Grundlagen.

Im Zuge der im Jahre 1900 in Betrieb genommenen Anschlufibahn 

der Zeche „Minister Achenbach" in Lflnen-Brambauer zum Bahnhof Dort- 

mund-Mengede mufite auch eine Brucke mit eisernem Oberbau flber den 

Dortmund-Ems-Kanal errichtet werden. Die Widerlager dieser Briicke

kleinere hilfsbrijcke wahrend 
der resllichen detonarbeiten

II. Bauliche Durchbildung.

Aus den vorgenannten Bedingungen ergab sich die in Abb. 1 dar- 

gestellte Anordnung fflr das neue Bauwerk:

Infolge der Kurvenerweiterung, die auf dem westlichen (linken) Ufer 

durchzufflhren war, mufite das l in k s e it lg e  neue Widerlager etwa 33 m 

landwarts des jetzigen Widerlagers in dem bestehenden Bahndamm 

errichtet werden. Der ais tragfahiger Baugrund anzusprechende feste Mergel 
steht dort erst etwa 10 m unter der Kanalsohle an. Es kam daher fflr 

diesen Teil des Bauwerks nur eine Pfahlgrflndung in Frage, und zwar 

wurden Union-Kastenpfahle verwendet, dle sich bel ahnlichen Griindungen 

ais recht geeignet erwiesen hatten. Der heute mafigebende Gesichts- 

punkt der Stahlersparnis lag zu Beginn der Bauausfflhrung noch nicht vor.
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Abb. 1. Langenschnitt und Grundrifi der alten und der neuen Briicke.

bestanden aus Klinkermauerwerk und waren mittels je zweier Senk

brunnen auf den in einlger Tiefe anstehenden Kalkmergel gegrflndet. Die 

lichte Weite zwischen den Widerlagern betrug 42,68 m, so dafi die Schiff- 

fahrtoffnung auch fflr den jetzt herzustelienden Ausbau fur zwei neben- 

einander verkehrende 1500-t-Schiffe genflgt hatte, wenn an der Kreuzungs- 

stelle nicht eine erhebliche Kurvenerweiterung des Kanals durchzufflhren 

gewesen w3re. Infolge dieser Maflnahme ergab sich fflr die Briicke eine 

Mindestlichtwelte von 75 m, so dafi ein Neubau erforderllch wurde.

Nach den fflr den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals auf der Strecke 

Dortmund— Hebewerk mafigebenden Richtlinlen und auf Grund der órt- 

lichen Erfordernisse hatte das neue Briickenbauwerk folgenden Bedingungen 

zu genflgen:

1) Durch die um etwa 1,40 m vergrófierte Durchfahrthohe fflr dle 

Schiffahrt und infolge der grófieren Bauhohe des neuen Ober

baues mufite die S.-O. um 1,73 m hóher liegen ais seither.

2) Um die Aufhóhung der anschliefienden Bahndammstrecken ein- 

schliefilich der darin befindlichen kleineren Bauwerke móglichst 

wirtschaftlich zu gestalten, wurde die Linienfuhrung des Glelses 

belbehalten. Dadurch konnte dle Aufhóhung des Dammes von 

der Zeche im Eigenbetrieb vorgenommen werden, doch mufite 

anderseits dabei in Kauf genommen werden, dafi die alte und 

die neue Briickenachse zusammenfielen.

3. Da von der Zeche taglich etwa 3000 t Kohle und Koks zur 

Reichsbahn zu fórdern waren, mufite der Brflckenbau so durch- 

gefuhrt werden, dafi der Bahnbetrieb nur an Sonntagen unter

brochen zu werden brauchte.

Die einzelnen Pfahle haben Lasten bis zu 51 t aufzunehmen, was 

auf Grund einer Probebelastung an einer benachbarten Brucke ais durch

aus zuiasslg erschien2). Um den Bahnbetrieb durch die Rammarbeiten 

nicht zu beeintrachtigen, wurden die Pfahle ln zwei Gruppen beiderseits 

des Glelses angeordnet (Abb. 2). Aus dieser Aufteilung des Pfahlrostes 

ergab sich die Formgebung fflr den aufgehenden Betonkórper, der ver- 

haitnismafiig breit, jedoch ohne dle bei den Kanalbrflcken dieses Abschnltts 

sonst flbllchen nach ruckwarts auskragenden FIflgel durchgebildet wurde.

Das re c h ts e it ig e  neue Widerlager mufite wegen der Linienfflhrung 

des Kanals an derselben Stelle wie das alte errichtet werden. Es war 

daher zunachst zu entscheiden, ob das alte rechte Widerlager einschliefilich 

der beiden Senkbrunnen (Abb. 3) abgebrochen werden sollte, oder ob es

—  wenigstens im unteren Teil —  nach entsprechender Verstarkung fflr 

die Aufnahme der neuen Auflagerkrafte mit herangezogen werden konnte. 

Im ersteren Falle hatten nicht nur zeitraubende Abbrucharbeiten unter 

der in Betrieb befindlichen Bahn durchgefiihrt werden mflssen, sondern 

es ware auch eine unverhaltnismafiig teure Abfangekonstruktion fflr die 

rechtseitigen Auflager des alten Uberbaues notwendig geworden.

Eine Untersuchung des alten Widerlagers ergab nun, dafi das Mauer

werk und insbesondere die Brunnen sich noch in vólllg einwandfreiem 

Zustande befanden (Abb. 4). Infolgedessen entschied man sich fflr dle 

zweite Móglichkeit: Der untere Teil des Widerlagers mit den Brunnen

wurde belbehalten und entsprechend verstarkt, die oberen Schichten, 

insbesondere die neuen Auflagerbanke wurden jedoch neu hergestellt. 

Es ergab sich danach fflr das rechte Widerlager die aus Abb. 3 ersicht-

») Bautechn. 1937, Heft 22, S. 287.

2) A rens  u. R óhn isch :
Bautechn. 1937, Heft 45 u. 49.
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liche konstruktive Durchbildung: Die Brun
nen, das sie iiberbruckende Gewólbe und Hilfstrager iiber den Schwellen niihrend der 

die untersten Schichten des alten Mauer- m l/A  Mm6e/k” de\ 
werks sind stehen geblieben und bilden 

gewissermaCen den Kern des rechtseitigen 

neuen Widerlagers. Fiir den umgebenden 

Beton konnte eine Flachgriindung an

geordnet werden, da der feste Mergei hier 

nur knapp 1 m unter der Kanalsohle an- 

steht. Im iibrigen enthalt der rechtseitige 

Widerlagerkórper dieselben Auflenabmessun- 

gen wie das Wideriager auf der linken 

Seite.

Der O be rb au  bletet in konstruktiver 

Hlnsicht keine Besonderheiten. Bei der 

eingangs erwiihnten lichten Weite der 

Briicke von 75 m ergab sich unter Beriick- 

sichtlgung etwaiger Zerrungen Infolge des 

Bergbaues die Stutzweite mit 77,40 m.

Der Oberbau wurde nach dem Lastenzug E 
bemessen und in allen Teilen ais genietete

Konstruktlon in St 37 ausgefuhrt. Ais System fur den Haupttrager 

wurde das aus Abb. 1 u. 10 ersichtliche Trapezfachwerk gewahlt.

III. Bauvorgang.

Die Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes machte den in Abb. 1 grund- 

satzlich dargestellten Bauvorgang erforderlich: Der neue Oberbau wurde 

seitlich der in Betrieb befindlichen Babn zusammengebaut und einschliefi- 

lich des neuen Briickengleises fertiggestellt. Nachdem dann die neuen 

Wideriager soweit ais móglich hergestellt waren, wurde in einer Betriebs- 

pause der alte Oberbau seitlich ausgefahren und die neue Stahlkonstruktion 

elngeschoben. Der Hóhenunterschied der alten und der neuen S.-O. von 

1,73 m wurde bereits wahrend der Montage des neuen Oberbaues in drei 

Abschnitten iiberwunden, und zwar wurde zweimal der alte Uberbau ein- 

schliefilich der Hilfsbriicken iiber die neuen Widerlagerbaugruben um je

0,60 m gehoben und die letzten 53 cm bei dem Einschieben des neuen 

Oberbaues gewonnen.

gesamte

— 1 dem dMehen 
geschtossen)

Abb. 3. Ostliches (rechtes) Wideriager. 

Zustand nach dem zweiten Anheben der S.-O.

Abb. 2. Westliches (linkes) Wideriager.

Fiir den Bau des l in k e n  W id e r la g e rs  wurde in dcm Zechenbahn- 

damm ein etwa 11 m breiter Schlitz zwischen Spundwanden ausgehoben 

und durch Hilfstrager iiberbrQckt (Abb. 2). In dieser Baugrube wurden 

dann die Ramm- und Betonarbeiten durchgefiihrt. Der fiir diese Hilfs- 

brucke erforderliche Schlitz in der Kammermauer konnte erst nach dem 

Einschieben des neuen Oberbaues geschlossen werden, der Schwellen- 

druck wurde wahrend die

ser Restarbeiten durch die 

aus der Abbildung ersicht- 

lichen, uber den Schwellen 

angeordneten Hilfstrager 

aufgenommen.

Wesentlich schwieriger 

gestalteten sich die Arbeiten 

bei dem rech ten  W ider- 

lager: Um den Beton der 

neuen Auflagerbank 

und des oberen Tei

les des aufgehenden 

Widerlagerkórpers 

einwandfrei einbrin- 

gen zu kónnen, war 

es —  neben dem 

Einbau einer Hilfs- 

brucke — erforder

lich, den Haupttrager 

um 1,60 m zu ver- 

langern und mittels 

einesPendelrahmens 

auf den ruckwartigen 

Teil des alten Wider

lagerkórpers abzu- 

stiitzen. Die hierbei 

verwendete Hilfs- 

konstruktion ist aus 

Abb. 3, 5 u. 6 ersicht-

Abb. 5. BelielfmaBige Auflagerbank rechts, 

Briickenveriangerung mit Pendelkonstruktion 

wahrend des Einbaues.

Senkbrunnen des alten (rechten) Widerlagers, freigelegt.
Abb. 6. Pendelkonstruktion mit Verbindungsquertr3ger, 

wahrend des Einbaues.
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Bei dem l in k s e it ig e n  Widerlager des a lte n  Oberbaues wurde die 

Hebung um zweimal 60 cm durch die in Abb. 7 dargcstellte Hllfs- 

konstruktion ausgegiichen.

Zeltllch gleichlaufend mit den genannten Arbeiten war die Baugrube 

des rechten Widerlagers fertig ausgeschachtet, der vordere Teil des auf- 

gehenden alten Widerlagerkórpers abgebrochcn und das Mauerwerk der 

alten Brunnen aufgerauht worden (Abb. 4). Der neue Betonkórper konnte 

nun einwandfrci hergestellt werden bis auf die fiir die Pendelkonstruktion 

erforderlichen Aussparungen (Abb. 3 u. 8), Diese restlichen Bctonmengen 

wurden zusammen mit dem Kammermauerbeton erst eingebracht, nach

dem der neue Oberbau eingefahren war (Abb. 9). Die Verkehrslast wurde

dabei ebenso wie beim linken Widerlager durch HilfstrSger Uber den 

Schwellen abgefangen. Abb. 10 gibt den Zustand nach der Vollendung 

der Stahlbauarbeiten wieder. Der alte Oberbau ist bereits abgebrochen, 

dagegen noch nicht das alte linkseltige Widerlager, das jetzt fast unter 

der Mitte der neuen Brucke steht.

Die vorstehend beschriebenen Bauvorg3nge waren von den Dienst* 

stelien der ReichswasserstraBenverwaltung im Benehmen mit der Zeche 

„Minister Achenbach" und den ausfflhrenden Firmen vorher festgelegt 

worden. Sie konnten planmaBig durchgefuhrt werden, so daB mit Aus- 

nahme der eingangs erwahnten Betriebspausen an einigen Sonniagen der 

Giiterverkehr der Zeche durch den Briickenbau nicht beeintrSchtigt wurde.

Alle Rechte vorbeha1ten. Die Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder

nach dem Gesetz vom 4. August 1904.

Von Oberregierungs- und -baurat i. R. Ostinann,

(Fortsetzung

b) Das W ehr be l M arienho f.

Nach dem Grundgcdanken der Oderregulierung (vgl. unter I) soli 

das Hochwasser solange zusammengehalten werden, ais die Oder allein 

imstande ist, es bordvoll abzufiihren; dieser Grenzfall tritt bei einer 

Wasserfuhrung von 950m3/sek unter gleichzeitigem Aufstau des Dammschen 

Sees infolge von Wind bis zur Hóhe von NN -(-0,70 ein; bel starkerer 

Wasserfuhrung soli ein Teil des Wassers der Westoder zugewiesen werden, 

die unter denselben Windstauverh31lnissen bis 650 m:l/sek ohne Ausuferung 

abfuhren kann. Die Verteilung der Wassermengen auf Oder und West

oder wird mit Hilfe des Wehres bei Marienhof vorgenommen. Im all- 

gemeinen Entwurf vom 26. September 1899, der dem Gesetz vom

Berlin, und Regierungsbaurat Keil, Munster i. W. • 

aus Heft 45.)

4. August 1904 zugrunde geiegt ist, war etwa ln der Hóhe von Bruseri* 

felde nach einem zur Westoder fiihrenden Querarm zu die Herstellung 

eines 500 m langen festen Wehres vorgesehen, das selbsttatig bereits 

bei kleinem Hochwasser wirksam werden sollte, bei Mittelwasser und 

Niedrigwasser aber jeden AbfluB nach der Westoder vóllig verhindert 

hatte. Die Bearbeitung des ausfuhrlichen Entwurfs ergab die Notj 

wendigkeit, von der im allgemeinen Plan vorgesehenen Lage, die offenj 

bar aus dem Gedanken heraus gewahlt worden war, ais AbfluBkanal fuf 

das Wehr die Scholwer-Grube mit ihren groBen Querschnitten benutzen 

zu kónnen, aus wirtschaftlichen und technischen Grunden abzuweichen. 

Statt ihrer wurde eine um einige Kilometer weiter oberhalb gelegene

lich. Die Bauvorg3nge spielten sich folgendermaBcn ab: Zunachst wurde, nachdem die riickwartige 

Baugrubenspundwand gerammt und die Behelfbriicke eingebaut war, der riickwartige Teil des alten 

Widerlagers abgebrochen und die Baugrube ausgeschachtet. Hlerauf wurde ais Auflager fiir das 

Veriangerungsstiick des alten Oberbaues hinter der alten Auflagerbank eine Eisenbeton-Auflagerbank 

hergestellt und wahrend einer Betriebspause unter gleichzeitigem Anheben der Bahnanlage um 60 cm 

die alte Brucke auf die Pendelkonstruktion gesetzt (Abb. 5. u. 6). Das Anheben der Hilfsbriicke auf 

der Landseite geschah dabei durch Aufhóhung des dort befindlichen Schwellenstapels (vgl. Abb. 3). 

Die anschliefiende Dammstrecke war vorher im Eigenbetrieb der Zeche so aufgehóht worden, daB 

der bei der Aufhóhung noch auszugleichende Keil im Dammkórper (von 0,60 m Hóhe) ebenfalls 

wahrend der Betriebspause angeschiittet werden konnte. Fiir die zweite Hebung der S.-O. um 60 cm 

wurde dann die Pendelkonstruktion um dieses Stiick veriangert, der Schwellenstapel und der Damm 

wurden entsprechend aufgehóht.

Abb. 8. Schlitze im Beton des rechten 

Widerlagers fiir die Pendelkonstruktion.

Abb. 9. Ausfahren des alten und Einfahren des neuen Oberbaues. Abb. 10. Neuer Oberbau nach dem Abbruch des alten Oberbaues.

A
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Abb. 7. Hilfskonstruktion am linken Auflager 

des alten Oberbaues.

Zweimallgcs Heben um je 0,60 m.
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Baustelle gegenuber Marienhof gewahlt. DasWehr selbst wurde schliefilich 

nach anderen Grundsatzen ausgebildet, ais im Vorentwurf in Aussicht 

genommen war. Denn erstens erschien es technlsch zweckmafilg, die 

Wassermenge des Stromes solange wie móglich zusammenzuhalten, d. h. bis 

zu einer Wasserfuhrung von 950 m3/sek. Das erforderte einen hóheren 

Wehrriicken ais die im Vorentwurf angenommene Hóhe von etwa MW. 

Diese Forderung erschien auch deshalb begriindet, damit die Entwasserung 

des Oderbruches und der Bruchpolder (Polder Schwedt, Flddichow, Gartz, 

Schillersdorf), die ln erster Linie auf niedrige Wasserstande in der West

oder angewiesen sind, solange und so giinstig wie móglich aufrecht- 

erhalten werden kann. Anderseits mufite die Móglichkeit geschaffen 

werden, fiir die Aufrechterhaltung der Fischerei sowie aus gesundheitlichen 

Rucksichten fiir die Stadt Gartz und den Stettiner Hafen der Westoder 

zur Auffrischung ihrer Wasserfuhrung, selbst wenn aus dem Oderbruch 

kein Wasser abgegeben werden kann, aus der Oder eine Menge von 

mindestens 45 m3 standig zuzufiihren. Das um so mehr, ais die fort- 

schreitende Entwurfsbearbeitung fiir das Einlafibauwerk bei Neuenzoll 

erkennen liefi, dafi die dort beabsichtigte Entnahme von 20 m3/sek aus 

der Stromoder, besonders zu Niedrigwasserzelten, aus wasserwirtschaftlichen 

und Schiffahrtrucksichten auf Schwierigkeiten stofien wiirde (vgl. unter 11). 

Diese Forderung hinwieder bedingte die Absenkung des Wehrruckens 

sogar bis unter NW. Infolgedessen wurde schliefilich nach eingehender 

Durcharbeitung einer Anzahl von Entwiirfen fiir feste und bewegliche 

Bauwelsen einem Vorschlag des Neubauamtes Greifenhagen von den 

Herren Minlstern zugestimmt, der auf einem auf NN — 3,00 m liegenden 

festen Wehrriicken einen beweglichen Oberbau tragt. Dieser Vorschlag 

teilt die ganze erforderliche Weite von 78 m mit Hilfe von vier massiven 

Zwischenpfeilern in fflnf Offnungen von je 15,6 m; diese werden wiederum 

durch je sieben bewegliche auf den Wehrboden nach unterhalb, also mit 

der Strómung, niederzulegende Losstander in acht Felder von je 1,95 m 

Weite unterteilt. Jedes Feld wird durch drei flbereinanderstehende Buckel- 

bleche abgeschlossen. Diese Unterteilung wurde gewahlt, um die Gewahr 

zu schaffen, dafi mit móglichst einfacher Bedienung durch einen ein- 

fachen fahrbaren Handkran und zwei Leute das ganze Wehr in verhaitnis- 

mafilg kurzer Zeit frelgelegt und zur Abfiihrung des Eises mit benutzt 

werden kann.

Die Bauausfiihrung glng In der Weise vor sich, dafi, ahnlich wie bei 

den ersten Kahnschleusen, ein Bagger von der Oder her die Baugrube 

bis zur Tiefe des tragfahigen Baugrundes, d. h. bis NN —  6,50 m, mit flach 

gebóschten Wanden (1 :3) herstellte (Geiande lag an der Baustelle etwa 

auf NN + 0,50 m). Nach Zurflckzlehung des Baggers wurde die Baugrube 

gegen die Oder durch einen Fangedamm verschlossen und sodann das 

Wasser mit offenerWasserhaltung bis zur Tiefe von NN —  4,00 m abgesenkt.

Abb. lOa.

Von diesem Wasserstande aus sollte nunmehr von Schwlmmflófien eine 

Grundwassersenkungsanlage, bestehend aus 70 Brunnen, eingebracht 

werden, die auch von drei Arbeitskolonnen sobald ais anganglg ln An

grlff genommen wurde. Bereits zu Beginn dieser Wasserhaltungsarbetten 

konnte beobachtet werden, dafi die aus Moor und Schlick bestehenden 

Wandę der Baugrube das Wasser nur sehr mangelhaft an den Untergrund 

abgaben; statt dessen setzten sie sich nach der Baugrube zu immer mehr 

in Bewegung. Noch ehe die eingebohrten 70 Brunnen durch die Ring- 

leitung vollstandig verbunden waren und so die Grundwassersenkung in 

Tatigkeit gesetzt werden konnte, hatten dic nachrutschenden Bodenmassen 

nicht nur eine Anzahl Brunnen aus ihrer Stellung gedrflckt, sondern die 

bereits verlegten Telle der Ringleltung so zerstórt, dafi an ihre Inbetrieb- 

nahme nicht mehr zu denken war (Abb. 9, die die Baugrube darstellt, 

ais sie aufgegeben wurde). Da aufierdem der nachrutschende Moor- und 

Schllckboden die Baugrube bis zur Tiefe von — 4,00 m fast vollstandig 

wieder angefflllt hatte, so dafi sie In der gedachten Weise nicht zu 

benutzen war, blieb nichts weiter flbrlg, ais den Fangedamm zu óffnen, 

den Bagger wieder elnzubrlngen und die Baugrube nochmals bis zur Tiefe 

von NN —  6,50 m zu sSubern. Nachdem diese Arbeit vollendet und da-

es,00” ]-11,10 ti-16,8S—

Abb. lOb u, c.

halb, sowie dlc Herstellung der Sinkstflcke des Sturzbettes, soweit sie in 

der Baugrube lagen. Die Einzelheiten sind aus Abb. lOa bis e zu er

kennen. Die zwischen Unterbau und festem Wehrkórper in den Beton 

eingedrflckten Klinker, die bei Fertlgstellung des Unterbaucs zur Halfte 

aus diesem herausragten, sollten dazu dienen, den Wehrkórper gegen 

Abschieben zu sichern, da die Móglichkeit besteht, dafi bel einem Wasser

stande von NN + 1,70 m in der Ostoder und noch vólllg geschlossenem 

Wehr ein Wasseriiberdruck von 2 m entstehen kann, der zum aller- 

grófiten Teil auf den Wehrkórper lastet und diesen auf Abscheren 

beansprucht (Abb. lOa bis e).

Der Einbau der Bruckentrager und der beweglichen Wehrteile glng 

ebenfalls schnell und ohne Stórung vor sich. Die einzelnen aus I B 26 

bestehenden Losstander sind auf der Wehrkrone um ein Bolzengelenk 

drehbar, so dafi sie nach dem Unterwasser zu auf den Grund herab- 

gelassen werden kónnen. Oben stiitzen sie sich gegen eine an der Dlenst- 

brticke befestigte Verriegelung, gegen dereń Klaue sich der an jedem 

Losstander oben angebrachte Breithaken beim Hochheben selbsttatig ein- 

hakt. Dabei wird der Sicherungsrlegel ebenfalls selbsttatig gehoben, um 

nach der Yerbindung des Losstanders mit der Klaue den Losstander

Abb. 9.

bei die Baugrube reichlich vergrófiert worden war, wurden zur Verhinde- 

rung kiinftiger Rutschungen die Bóschungen der Baugrube mit einem 3 m 

hohen Sandpolster belegt, das mittels eines Spfllers eingebracht wurde. 

Bagger und Spuler wurden sodann zurflckgezogen, die Baugrube wieder 

verschlossen und mit offenerWasserhaltung wieder bis NN —  4,00 m ab

gesenkt. Diesmal war der Erfolg so giinstig, dafi anschliefiend die Grund

wassersenkung ohne Schwierigkeiten in kurzer Zeit eingebracht und in 

Gang gesetzt werden konnte. Sie hat dann wahrend der ganzen Bauzeit 

ohne Unterbrechung gearbeitet. Sie wurde mittels Kreiselpumpcn und 

Dampfmaschinen betrieben, und zwar hatte man, um nicht standig eine 

ReservelokomobiIe unter Dampf halten zu mflssen, zwei Lokomobilen in 

ihren Dampfzuleitungen so miteinander verbunden, dafi der Kessel jeder 

Maschine Dampf fflr die andere liefern konnte. So wurden die Kessel 

umschichtig wochenweise in Gang gehalten und der aufier Betrieb be- 

flndlicbe in der Ruhepause stets grflndiich nachgesehen und iiberholt.

Die .Herstellung des Wehrkórpers ging einfach und schnell vonstatten. 

Die Rammarbeiten, die fflr beide Querw3nde an einer Seite begonnen 

wurden, schrltten rasch voran; die Bctonarbeiten folgten auf dem Fufie 

nach, ebenso die Dichtungs- und Sicherungsarbeiten oberhalb und unter-

Ansich!
Ili co



Jahrgang 16 Heft 47

4. November 1938 O stm an n  u. K c il,  Die Yerbesserung der Yorflut in der unteren Oder. III 641

I I Ouerschnitt A-8  
I \m.Griesstanderverrietjelung

Riegel mit Bigel

W ;  . . .  (75S---------
\ /  Scm dick id/e

V  CIS 
ZLM -m -10

losstander 1268

unverrQckbar festzulegen. Auf diese Weise ist jeder Losstander doppelt 

gesichert. Beim Umlegen der Losstander wird jeder zunachst mit der 

nach dem Kran in Verbindung gebrachten Fiihrungskette an der Kran- 

katze befestigt, sodann der Sicherungsriegel von Hand angehoben und 

die Verriegelungsklaue mit Hilfe des in der Tragerebene liegenden Hebels 

gelóst (Abb. lOf bis h).

Die einzelnen Losstander hangen sich in jeder Offnung mittels langer 

Ketten je an die vorhergehenden Losstander in der Weise an, dafi beim 

Heben die Kette des nachsten fiir die Bedienung greifbar wird. Die Kette 

des zuletzt in jeder Offnung niedergelegten (des zuerst wieder zu hebenden) 

wird in der. Pfeilernische senkrecht hangengelassen, so dafi sie von 

schwimmenden Kórpern oder Eisschollen nlcht erfafit werden kann.

Ausbildung der Wehrkrone

Die einzelnen PfaMreihen sind gegen einander rersetzt 
seitliche t. Wernung 1,SVm

Abb. lOd.

gefuhrt; da sich bel Hochwasser stets unterhalb der neu eingebrachten 

Sinkstucke bald wieder neue Kolkę bildeten, hat diese Erganzungsarbelt 

eine Reihe von Jahren gedauert und vlele Aufwendungen erfordert. Auf

diese Weise haben sich die Bauarbeiten, die fiir das Wehrbauwerk selbst

nur zwei Jahre betrugen, fiir das Sturzbett bis ins Jahr 1920 hingezogen. 

Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dafi infolge des Krieges von August 1914 

ab bis Ende 1918 nur in beschranktem Umfange gearbeitet werden konnte.

Die Arbeiten fur die festen Teile des Wehres hat die Tiefbaufirma 

Robert Richter, Dessau, ausgefuhrt; die Eisenarbeiten, die Lieferung der 

Bruckentrager und die Wehrteile die Firma Eilers, Hannover. Alle ubrigen

Arbeiten, insbesondere Wasserhaltung, 
Aufsicht auf den Zwischenpfeiler Bagger- und Erdarbeiten, Herstellung und

Versenkung der Sinkstiicke, Ufersicherun- 

gen usw. hat die Wasserbauverwaltung 

im eigenen Betrieb ausgefiihrt. Die 

Kosten des Bauwerks haben im ganzen 

456 000 Mark betragen.

Die Bedienung des Wehres hat sich, 

wie erwartet, ais einfach erwiesen und ist 

mit Hilfe des beschriebenen Bockkranes 

ohne Mflhe zu bewerkstelllgen. Aller- 

dings nimmt die Oberfiihrung der fiinf 

Wehróffnungen aus dem vóllig geschlos- 

senen in den ganz geoffneten Zustand
I

t/ y u i iu n u i iu  u u o  w j it ,

Abb. lOe.

Die aus 6 mm dicken Buckelblechen von 

1840-1567 mm Grofie mit 15 cm Stlch bestehen

den Schiitztafeln sind rlngsherum umgebOrdelt 

und haben daher eine grofie Steifigkeit. Alle 

Schiitze tragen an jeder Seite je zwei Fiihrungs- 

kiammern, die um die Losstander herumgreifen, 

und oben zwei Osen zum Einhaken der Haken 

des Hebegeschirrs. Diese Osen sind nach dem 

Unterwasser zu gegen die Senkrechte abgebogen, 

damit die nachsten Schiitze auf den Rand der 

vorhergehenden dicht aufgesetzt werden kOnnen.

Mit dem Hebegeschirr wird jede Schiitztafei fiir 

sich an zwei Drahtseilen mit Hilfe desselben Bock- 

krans gehoben, der mit besonderer Hebeeinrichtung 

die Losstander hebt und senkt. Dieser lauft auf 

zwei auf den Obergurten der Dienstbriicke liegen

den Kranschienen und ist mit einer Laufkatze 

ausgerustet, mit dereń Hilfe die gehobenen Ver- 

schlufitafeln quer zur Wehrbriicke verschoben 

werden kOnnen. Die Seiltrommel der Laufkatze 

wird durch einen selbstsperrenden Schneckentrieb 

angetrieben, der durch eine Handkette bewegt wird.

Durch Ein- oder Ausschalten eines Vorgeleges kann 

die Hubgeschwindigkeit entsprechend dem Wasser- 

druck ver3ndert werden. Die gehobenen Tafeln 

bleiben in der Regel auf der Brucke und werden 

gegen den unterwasserseitigen Haupttrager ge- 

lehnt. Sie kOnnen aber auch unter Benutzung eines 

niedrigen Plattenwagens abgefahren und ln einem 

Schuppen untergebracht werden, was fiir Instand- 

setzungen, Anstrich usw. von Bedeutung ist.

Gleichzeitig mit dem Wehrbau wurde der Durchstich M.arienhof— Gut- 

mundsee, das ist der Wehrkanal fur das Wehr Marienhof, zur Westoder 

hergestellt, so dafi im Anschlufi an die in den Jahren 1913 und 1914 vor 

sich gegangene Herstellung des Wehres bereits 1915 der Durchstich bis 

ans Wehr herangefiihrt werden konnte. Im Anschlufi daran wurde dann 

noch die Verl3ngerung des Sturzbettes mit Hilfe von Sinkstiicken aus-

Ansicht der Wehrbriicke vom Oberr/asscr
Schiene fiir den Rnckkrnn

Abb. lOf bis h.

und umgekehrt, d. h. also das 

Herausheben von 120 Schiitztafeln 

und das Umlegen von 35 Los- 

standern, 4 Arbeiter mit 4 vollen 

Tagen, also 16 Tagewerke in 

Anspruch. Diese Zeit steht bel 

drohendem Hochwasser aber stets 

zur Verfugung, da das Wehr nur 

allmahlich entsprechend den aus 

dem Oberlauf eingehenden Mel- 

dungen geOffnet wird.

Das Offnen und SchlieBen ge

schieht im Rahmen eines wasser

wirtschaftlichen Betrlebsplans 

(Wasserordnung), der vom Relchs- 

verkehrsmlnlster und dem Preu- 

Bischen Landwlrtschaftsminister 

durch Polizeiverordnung unter dcm 14. Juli 1931 in Kraft gesetzt worden 

ist. Die Bedienung iibt ein Wehrwarter aus, der ais Reichsbedlcnsteter 

in einem hochwasserfrei angelegten DlenstgehOft, das mittels eines 

durch die Oder gelegten Kabels an das óffentllche Fernsprechnetz 

angeschlossen ist, unmittelbar óstllch neben der Wehranlage unter

gebracht ist. (Fortsetzung folgt.)

Alle Rechte vorbehalten. Die Alsinabriicke iiber den Riachuelo in Buenos Aires.
Von Dipl.-Ing. E. O. Besser, Hannover-Herrenhausen.

(Fortsetzung

Entsprechend stark mufiten auch die Quertr3ger, die die Auflagerkraft 

der Rollbahnl3ngstr3ger aufzunehmen haben, ausgefiihrt und an die Haupt

trager angeschlossen werden (Abb. 9). Sie haben ein Stegblech von 

1470 mm Hóhe und 15 mm Dicke mit vier Beilagen unter den senk- 

rechten Schenkeln der Gurtungen. Die Gurtungen sind 71 mm dick. An 

der Stelle des Anschlusses der RoIlbahnl3ngstr3ger ist das Stegblech durch 

sechs Beilagen von zusammen 68 mm verst3rkt. Von diesen liegen zwei 

zwischen, zwei unter den senkrechten Schenkeln der Gurtwinkel und zwei

aus Heft 43.)

ragen in die Gurtwinkel hineln und liegen auf dereń senkrechten 

Schenkeln auf. Es ist also an der Stelle des Anschlusses der Rollbahn- 

I3ngstr3ger eine Stegblechdicke der Quertr3ger von 83 mm vorhanden. 

Der Anschlufi dieser Quertr3ger an den HaupttrSger geschieht grunds3tz- 

lich in der Art des Anschlusses der gewóhnlichen Quertr3ger mit dem 

Unterschiede, daB eine erheblich grófiere Hóhe der Eckbleche vorhanden 

ist, die hier ln mehreren Lagen nicht nur oberhalb, sondern auch unterhalb 

des Untergurtes an das Stegblech der Pfosten angeschlossen werden,



642 B esser, Die Alsinabriicke iiber den Riachuelo in Buenos Aires
DIE BAUTECHNIK

Fachschrift f. d. ges. Bauingenieurwesen

Schnitt A -A  Obergurt von eben gesencn

H f  T l f z ^Ourtplotte ¥00 w

Schnitt 6-6
Schnitt B -B Schnitt C -C Schnitt E-E u.F-F

Schnitt M-H

L160-180-16‘

'L1SOJWH

Lioo-m-io

L 150-1501*

--1— '
Lieomte

Untergurt von unten gesehen
i OurlptatteWO-n

Abb. 9. Feste Brucken. Rollbahnąuertrager,

entsprechende Genauigkeit bei der Montage 

so zuveriasslg eingehalten werden, dafi eine 

seitliche Fiihrung fehlen kónnte, dennoch sind 

zahnartlge Fflhrungsnocken auf der Rollbahn- 

platte vorhanden, die notfalls das richtlge Ab- 

rollen erzwingen kónnten (Abb. 8). Zwischen 

den Nocken auf der Rollbahnplatte und den 

Aussparungen in den Felgenreifen der Roll- 

sektoren der Klappbriicke sind in Langs- 

rlchtung 2 mm und quer zwelmal 3 mm Spiel. 

Aufierdem sind stclle Anlaufe vorhanden, um 

bei erzwungener Fiihrung die Kraftwirkungen 

schiebend einzufiihren (Abb. 13 unten). Es 

grelfen immer drei Nocken gleichzeitig in die 

Aussparungen ein.

Ais Verbande sind an den festen Brucken 

vorhanden: ein oberer Windverband ln der

Ebene der Obergurte der drei nebeneinander- 

liegenden Haupttrager, ein unterer Windverband 

ln der Untergurtebene. MU Rflcksicht auf das 

Abrollcn der Klappen diirfen sich jedoch 

zwlschen den entsprechenden Haupttragern die 

oberen Windverbandc nur (iber gewisse Be- 

reiche erstrecken (Abb. 2). Die Oberfflhrung 

der Auflagerkrafte aus dem oberen in den 

unteren Windverband geschieht durch Portale.

Am Schlusse der Ausfuhrungen flber die 

festen Brflcken sei noch eine Darstellung der 

Ausbildung von Knotenpunkten ihrer Haupt

trager gegeben, flber die bereits oben kurz 

gesprochen woiden ist (Abb. 10).

;.:v-

i L120-W-73
W®

5977+‘1-5901

L 200-200-16-

Untergurt-Ouerschnitt

Untergurt m  unten gesehen

c) D ie b e w e g lic h en  Brflcken.

Die beweglichen Brflcken nach dem System 

Scherzer haben die beachtliche Stfltzweite von 

42,5 m. Mit Gegengewichten und Abdeckung 

wiegt jede Brucke 1410 t. Bei gedffneter Klappe

L100-200-12

-------------»4-a-- ....- ■--------------------------------------------S977-------------------------

Abb. 10. Feste Brflcken. Haupttragerknotenpunkte,

Die Rollbahnplatte auf den Rollbahniangstragern besteht aus Stahlgufi 

und hat eine Dicke von 70 mm. Sie liegt auf der durchgehenden 23 mm 

dicken Obergurtplatte der Rollbahniangstrager auf. Die Rollbabnplatten 

sind mit versenkten Schrauben befestigt. Praktisch ist die Reibung so 

grofi, dafi sich der Sektor der Klappen auch ohne Verzahnung schlflpfungslos 

auf der Rollbahnplatte abrollen wflrde. Auch kann die Rollrichtung durch

befindet sich die oberste Spitze etwa 59 m fiber der Rollbahn (Abb. 8 a). 

Wie sich die Schiefe des Bauwerks auf die Gestaltung der Abwalzbahn 

und des Sektorendes der Klappbrficken auswirkt, zeigt Abb. 2 im Grund- 

rifi. Die Rollsektoren einer Klappe mflssen, querzurBrflckenachse gesehen, 

genau hintercinander liegen. Da nun das Gesamtbauwerk schief ist, 

liegt der eine Rollsektor entsprechend dcm Yersatz der Haupttrager der
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festen Brflcken weiter inner

halb der festen Brflcken auf 

ais der andere Rollsektor, 

d. h. daB die bewegllchen 

Uberbauten an dem Roll- 

sektorende rechtwinklig zur 

Bruckenachse abschneiden, 

wahrend ihre freien Enden 

die volle Schiefe des Bau

werks erhalten.

DieGegengewichte, die 

den Ausgleich der Klappen 

flbernehmen, haben ein 

Gewicht von je 963 t. Sie 

bestehen aus Beton mit ent- 

sprechender Eisenfflllung.

Sie sind in Stahltrag- 

konstruktionen eingebracht, 

die mit Beton ummantelt 

sind. Ihr Raumgewicht be

tragt ohne Berucksichti- 

gung der AuBenwSnde etwa 

5,1 t/m3.

Da der eine Haupt

trager der Klappbrficke, wie 

aus den vorstehenden Er- 

lauterungen hervorgeht, lan- 

ger ist ais der andere, muBte 

diesem Umstande der verschieden groBen Gewlchte der Wandungen der 

zu bewegendcn Brucke bei dem Aufbau der Gcgengewichte Rechnung ge- 

tragen werden. Die Gegengcwichte sind also gewichtlich nicht homogen.

bringen des Eisenschrottes,

Bewegliche Brflcken. Gegengewichte. lagerpunkt aus standiger
Last einen Auflagcrdruck 

erhalt, der fast Nuli ist. Dlc Verriegelung, flber die in dem Absatz 

„Antrieb" ausfflhrlich gesprochen wird, ist in der Lage, eine Kraft von 

15 t zu flbernehmen.

l90-90'9
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Abb. 12. Bewegliche

Bei geschlossener Klappe liegen die Gegengewichte ais Querbalken flber 

dem Lichtraumprofil der Brflcken zwischen den beiden Rolisektoren 

(Abb. 11). Der Ausgleich der Massen geschah so, dafi die waagerechten 

und quer zur Brflckenachse liegenden Schwerachsen der gesamten 

standigen Last der Klappbrflcken einschliefilich der Gegengewichte in die 

ideellen Rolldrehachsen fallen. Zur Erreichung des hohen und ln der 

Querrichtung zur Brflcke noch verschiedenen spezifischen Gewichtes der 

Gegengewichte muBte eine sehr groBe Sorgfalt auf das richtige Ein-

Brflcken. Rolisektoren.

Die Haupttrager sind wieder Strebenfachwerke mit Pfosten. Die 

Feldweite betragt 5,046 m. Das blinde Endfeld, das infolge der Schiefe 

jedesmal am inneren Haupttrager entsteht, hat eine Weite von 5,038 m. 

Bei der SystemhShe von 6,2 m ergibt sich wieder eine Neigung der Streben 

von etwa 50°.

Das wlchtigste Bauglied der beweglichen Brucken sind die Roll- 

sektoren. Diese wurden ebenfalls in Fachwerkkonstruktion ausgefiihrt, und 

zwar in der Form von Speichenradern mit 7,50 m Halbmesser (Abb. 12 u. 13)-
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Abb. 13. Bewegliche Briicke. Rollsektoren. Speiche mit Portal

Abb. 14. Bewegliche Briicken. Bohren der Felgenrelfen

Sie sind in ihrer Felge durch eine 

vollwandige Konstruktion sehr stark 

gemacht. Um das bei den Roll

sektoren leicht eintretende Abbiegen 

der Gurtwinkel des Sektorkranzes 

zu vermeiden, sind die Stege der 

Felgen so stark gehaiten, dafi sie 

allein den Auflagerdruck flbernehmen 

kónnen und diesen dann infolge 

der Bearbeitung in der Werkstatt 

unmittelbar auf die aus St 52 her

gestellten Reifen flbertragen. Diese

vorrichtung benutzt. Eine iiber die Sektorwandung streichende und an 

ihrem einen Ende um den Sektordrehpunkt drehbare Konstruktion aus 

C-Eisen trug an dem anderen Ende, an dem sie flber die Reifen ge- 

nflgend weit hervorragte, eine senkrechte Konstruktion. An dieser war 

eine gewóhnliche, bewegliche elektrische Bohrmaschine waagerecht an- 

gebracht, so daG mittels ihrer die Radialbohrung vorgenommen werden 

konnte (Abb. 14).

Entsprechend dem Grundsatze, dafi die Klappbrflcke ein móglichst 

geringes Gewicht haben mufi, ist auch die Fahrbahn móglichst leicht 

gehaiten (Abb. 15). So besitzen die Quertr3ger Aussteifungen ohne 

Unterfutterung mit Krópfung an den senkrechten Obergurtschenkeln. 

Infolge der geringeren Last der Fahrbahn, die aus Holz besteht, ist auch
Felgenreifen haben eine Dicke von Zu Abb. 13.

60 mm. Sie besitzen Aussparungen,

in die, wie oben unter b beschrieben, beim Abrollen auf der Roll- 

bahn die Zahne der Rollbahn eingreifen. Die Felgenreifen sind mit 

versenkten Schrauben befestlgt. Um die radial richtige Bohrung der 

Schraubenlócher zu gewahrleisten, wurde in der Werkstatt folgende Bohr-

die Bemessung der Quer- und Langstrager eine leichtere. Die Ouer

trager besitzen eine Stegblechhóhe in der Mitte von 1180 mm und an den 

Enden von 1090 mm. Die Stegblechdicke betragt 9 mm und die Gurt- 

dicke in der Mitte 19 mm. Die sieben Langstragerstrange sind in Normal- 

profil 1 28 ausgefiihrt. Auf den Langstragern liegen in Abstanden von 

etwa 0,6 m in versetzter Manier Bruckenbalken und auf diesen in Briicken-
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Ausgleichplaften fiir  
Abnutiung des Bohlenbelages

Gurtplałłe 190-9

Gurtplotte 1909

WindverbandanschtuB bei Ouertrager 2-5

langsrichtung dlcht bei dicht Langsbohlen aus Quebrachoholz. Daruber liegen lich dichte Holz hat eine kaum merkbare Wasseraufnahmefahigkeit, was sich

wieder Querbohlcn ais oberer Fahrbahnbelag aus Viraroholz. Die Schienen giinstig auf den Antrieb auswirkt, da die Anderung der Antrlebskraft bei

sind in besonderer Bettung auf Quebrachoholz verlegt. Dieses aufierordent- trockener und beregneter Fahrbahn unmerklich ist. (Schlufi folgt.)
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Abb. 15. Bewegliche Brflcke. 
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Alle Rechte vorbehalten. Holzschutz, Holzverbindungen und holzsparende Bauweisen.
Von £r.=2jng. Morath, Berlin.

Die Versorgungsmoglichkelt mit Bauholz wird immer schwieriger, ob- 

gleich durch die geregelte Pflege unserer Waider eine grófitmogliche Zu- 

wachsstelgerung angestrebt und durch die Marktregelung die Versorgung 

der einzelnen Verbraucher nach Mafigabe der Dringllchkeit sichergestellt 

wird. Es ist daher unbedlngt notwendig, von der Verbrauchseite her die 

Anspriiche einzuschrUnken, und dies kann in erster Linie durch den Schutz 

des verarbelteten und daher noch wertvolleren Holzes gegen holz- 

zerstorende Plize, Insekten und Feuer einerseits und durch die sogenannten 

holzsparenden Bauweisen anderseits bewirkt werden.

Die wichtlgste und elnfachste Mafinahme fiir den Holzschutz wSre 

die elnfache H o lz tro c k n u n g , die nicht nur das der Feuchtigkeits- 

einwirkung entzogene Holz vor Pllzangriffen bewahrt, sondern auch die 

unangenehmen Erscheinungen des Schwindens und Arbeitens vermeidet. 

Leider ist gerade diese verhaitnismafiig einfache Mafinahme bel unserem 

Bauholz immer mehr ln den Hintergrund getreten. Zur Erzielung von 

lufttrockenem Holz sind allerdings Zeiten notwendig, die bei der jetzigen 

Versorgungslage leider nicht aufgewendet werden konnen. Dagegen 

bietet die kunstliche Holztrocknung, die be r Bauholz verhaitnismafiig 

einfach durchgefiihrt werden kann, in dieser Beziehung volle Befriedigung. 

Eine wichtige Voraussetzung f(ir die weitestgehende Einfuhrung der 

kiinstlichen Holztrocknung wSre die Durchsetzung der Holznormen fGr 

das Bauwesen und die endgultige Abkehr von dem bisher geiibten Ge-

brauch, fiir jeden einzelnen Bau immer erst Holzlisten anzufertigen, zu 

dereń Erfiillung der Sagewerker eben in den meisten Fallen frisches 

Rundholz und sogar noch oft solches verwenden mufi, das nahe dem 

Gesichtspunkte der starksten Holzausnutzung vielleicht fiir andere, im 

Augenblick aber nicht so dringende Auftrage zweckmafiiger hatte gebraucht 

werden kónnen.

In den Vereinlgten Staaten sind die Holznormen vollstandig durch

gefiihrt, weshalb dort auch die kiinstllche Holztrocknung sich in wesentlich 

grófierem Mafie durchsetzen konnte, wozu allerdings noch der Umstand 

beitrSgt, dafi bei den viel grófieren mlttieren Versandentfernungen die 

Transportkostenersparnis in vlelen Fallen den Aufwand fiir die kunstliche 

Holztrocknung iibersteigt.

Andere einfache Verfahren, wie Auslaugen, Dampfung, Ankohlen und 

das Aufbringen von indifferenten Schutzschichten (meist Anstrichen), 

konnten nur ungeniigende Schutzwirkungen erzielen. Daher ging man 

auch in immer grófierem Mafie zu chemischen hochwertigen Schutzmitteln 

uber. Die Entwicklung dieser Holzkonservierungsverfahren fand natiirlich 

zuerst ln den Verwendungsgebieten statt, bei denen das Holz in grofien 

Mengen den Witterungselnflussen im Frelen ausgesetzt war, also Ins

besondere bel Schwellen und Masten, die jahrlich etwa 1,2 Mili. fm er

fordern, dann bel Grubenholz, das jahrlich iiber 6 Mili. fm aufnlmmt. In 

der Landwirtschaft, die ebenfalls sehr grofie, aber statistisch noch kaum
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erfaBte Holzmengen fiir einfache Bauten (Zaune usw.) benótlgt, hat da

gegen ebenso wie im Bauwesen die Holzkonservierung nur in geringem 

Umfange Fufi fassen konnen.

Die volikommenste Schutzwirkung wird durch die T r3nkung  des 

Holzes unter Anwendung von Druck und Luftleere erzielt. Bei einer 

solchen Anlage werden in den Trankzylinder (unten) die zu trankenden 

Hólzer eingefahren und, nachdem er geschlossen ist,beim V o lltrankungs-  

verfahren zuerst evakuiert. Aus dem ArbeitsgefaB laBt man dann das 

Trankmittel einstrómen. Durch die in den Zellhohkaumen herrschende 

Lultvcrdiinnung wird die Tranklósung in jene eingesaugt. Darauf wird 

noch ein UberschuB an Tranklósung mittels der Fliissigkeitsdruckpumpe 

nachgeprefit und schliefilich das iiberschiissige Trankungsmlttel wieder 

abgezogen. Da bei diesen Volltrankungsverfahren nicht nur sehr grofie 

Mengen an Trankungsmitteln verbraucht wurden, z. B. etwa 280 bis 300 kg 

Steinkohlenteeról je m3 Buchenschwellen, sondern auch die Masten und 

Schwellen nachher sehr stark die Tranklósung wieder ausschwitzen und 

dadurch Unannehmlichkeiten veranlassen, hat man Sparverfahren ermittelt, 

die doch die gleiche Wirksamkeit haben. Das wlchtigste von ihnen ist 

das sogenannte Ruping-Verfahren, das zuerst ln das Holz Luft mit 

einem Druck von 3 bis 4 atu hineinprefit, dann das Konservierungsmittel 

aus dem hóherllegenden Gefafi, das unter demselben Druck steht, 

elnfllefien lafit und durch die Flfissigkeitspumpe mit hóherem Druck nach- 

preflt, dann schliefilich evakulert, wodurch die in die Tupfelkanale 

zurflckgedrangten Luftpolster sich wieder ausdehnen und den Trankungs- 

mittelfiberschufi aus den Zelihohlraumen hinausdrflcken, wahrend die Zell- 

wande geschutzt bleiben. Dadurch Ist die Aufnahme auf etwa die 

Halfte heruntergesetzt worden, wahrend die Schutzwirkung, wie jahrzehnte- 

lange Beobachtungen beweisen, vo!lkommen gleich bleibt. Das wlchtigste 

und fiir dieses Verfahren am weitesten verbreitete Schutzmlttel ist Stein

kohlenteeról nach den Trankungsvorschrlften der Deutschen Reichsbahn.

Das Verfahren, das seiner Anwendung nach an die zweite Stelle 

gesetzt werden mufi, ist das der Einlagerung von lufttrockcnen Hóizern 

in wasserige Lósungen der Schutzsalze. Nachdem es am meisten mit 

dem von dcm Engiander Kyan 1823 in die Praxls elngefuhrten Queck- 

silbersublimat ausgeiibt wurde, bezeichnete man es allgemein ais 

K y an is ie ru ng . Bei der Anwendung anderer Schutzsalze, dereń Haupt- 

nachteil, die verhaltnlsmafiig leichte Wiederauswaschbarkeit aus dem Holz, 

in den letzten Jahren weltgehend verringert werden konnte, sollte man den 

Ausdruck Kyanisierung vermeiden und statt dessen Trogtrankung sagen.

Fiir Leitungsmasten und ahnlich geformte Hólzer, die noch in frischem 

Zustande, d. h. móglichst innerhalb 48 Stunden nach der Failung, be

handelt werden kónnen, wird auch das S a ftv e rd r3 ng ung sve rfah ren  

(auch Bouchćrie-Verfahren genannt) und das Osmoseverfahren angewandt. 

Das letztere besteht darin, daB auf die AuBenfiache der Masten eine 

dicke und an Schutzmitteln hoch konzentrierte Pastę aufgetragen wird, 

die dann durch Umwicklung mit wasserdichten Hiillen gegen Verdunstung 

und Auswaschung geschutzt wird, wahrend die Schutzsalze auf Grund 

des Konzentrationsgefalies in das saftfrische Holz hineindiffundieren.

Diese Schutzverfahren lassen sich fiir das Bauwesen leider oft wegen 

der damit vcrbundenen Verarbeitungs- und Transportkosten schlecht an- 

wenden. In allen wichtigen Failcn, In denen auf die Lebensdauer der 

unter ungiinstigcn Umstanden eingebauten Hólzer groBer Wert gelegt 

werden mufi, z. B. Rammpfahle bei Hafenbauten oder sonslige ln un- 

mittelbarer Bodenberuhrung beflndliche Hólzer, ist dic Teeróltrankung 

nach dem oben beschrlebenen Verfahren der sicherste Schutz. Zum Teil 

kann man diese Schutzwirkung auch dadurch crzielen, dafi man die be- 

treffenden Langhólzer mit den Hirnenden, die ja in den meisten Failen 

am starksten den Angriffen ausgesetzt sind, in heifies Teeról taucht und 

darin erkalten lafit. Diese Anwendung ist auch bei X y lam o n  vorteiI- 

hnft, das sich aber ebenso durch Anstrich aufbringen lafit. Mit diesem 

Preparat wurden auch bei Industriebauten, z. B. Kondcnswasserriickkuhlern, 

gute Erfolge erzielt, doch ist bei Wohnbauten auf seinen Geruch Ruck

sicht zu nehmen. Zum Anstrich eignen sich ferner die verschledenen 

K a rb o lin e u m a r te n , dereń Anwendung aber nur dann Erfolg verspricht, 

wenn das Holz vorher vollkommen gesund und trocken war. Bei 

Hólzern, die beim Einbau noch nicht geniigend trocken sind, ist unter 

Bedingungen, die nicht zu schwere Angriffe erwarten lassen, auch der 

Anstrich mit wasserlóslichen chemischen Schutzsalzen, wie z. B. Thanalith, 

Triolith, Riitgers-Schwammschutz u. a., zu empfehlen. —

Die guten Eigenschaften des Holzes ais B aus to ff, von denen das 

hohe Warmeschutzvermógen, die Innere Dampfung, seine guten akustischen 

Eigenschaften und seine im Vergleich zum Raumgewicht hohe Festigkeit 

angefuhrt selen, kónnen oft nlcht volI ausgenutzt werden, da sie durch 

andere Eigenschaften beeintrachtigt werden. Von diesen ungtinstigen Eigen

schaften sind fiir den Baufachmann in erster Linie das Arbeiten des 

Holzes (bei Anderungen des Feuchtigkeitsgehaltes insbesondere das 

Schwinden beim Austrocknen) und die Ungleichmafiigkeit der Festigkeit 

in den verschiedenen anatomischen Rlchtungen von Bedeutung.

Wegen dieser Ungleichmafiigkeit der Festigkeiten mufite man bisher 

die Hol2verbindungen und damit auch die ganzen Tragglicder wesentlich

uberbemessen und erlebte es trotzdem, dafi die alten zimmermanns- 

mafiigen Verbindungen (Verzapfung usw.) sich bel Anderungen des 

Feuchtigkeitsgehaltes lockerten. In bezug auf den Arbeitsaufwand stellte 

sich die Bolzenverbindung namentlich seit Einftihrung der mechanischen 

Bohrer ais die wirtschaftlichste heraus. Wegen der geringen Lochleibungs- 

festlgkeit des Holzes konnten durch sie aber nur verhaltnismaflig geringe 

Krafte je Fiachenelnheit der Verbindungsstelle iibertragen werden. Die 

Verbesserung dieses Verbindungssystems glng daher zielbewufit dahin, 

dafi man grófiere Fiachen zum Tragen brachte, indem man die schon 

altbekannten zlmmermannsmafiigen Dtibel einpaBte, die aber wieder 

ziemlich viel Handarbeit verursachten, oder aber Rlngverbinder, kegel- 

fórmige Dubel, Krallenrlnge und schlieBlich Krallenbander anwandte. 

Namentlich die letztgenannte, von Prof. G ab e r  empfohlene Verbindungs- 

art ermóglicht die Obertragung grófier Krafte je Fiacheneinheit1). Diese 

Erweiterung der tragenden Flachę wird in hohem Mafie auch durch die 

Nagelyerbindung erzielt, die bei richtiger Vertellung der Nagelreihen 

verhaitnlsmafilg grofie Felder in festen Reibungskontakt brlngt.

Wir nahern uns damit theoretlsch einer vollkommen fiachenmafiigen 

Verblndung, die eigentlich seit altersher in der V e r le im u n g  schon be

kannt war. Sie hatte aber einen grofien und grundlegenden Nachteil, der 

darin bestand, dafi die bis vor kurzem allein verwendeten organischen 

Lcimstoffe gegen Witterungseinflusse und insbesondere gegen die An

griffe vo'n Kleinlebewesen (Schimmel) nicht bestandig sind, und daher 

Lósungen der Verbindungen stattfinden konnten, ohne dafi vorherirgendein 

Anzeichen darauf hingedeutet hatte. Die bereits verbesserten Bestandigkeits- 

eigenschaften der Kaseinverleimung und der helfien Blutalbumin- 

verleimung konnten diese Verbindungsart auch noch nicht im Bauwesen 

durchsetzen. Erst im letzten Jahrzehnt wurden Kunstharzleime entwickelt 

und in der Sperrholzlndustrie sowie im Kraftfahrzeug- und Flugzeugbau 

in immer steigendem Mafie benutzt, die vollkommen widerstandsfahig 

gegen Witterungseinflusse und Kleinlebewesen sind. Langjahrige Ver- 

suche unter allen Bedingungen bewiesen diese Tatsache in geniigendem 

Mafie. Leider waren diese Kunstharzleime in den ersten Jahren stets an 

die Anwendung von Hitze und Druck bei der Verleimung gebunden, 

die man wohl in der Sperrholzlndustrie, nicht aber auf einem Bauplatz 

zur Wirkung brlngen konnte. So wurden wohl schon kunstharzverleimtc 

Sperrholzplatten ais Stabe von hoch beanspruchten Bindern oder bei 

sonstigen Konstruktionsteilen angewandt, aber die Verbindung mit den 

Gurten und Stielen oder dieser untereinander blieb nach wie vor den 

oben erwahnten mechanischen Vcrbindern iiberlassen.

Den mafigebenden Schritt fur die Uberfiihrung der Verleimungs- 

technik in das Bauwesen tat die I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft 

mit der Sęhópfung des Kunstharzleimes K au r it W, der bei Anwendung 

bestlmmter Harten auch bel gewóhnlicher Temperatur abblndet und da

durch auch auf jeder Baustelle angewendet werden kann. Es ist hierbei 

besonderer Wert darauf zu legen, dafi die Druckanwendung wahrend der 

Verleimung eine móglichst gleichmafilge ist, weshalb man Schraubzwingen 

oder ahnliche Druckerzeuger sehr nahe aneinander setzen mufi. In vielen 

Failen ist es móglich, den Verleimungsdruck durch Nagelung zu erzielen, 

wobei man dann nur etwa die halbe Nagellange aufwenden mufi, die 

nach den Arbeiten von S toy sonst fiir die reine Nagelverwendung not

wendig ist. Dadurch wird die Vcrbindung auch etwas elastischer, wahrend 

die reine Leimverblndung mit den zur Zeit in Verwendung befindlichen 

Kunstharzcn etwas spróde ist, d. h., daB bei Oberschreitung der Hóchst- 

tragfahigkelt an einzelnen kleinen Stellen durch Spannungsspitzcn sich 

Inltialbruche bilden, dic sich leicht sprungartig iiber die ganze Leimflache 

fortsetzen.

Die Anwendung der Lelmverbindungen Im Hochbau, die ohne Zweifel 

sehr grofie Zukunftsaussichten hat, mufi aus den vorgenannten Griindcn 

mit grófier Sorgfalt und Vorsicht geschehen, damit alle Fehler mit Sicher

heit ausgeschaltet werden. Fiir die Holzersparnls im Bauwesen ware, 

wie bereits anfangs ausgefiihrt, die Einfiihrung der Bauholznormen von 

grófiter Bedeutung, ferner das Abgehen von vielen iiberspitzten An

forderungen in bezug auf Scharfkantigkeit u. a. und schliefilich der Ersatz 

der bisher iiblichen Vollholztrager durch geleimte oder genagelte Trager 

in I- oder Kastenform. Die Vollholztrager erfordern starkę, verhaltnis- 

mafilg teure Holzsortimentc, an denen ein besonderer Mangel herrscht, 

wahrend man bei den bereits erwahnten verleimten und genagelten Tragern 

aufler der Holzersparnls, die allein schon etwa ein Drittel ausmacht, noch 

den Vortell erzielt, schwache und billigere Sortlmente verwenden zu 

kónnen, die lelchter und in grófieren Mengen aus den elnheimlschen 

Forsten zu haben sind. Diese Holztr2ger, die auch ais Ersatz fiir Stahl- 

trager bereits eingehend von G aber und G ra f studiert wurden2), be- 

nótigen im allgemeinen nur die l,5fache Hóhe der zu ersetzenden Stahl- 

trager.

Die weitgehende Ausgleichung der Festigkeitseigenschaften, die bei 

der Sperrholzherstellung erzielt wird, bietet in diesem einen ausgezeichneten

!) Bautechn. 1936, Heft 50, S. 715; 1937, Heft 39, S. 493.
") Bautechn. 1938, Heft 5, S. 63.
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Baustoff fiir hoch bcanspruchte Konstruktionsteile, z. B. knotenbiech- 

artige Verbindungen, und in bekannter Weise einen aufierordentlich wert- 
vollen Baustoff fflr dle Innenausstattung. In den Vereinigten Staaten ist 

man in den letzten Jahren in grófierem Mafie zur Herstellung von 

zerlegbaren Wohnhausern fibergegangen, die ahnlich wie unsere Arbeits- 

dlenstbaracken in genau zusammengepafiten Bauelementen in der Fabrik 

fertiggestellt werden und dann am Bauplatze nur rasch montiert werden 
mussen.

Die richtige Ausbildung dieser tragenden Bauelemente, besonders 

die Yerblndung des Lattengeriistes mit den Sperrplatten auf beiden Seiten

durch Leimung ergibt eine aufierordentlich hohe Festigkeit, wahrend 

durch die Kombination mit Isolierplatten auch hohe Warmeschutzwerte 

und damit eine gute Wohnlichkeit erzielt wird. Diese Isolierplatten 

werden heute ebenfalls zum grofien Teil aus Holzfasern hergestellt, die 

ihrerseits aus minderwertigen Holzsortimenten und Holzabfailen gewonnen 

werden. Durch die Ver\Vendung etwas hdherer Bindemlttelgehalte und 

durch die Anwendung von Hitze und hohem Druck bei der Fertigstellung 

ist man dann auch zur Herstellung von Faserhartplatten gelangt, die 

ebenfalls geeignet sind, grofifiachige Bauelemente fiir nicht zu stark be- 

anspruchte Gebaudeteile zu liefern.
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Yermischtes.
Haus der Technik, Essen. Mit dem soeben erschienenen Vorlesungs- Unter den von der „Compagnie nationale du Rhone" in Aussicht ge-

verzeichnis fiir das Jahr 1938/39, umfassend WS 38/39 und SS 39, tritt nommenen Bauwerken befinden sich 20 Stau- und Kraftwerke, von denen
das Haus der Technik, Essen, mit einem erheblich erweiterten Arbeits- sieben stromaufwarts und 13 talwarts von Lyon vorgesehen sind. Diese
plan in die Offentlichkeit. Der Vorlesungsplan enthalt neben einer Fiille sollen eine jahrliche Leistung von 9 Milliarden kWh liefern. Die nach-
von EinzeWortragen insgesamt fiinf in sich geschlossene Fachtagungen 
sowie zeitlich nicht allzuweit auseinandergezogene Vortragsreihen. Ein- 
schliefilich der Tagungen und Vortragsreihen sowie der Arbeiten in den 
Aufienstellen umfafit das Verzeichnis 164 Einzelvortr3ge.

Das Semester wurde eróffnet am 18. Oktober mit einer Tagung iiber:
„Leicbtbau in Konstruktion und Technologie". Am 22. November wird 
sich eine Hochdruckdampftagung anschliefien; im Laufe der ersten Monate 
des Jahres 1939 folgt dann eine Schweifi-, Schlacken- und Kunststofftagung.

In das Facngebiet des Bergbaues fallen zwei Vortragsreihen.
Eine weitere Vortragsreihe befafit sich mit Gebieten der Naturwissen- 
schaften. Den Schlufi bilden Vortr3ge im Januar-Februar 1939, die die 
„Blnnenwasserstrafien im Dritten Reich" behandeln, namlich: „Die Be
deutung der Binnenschiffahrt und der Ausbau des deutschen Wasser- 
strafiennetzes", Ministerialdirektor ®r.=S3ng. cfjr. G ah rs , Berlin, Essen,
13. Januar 1939, 1915 Uhr; „Der Mittellandkanal und der Stlchkanai zu 
den Relchswerken HermannGóring', ElbstrombaudlrektorSr.^ug. P e tz e i,
Magdeburg; „Rothensee, das neueste Schiffshebewerk und seine Bedeutung 
fiir den Mittellandkanal", Reg.-u. Baurat R e in h a rd t , Magdeburg, Essen,
20. Januar, 1915 Uhr; „Die westdeutschen Kanale", Wasserbaudlrektor 
G arbe , Munster; „Die bestehenden und geplanten Schleusen des west
deutschen Kanalsystems", Oberregierungs- u. Baurat B aertz , Munster,
Dortmund, 27. Januar, 20 Uhr; „Die Weser- und Werrakanalisierung und 
der Hansakanal", Wasserbaudlrektor P faue , Hannover; „Flufikanaii- 
sierungen unter besonderer Beriicksichtigung der Wehrbauten", Reglerungs- 
u. Baurat ®r.=!gng. W it te , Hannover, Essen, 3. Februar, 1915Uhr; „Der 
Weg des Rheins zur Grofischiffahrtstrafie", Strombaudirektor G e lin s k y ,
Koblenz; „Um Oderstrom und Adolf-Hitler-Kanal", Strombaudirektor 
G. F ra n z iu s , Breslau, Duisburg, 10. Februar, 20 Uhr; „Naturstelnmauer- 
werk im Briickenbau", Prof. SX\=5>ng. e . G abe r, Karlsruhe, Essen,
16. Februar, 19t5 Uhr; „Die Grofischiffahrtstrafie Rhein-Main-Donau",
Geh. Baurat Prof. ®i\=2jng. cfjr. Dantscher, Munchen; „Stahlspundw3nde 
beim Bau von Blnnenwasserstrafien", Reg.- u. Baurat ®r.=?Sng. S techer,
Magdeburg, Essen, 24. Februar, 1915Uhr.

AuBerdem seien noch folgende Vortrage angefiihrt: „Untergrundfragen 
im neuzeitlichen Strafien- und Briickenbau", Sr.=3ng. L. C asag rande ,
Berlin, Essen, 27. April, 1915; „Form und Gestaltung stahlerner Briicken",
Architekt Prof. W. H ae rte r , Essen, 9. Mai, 1916Uhr; „Die neuen Hafen
anlagen in Wilhelmshaven“, MarinehafenbaudirektorTiburtius, Wilhelms- 
haven, Essen, 19. Mai, 1915 Uhr; „Technische Probleme beim Bau der 
Reichsautobahnen", Oberreglerungsbaurat Dorsch , Berlin. Reckling- 
hausen, 15. Dezember, 20 Uhr; „Die Schweifiung im Hochbau unter Be- 
riicksichtigung der metallurgischen und konstruktiven Gesichtspunkte",
Direktor Dipl.-Ing. H. H a u ttm a n n , Gutehoffnungshiitte, Oberhausen,
Essen, 7. Februar, 15 Uhr.

Neben der Essener Zentralstelle des Hauses der Tech
nik sind zu den beiden bereits im Wintersemester 1937/38 
erOffneten Aufienstellen Duisburg und Miilheim-Ruhr zwel 
weitere Aufienstellen in Oberhausen und Recklinghausen 
binzugekommen, dereń Arbeit zu Beginn dieses Winter- 
semesters aufgenommen wird. Das Programm in den Aufien- 
stellen ist daher stSrker auf die Interessen der órtlich 
ans3ssigen Industrie zugeschnitten.

Das Vorlesungsverzeichnis steht kostenlos bei der 
Gesch3ftstelle des Hauses der Technik, Essen, Hollestr. la , 
zur Verfiigung.

Die Talsperre Genissiat an der oberen Rhone.
Gźn. Civ. 1937, Bd. 111, Nr. 18 vom 30. Oktober, gibt auf 
S. 365 u. f. einen beachtenswerten Bericht uber die etwa vor 
Jahresfrist in Angriff genommenen Bauausfuhrungen der 
Talsperre Genissiat am oberen Rhonelauf, die von der 
„Compagnie nationale du Rhone" zwecks Ausnutzung der 
WasserkrSfte, der Regelung der Schiffahrtverh31tnisse des 
Flusses und der Bew3sserung weiter Landgebiete durch
gefiihrt werden.

In den letzten Jahrzehnten ist iiber die Ausnutzung der 
Wasserkrafte und Verbesserung der Schiffahrtverh3ltnisse des 
Rhoneflusses sowie auch flber versćhiedenartige Planungen 
■yielfach ln der genannten Fachschrift berichtet worden.
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stehend beschriebene Kraftanlage von Gćnissiat, die zunachst fiir die Bau
ausfiihrung vorgesehen ist, wird allein etwa 9/10 des gesamten Gefailes 
von 330 m des Flusses von der Schweizer Grenze bis zum Mlttelmeer 
ausnutzen.

Die Rhone bietet, wie selten ein Flufi, auf einem verhaitnismafiig 
kurzeń Lauf einen erheblichen nutzbaren Abfall. Aus diesem Grunde war 
seit langem der Anreiz fiir die verschiedensten Piane gegeben. Bereits 
1899 wurde ein solcher Plan fiir eine Staumauer mit Kraftwerk an der 
Briicke von Gresln ausgearbeitet und aufierdem ein weiterer Entwurf mit 
einem Kraftwerk bel Malpertuls (Abb. 1). 1902 folgte ein Vorschlag fiir 
cin Kraftwerk, ebenfalls bei Gresin, mit einem Zufiihrungskanal fiir ein 
Kraftwerk bei Montoux. 1907 legte die „Socićtć des Forts hydrauliąues 
du Rhone* einen Vorschlag fiir eine Staumauer bei Bellegarde mit einem 
Kraftwerk bei Essertoux vor und eine Stauschwelle mit Kraftwerk bei 
Malpertius.

Im Mai 1914 fandcn sich mehrere Interessentengruppen zusammen 
fiir einen Plan mit einer elnzigen Staumauer bei Gćnissiat und einem 
Kraftwerk in unmittelbarer Nahe. Dieser Gedanke wurde in den nachsten 
Jahren weiter verfolgt und fuhrte schliefilich zu der Griindung der 
„Compagnie national du Rhone", die die Aufgabe ubernahm, die Schiff- 
fahrtverhaltnisse der Rhone von der Schweizer Grenze bis zum Mittel- 
meer zu regeln und die Wasserkrafte auszunutzen. Von mehreren durch- 
gearbelteten Ausfiihrungsformen wurde schliefilich die aus Abb. 2 ersicht- 
liche in Aussicht genommen. Abb. 2 zeigt den Lageplan und Abb. 3 einen 
Langsschnltt der nunmehr im Bau befindlichen Anlage. Der Entwurf um- 
fafit eine Schwergewicbtmauer aus Beton von 100 m Hohe, die etwa 390 m 
ostwarts von der Eisenbahnstation d ’lnjoux-Gćnissiat gelegen ist. Die 
Krone liegt auf + 332,70 m, und zwar 2 m flber dem hóchsten Stausplegel.

Oberwasser

£  UW.

*332,70

Stauschwelle lur 
Wasserhaltung 

Ithone-Flult •Zif.00

Der HakentrSger ist aus zwei Gelenkvierecken gebildet, wobei der eine 
Endstab E—Hx des unteren Gelenkviereckes und der gleichgerichtete 
Endstab D —Fx des oberen Gelenkviereckes flber Hx bzw. Fx hinaus ver- 
langert ist. Der verlangerte untere Endstab E— —/< tragt einen Greif-

haken, und der obere End
stab D —F,—M  ist mit seinem 
Ende M  an eineni Gelenk- 
arm M— G— Zx angelenkt, der 
seinerseits mit dem Punkte Zt 
ais Drehpunkt verschiebbar ge
lagert ist. Das Gelenk Z  der 
beiden Gelenkvierecke und das 
freie Ende Zx des Gelenkarmes 
sind auf dem Bedienungs- 
wagen 7 ortsfest gelagert. 
Der Hakentrager ist mit Ver- 

V '~  riegelungsvorrichtungen ver- 
Abb. 2 . sehen, von denen die eine

zum Festlegen des Dreh- 
punktes in den Drehstellungen G, bzw. G, des Armes M— G— ent
sprechend der Bewegungsbahnen 7\ und T2 des eingerflekten bzw. aus- 
geruckten Greifhakens dient, wahrend die andere den gemeinsamen Stab 
D —E  der Gelenkvierecke wahrend des Oberganges von der einen zur 
anderen Bewegungsbahn in seiner Lage festhalt. Der obere Klappenrand' 
beschreibt beim Aufrichten bzw. Nlederlegen einer Klappe einen Kreis- 
bogen 7\ mit dem Mittelpunkt O. Der Bahn 7\ des Greifhakens ent- 
spricht eine Bewegungsbahn des Gelenkpunktes M  mit Gx ais Drehpunkt. 
Die Bewegungsbahn des Greifhakens in der ausgeriickten Stellung be- 

schrelbt den Kreisbogen T2> der den Kreisbogen Tx um- 
glbt. Die Bewegungsbahn von M  hat G, ais Drehpunkt. 

Stauschwette lur Beim Ubergang von der einen zur anderen Bewegungs- 
Wasserhaltung bahn wird der Greifhaken ein- bzw. ausgerflckt und 

'/tB&.ooRhdne-Flufl bewegt sich auf dem Kreisbogen T3.

Abb. 1.

160,00- 
Abb. 3.

Die Staumauer verlauft bogenfórmig mit einer Krflmmung von 500 bis 
600 m Halbmesser. Die Sohlenbreite betragt 70 m, ihr Gesamtinhalt 
450 000 m3. Das Staubecken, das durch diese Mauer abgeschlossen wird, 
hat eine Lange von 23 km, eine Spiegelfiache von 350 ha und ein Fassungs- 
vermógcn von 52 Mili. m3. Zur Ausnutzung kommen 23 Mili. m3 Druck- 
wasser. Das Kraftwerk lehnt sich hufeisenfOrmlg an dieTalseite der Sperre. 
Es wird in zwei Abschnitten zur Ausfiihrung gelangen. Jede der beiden 
Seitengruppen soli sieben Einhelten mit Krafterzeugern fflr 52 000 kW bei 
150 U/min erhalten. Die Druckhóhe ist 67 m. Die Druckstollen erhalten 
eine Weite von 10,3 m, sie verzweigen sich auf je vier Frandsturbinen. 
Der erzeugte Strom hat 60 Perioden/sek und 15000 V Spannung. Er wird 
durch Umformer, die am rechten Ufer vorgesehen sind, auf 220 000 V ge- 
spannt. Durch den rechten Talhang wird ein Ablaufstollen fur die grOflten 
Flutmengen von 3000 m3/sek angelegt. Die Lange des Abflufikanals ist 
670 m, und die Abflufigeschwlndigkeit wird 15 m/sek erreichen. AuBer
dem verbrauchen die Turblnen 400 m3/sek, und elne einstweilige Ableitung 
am linken Ufer wird noch den Abflufi von 600 m3/sek gestatten. Dariiber 
hinaus soli ferner noch am rechten Ufer ein Abflufi von 1000 m3/sek vor- 
gesehen werden, so daB zu hohen Flutzeiten bis zu 5000 m3/sek abgeleitet 
werden kónnen. Dies ubersteigt erhebllch die bisher grófite Abflufimenge 
des Stromes, die im Jahre 1910 mit 2000 m3/sek beobachtet wurde. Fflr 
die Entleerung ist ein Stollen auf beiden Seiten vorgesehen. Am rechten 
Ufer vermittelt ein Kanał den Schiffsverkehr auf der Strecke Lyon— Genf.

Die Arbeiten an diesem gróBten Stauwerk Frankrelchs begannen im 
Februar 1937 mit der Einstellung von 700 Arbeltern. Der Langsschnltt 
(Abb. 3) lafit die einstwelligen Staumauern vor und hinter der Baustelle 
erkennen, die zur Wasserhaltung erforderlich sind.

Die Kosten fflr die Vorarbelten, in denen eine Strafie und ein Schienen- 
weg eingeschiossen sind, bclaufen sich auf 50 Mili. Fr., wahrend die Bau- 
kosten fflr den ersten Abschnitt der Kraftanlage 350 Mili. Fr. erreichen 
werden. Die Fertigstellung dieses Abschnitts ist fflr das Jahr 1943 vor- 
gesehen. Zs.

P a ten tsch au .

Vorrichtung zum Aufrichten und Niederlegen eines Klappen- 
wehres nach Chauoine-Pacąueau. (KI. 84a, Nr. 628 366 vom 5. 11. 1931 
von H en r l Lang in Paris.) Um bei solchen Wehren den Greifhaken in 
seinen Bewegungsbahnen zwangiaufig zu fiihren, so dafi alle seine Be- 
wegungen selbsttatig in der richtigen Reihenfolge vor sich gehen, bis die 
Klappen in die jeweils gewflnschte Stellung gebracht sind, ist der Haken
trager ais Nflrnberger Schere ausgebildet und an einem mit einer Aufzug- 
wlnde fflr den Greifhaken versehenen Bedienungswagen aufgehangt. Die 
aufgerichteten Klappen 4 ruhen mit ihrem unteren Teile auf einer 
Schwelle 1 auf, an der sie mittels eines Bockes 2 gehalten werden, der 
an der Schwclle 1 und mittels der Achse 3 auch an der Klappe 4 an
gelenkt ist. Die mit der Achse 3 gelenkig verbundene Stfltze 5 ruht mit 
dem freien Ende in einer Rast der Fiihrungsschiene 6  und halt in dieser 
Stellung den Bock 2 und die Klappe 4 aufgerichtet. Zum Bewegen der 
Klappe dient der an einem Bedienungswagen 7 aufgehangte Hakentrager. 
Auf dem Wagen 7 ist eine Aufzugwinde 9 fur das Zugmittel 8 angeordnet.

Verfahren zur Herstellung von eisernen Spund
wanden aus durch I-fSrmige Sptindwandeisen m it 
ungleich starken Flanschen verstarkten Platteneisen. 
(KI. 84c, Nr. 627 738 vom 17. 3. 1928 von E nno  Becker 

in Bremen, Zusatz zum Patent 555 6971).) Zur Behebung des dem Haupt- 
patent 555 597 anhaftenden Nachteils, wonach der mit zwei Flanschen ver- 
sehene Trager in das Platteneisen geschoben und mit ihm verschweifit 
werden mufi, wird der schwachere Flansch des I-Eisens gleich mit dem

Platteneisen fflr sich gewalzt, 
wahrend der flbrige Teil des 
I-Eisens, also der verstarkte 
Flansch, mit dem Stegtell eben
falls fflr sich gewalzt und durch 
Schweifien mit dem Platten
eisen verbunden wird. Das 
die Klaue a und die Wulst b 
tragende Platteneisen c ist 
bei d mit dem Steg e durch 

SchweiBung verbunden und hat unten den verstarkten Flansch /. Das
Platteneisen g  tragt rechts und links die Schlofiteile h, h, flber die vor
dem Rammen Verblndungsriegel i geschoben werden. Das Platteneisen g 
tragt einen stegartigen Ansatz k, der bei l mit dem Steg m, der am anderen 
Ende den starkeren Flansch n tragt, durch Schweifien verbunden wird.

x) Bautechn. 1934, Heft 9, S. 104.

B e r i c h t i g u n g e n  

zu dem Aufsatze „Die v e re in fa ch te  B e rechnung  
la g e r te r  T rage rros te“ in Heft 40/41. Auf S. 551, 1 
„Verallgemeinerung“,

Zle. 6 v. o. ist an Stelle von „dividlert“ zu setzen: 

„ 13 „ „ „ „

z w e is e it ig  ge- 
Sp., im Abschnitt

und „
„ 16 bis 14 v. u.: , 

und qbb beim beiderseits 

tragern lauten also:

4 r  +  r  z +  2/4 

q « a ~ ~  4 r - i - r z  +  z / 2

multipliziert", 

„ „ n3/k » „ n3 k,
. z  k „ z/li.

,Die Formeln fiir die Quervertellungszahlen qan 

voll eingespannten Tragerrost mit drei Haupt-

und (Jbb '
4 7-4-2/2

(S. 547)“
4 r + r z  + 2/2

Dementsprechend mufi auf S. 556, r. Sp., die Formel fflr den Steifigkeitsgrad

■_ ick\

' n3 /
lauten: z-

1 c
kn3

Die zahlenmafiige Berichtigung des 2. Beispiels, dessen Ergebnisse 
sich ubrigens nicht wesentlich andern, wird hier nlcht weitergefflhrt.
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