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Alle Reclite vorbehalten. Tatigkeit der Bayer. Landeswasserbauverwaltung im Jahre 1937.
Bearbeitet In der Abteilung fiir das Bauwesen im Bayer. Staatsministerium des Innern, von Regierungsbaurat I. KI. Oexle, Miinchen.

In dem Kampfe des deutschen Volkes um Verbesserung seiner 

Lebensbedingungen miissen alle Schatze und Krafte, die der deutsche 

Boden blrgt, erschlossen werden, mithin auch das Wasser. Die An- 

forderungen an den deutschen Wasservorrat werden daher immer mehr 

angespannt. Um diesen Anforderungcn gerecht werden zu kónnen, muB 

eine planvolle Wasserwirtschaft getrieben werden. Erste Voraussetzung 

daflir Ist, daB diese wertvoIIen Naturschatze einheitllch bewlrtschaftet 

werden, um den einzelnen Interessengruppen, die das Wasser benutzen 

wollen, gerecht zu werden.

Die willkflrllchen Ver3nderungen unserer Fliisse, im besonderen der 

geschiebefiihrenden Alpenfltisse, bildeten durch ihre stark ver3stelten 

Rinnsale eine standige Gefahr fflr die FluBtaier und ihre Siedelungen.

Abb. 1. Baustelle der Sohlschwelle bei Iller-km 36,93.

Dieser standlg drohenden Gefahr Einhalt zu gebieten, wurde schon in 

der ersten Halfte des vorigen Jahrbunderts begonnen, die Fliisse in ge- 

regelte Bahnen zu zwingen, durch Schutz der Ufer den Landbesitz zu 

erhalten und zu vermehren und ihn vor Oberschwemmungen, Vermurungen 

und Versumpfungen zu schiitzen. AuGerdem sollte mit diesen Maflnahmen 

auch die Schiff- und FloBfahrt gefórdert werden. Mit der Korrektlon der 

Fliisse wurde endlich fiir den in den letzten Jahrzehnten eipsetzenden 

GroBwasserkraftausbau unserer Fliisse eine wertvolle Vorarbelt geleistet.

Die folgende Abhandlung befafit sich im wesentllchen mit dem im 

Jahre 1937 von der staatllchen Flufibauverwaltung ausgefiihrten weiteren 

Ausbau und der Unterhaltung der óffentlichen Fliisse ohne Reichswasser- 

strafien und der auBer den óffentlichen FlOssen der Staatsbauverwaltung 

unterstehenden Gewasser (z. B. Ammer, Regen, Mangfall, Prlen, Alz, 

Traun, franklsche Saale, Wildbache Im Isar-, Loisach- und Ammergebiet 

und im Bayerlschen Wald). Behandelt sind schliefilich noch die im 

Gange befindlichen Hochwasserdammbauten an der Isar und an der 

Donau im Straublnger und Plelntinger Becken. Gleichartlge Tatigkeits- 

berichte fur die Jahre 1934, 1935 und 1936 gingen dieser Abhandlung 
voraus').

Das Land Bayern hat in der Zelt von 1910 bis 1937 mit einem Auf- 

wand von rd. 87 Mili. RM die Korrektlon der 1755 km óffentlichen Fliisse 

(ohneRelchswasserstrafien)sowelt durchgefflhrt, daB amEnde des Jahresl937

1090 km voIlst3ndig ausgebaut und in Unterhaltung iibernommen sind, 

130 km sind im Ausbau begriffen,

59 km sind noch neu zu korrigleren und 

476 km bedurfen voraussichtlich kelner Korrektlon.

Im Jahre 1937 wurden fur den weiteren Ausbau der óffentlichen Fliisse 

rd. 1,85 Mili. RM und fiir die Unterhaltung der in friiheren Jahren aus-

gebauten FluBstrecken rd. 1 MIII. RM aufgewendet. Fur Wasserbauten an 

den nicht óffentlichen Flussen, dereń Herstellung und Unterhaltung dem 

Staate nicht obllegen, wurden In diesem Jahr 450 000 RM Staatszuschiisse 

gegeben. Diese ebenfalis von der Staatsbauverwaltung ausgefiihrten 

Arbeiten werden auBerdem noch finanzlert durch Zuschtisse von den 

Kreisregierungen und den von den Beteillgten aufzubringenden Leistungen.

Die HochwasserschutzmaBnahmen an der Donau im Straubringer und 

Pleltinger Becken erforderten im Jahre 1937 rd. 4,2 Mili. RM.

I. Iller.

Im vorjahrlgen Tatigkeltsbericht2) wurde die Iller in fluBbautechnlscher 

HInsicht elngehend beschrieben.

Abb. 2. Sohlschwelle bel Iller-km 36,93 im Bau.

In der FIuBstrecke zwischen dem Fellheimer und dem Filzinger Wehr 

(km 39 bis 31), in der infolge des Wasserentzugs fiir Wasscrkraftzwecke 

die Flinzsohle rasch abwlttert und die FiuBsohle daher eintieft, muBte 

im verfIossenen Jahr bei km 36,93, also rd. 1200 m unterhalb der im 

Jahre 1936 ausgefiihrten Sohlenschwelle eine weitere elngebaut werden. 

Abb. 1 gibt ein anschaullches Blld von der Wasserentzugstreckc mit der 

verwitterten Flinzsohle an der Baustelle. Die neue Schwelle wurde 

ahnllch wie die im vorigen Jahr gebaute mit Zahnschwelle versehen.

Sie wurde In Beton mit einer Oberfallbreite von 58,40 m und einer 

Oberfallhóhe von 1,8 m ausgefiihrt. Zwischen der Wehrkrone und dem 

Sturzbett der 1200 m oberhalb liegenden Schwelle betragt das Gefaile 

50 cm =  0,4 °/oo- Der Querschnitt des Wehrkórpers ist: oberstromige 
Nelgung 1 : 1,5, unterstromige 1 :1, Abrundung des Wehrkórpers mit einem 

Halbmesser von 40 cm (Abb. 2). In der Mitte der Schwelle wurde wieder 

eine 4,5 m breite, mit Dammbalken verschliefibare Óffnung zum Ab- 

lassen des Staues eingefiigt. Das Sturzbett erhlelt eine Lange von 10 m 

und wird durch eine 40 cm hohe Zahnschwelle abgeschlossen. Zur Er- 

hóhung der Rauhigkeit wurden in die Sohle des Sturzbettes Granitsteine 

eingelassen. Im Interesse der Fischzucht, die durch den Einbau der 

Schwellen sehr gewinnt, wurde am rechtseitigen Uferanschlufi ein Flsch- 

pafi (Abb. 3) angeordnet. Die Grundung der Schwelle geschah auf fcst- 

gelagertem Fllnz. Abb. 4 zeigt eine Draufsicht auf die fertige Schwelle. 

Abb. 5 zelgt die eingestaute Illerstrecke. Im Hintergrund ist die im 

Vorjahr elngebaute Schwelle erkennbar. Aus Abb. 5 ist zu erkennen, 

daB das Landschaftsbild durch die eingebauten Schwellen ganz wesentllch 

gewinnt.

Die Gesamtkosten der Schwelle betrugen 36 000 RM. In die Kosten 

teilen sich das Land Wiirttemberg, das Land Bayern und die Ober- 

schwabischen Elektrlzitatswerke in Biberach zu glelchen Tellen.

*) Bautechn. 1935, Heft 36, 38, 40, 45, 48, 54 u. 55; 1936, Heft 37, 
39, 42, 47, 49; 1937, Heft 53. 2) Bautechn. 1937, Heft 53.
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Abb. 3. FischpaB und Zahnschwelle der Sohlschwelle bel Iller-km 36,93.

Beim Hochwasser 1910 ereignete sich zwlschen km 29,8 und 30,3 

ein grOBerer Ufercinbruch (Abb. 6) der sich auf den AbfluB sehr un- 

gGnstig auswirkte und zu starken Uferangriffen am linken Ufer abwiirfs 

fiihrte. Dieser Ufercinbruch wurde durch ein ■ Leitwerk, das in der 

Normallinie des hier in einer Geraden liegenden FiuBbeltes verlegt wurde, 

verbaut. Leitwerk und Ufer wurden durch zwei Querbuhnen yerbunden.

Abb. 5. Sohlschwelle bei liler-km 36,93 eingestaut.

Das Leitwerk ist 2m hoch, die Buhnen 1,5 m. Leitwerk und Buhnen 

wurden in mehreren Faschineniagen abwechseind mit Kiesiagen auf- 

gebaut. Die fluflseitige Bóschung des Leitwerks wurde im Verhaltnis 

1 :2  angelegt, die Yorderboschung und Krone des Leitwerks und der

Abb. 4. Sohlschwelle bei Iller-km 36,93. Draufsicht.

Buhnen mit neu gefertigten Betonspaltsteinen abgepflastert. Der Fufi des 

Leitwerks wurde durch VorIagsteine 50/80/150 cm, die an Ort und Stelle 

in Abstanden von 30 cm betoniert wurden und durch einen Steinwurf 

aus l-m3-Betonspaltsteinen, die in der Hauptsache aus dem alten Ufer 

gewonnen wurden, gesichert. Abb. 7 zeigt die Verbauung nach ihrer 

Fertigstellung.

Abb. 6 . Ufereinbruch bei liler-km 30. FluBaufwarts gesehen.

AnschileBend an diese Verbauung wurde noch das Ufer aufwflrts 

auf eine Lange von 300 m bis km 30,6 und abwarts auf eine 

Lange von 600 m bis km 29,2 neu befestlgt und uberaii die Normallinie 

hergestellt. Hierzu wurden auch hier entlang des BóschungsfuBes an

Abb. 7. Ufereinbruch bel Ilier-km 30. Fertiges Leitwerk, Abb. 8. Korrektlonsbau bei liler-km 100.
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Ort und Stelle Vorlagsteine betoniert, die vorhandene Berollung aus 

Betonspaltsteinen und Granitsteinen wurde ausgegraben, mit den ge- 

wonnenen Steinen unter Zugabe der benótigten neuen Steine (Beton- 

spaltstelne) die Bóschung im Verhaltnis 1 :2  gepflastert und zwischen 

Vorleger und BóschungsfuB ein Steinwurf mit l-m:l-Betonspaltsteinen ein- 

gebracht. Zum Ausgieich der Uferlinie muBten teilweise 2 bis 4-m3-Kies- 

Hinterfiillung eingebracht werden. Zur Verhinderung einer Abspiilung 

wurde anschlieBend an das Leitwerk auf etwa 100 m Lange die Hinter- 

fiiilung vor Aufbringen des Pflasters durch eine Faschinenlage gesichert. 

Oberhalb des Pflasters wurde eine kleine Berme angelegt und die Beschung 

gerodet und planiert.

Mit einem Kostenaufwande von 88 000 RM wurden diese Ufer- 

sichcrungsarbeiten auf 2500 ifdm ausgefuhrt. Hierbei wurden rund 

400 m3 Granitbruchsteine, 1200 m3 Betonspaltsteine, 750 m3 Beton- 

voriagsteine und 4000 m2 Faschinat eingebaut und 9700 Tagesschichten 

geleistet.

Fiir die Unterhaltung der Illerstrecke zwischen Kempten und Ulm, 

die sich im wesentlichen auf kleinere ErgSnzungs- und Regulierungs- 

arbeiten an den UferbOschungen und Steinvorfufien, Wiederhersteiiung 

schadhafter Berauhwehrungen, FiuBausstatlung u. dgi. erstreckte, fielen 

70000 RM Kosten an und wurden 7400 Tagschlchten geleistet (Abb. 8).

Abb. 12. Korrektion bei Lech-km 112,6. Gehangebau.

Abb. 11. Baudurchbruch bel Lech-km 159,6. Einbau der Faschinenlagen.

MaBe zur Wirkung gelangt, daB die betrachtlichen Kiesablagerungen der 

vorhergehenden Jahre im unteren Teil der Korreklionsstrecke in dem er- 

strebten Umfange zum Abtrieb gebracht worden w3ren. Bis zur Er- 

reichung dieses Zieles sind daher im weiteren Verlauf der Korrektions- 

wirkung immer noch besondere BaumaBnahmen zur FQhrung und Fest- 

haltung des FiuBiaufes in der gewiinschten Lage erforderlich.

Im Jahre 1937 muBten die nachbezeichneten BaumaBnahmen durch- 

gefiihrt werden:

Wiederlnstandsetzung eines 

durch das Hochwasser 

vom 23. und 24. August 

1937 verursachten Leit- 

werkdurchbruches bei 

km 159,650 rechts (Abb. 9 

bis 1 1 );

Veriangerung des rechts- 

seitigen Leitwerkbaues 

bei km 158,3 um 120 m;

Ausbesserung eines Ufer- 

anbruches bei km 158,1 

links;

Herstellung von Fiihrungs- 

gehangen im AnschluB 

an Leitwerksbauten und 

von Querbauten zum 

Abbremsen der Strómung 

in Altwasserrinnen, 

ferner Nachversteinung von 

Leitwerksbauten in den 

Eintiefungsstrecken.

Die Kosten dieser

BaumaBnahmen betrugen _____
40 100 RM. Hierbei wur- K£SSBBHHMSSHHS£IBBBBH£S0IS|HBI 

den 6175 Tagschichten ge- Abb. 13. Korrektion bei Lech-km 90,8. 

leistet. Herstellung eines Durchstiches.

Abb 10. Baudurchbruch bei Lech-km 159,6. Einbau der Grundlage.

2. Lech.

K o rrek tion  Ftissen — D eu tenhausen .

Der obere Teil dieser Korrektion wurde in friiheren Jahren in einer 

geraden bis schwach gekriimmten Linienfiihrung doppelseitig ausgebaut, 

das anschliefiende 3,3 km lange Stiick in den Jahren 1927 bis 1934 ais 

Korrektion mit einseitlgen Leitwerken ausgefuhrt. Die starkę Eintiefung 

in der oberen alten Korrektionsstrecke bewirkt eine starkę Aufschotterung 

der neuen Korrektionsstrecke, so daB der erstrebte Gleichgewichtszustand 

noch nicht eingetreten ist.

Die im Rahmen der ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen der Jahre 1933/1934 

rasch vorw3rts getriebenen Korrektionsbauten sind noch nicht in dem
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Alle Rechte vorbchaIten. Vier Jahre Baukontrolle bei der Reichsautobahn.
Von Dipl.-lng. Curt Buschmann, OBR. Dresden.

Seit vier Jahren iiberwache Ich ais Baukontrolleur die Ausfuhrung 

der Masslvbriicken. Wahrend in der ersten Zeit des Baues teils durch 

Mangel an Erfahrung, teils durch das lebhafte Bautempo noch Kon- 

struktions- und Ausfahrungsfehler gemacht wurden, ist jetzt lnfolge der 

besseren Bauiiberwachung und des unermiidlichen Forschens nach den 

Ursachen von MlBerfolgen jene Slcherheit im Entwurf und In der Aus- 

fiihrung erreicht worden, die Bauwerke konstruktlv und archltektonisch 

elnwandfrel zu gestalten.

Die Aufgabe des Baukontrolleurs ist, neben der allgemeinen Bau- 

iiberwachung, die aultretenden konstruktiven Mangel zu beheben und 

verbesserte Konstruktionen vorzuschlagen und durchzufiihren.

Im folgenden sollen die einzelnen Entwlcklungsstufen und die Er

fahrungen der yierjahrigen Bauzeit im Brtickcnbau kurz gestreift werden. 

Der Hauptwert ist auf die Beschrelbungen, an Hand der Konstruktlons-

zeichnungen, der massiven 

Ober- und UnterfOhrungen 

der jetzt iibllchen Aus- 

fuhrungen gelegt worden.

so ist es falsch, fiir den Beton, der sich dem Aussehen des Granits an- 

passen soli, ais Zuschlagstoff einen Splitt vom gleichen Materiał zuzusetzen.

K orrek tlonen  zw ischen  Lechbruck  und Landsberg .

In der Korrektionsstrecke Lechbruck — Illachmiindung und bei 

Apfeldorf beschrankte sich die Bautatigkeit meist auf Nachverstelnen 

und Beseltigung von kleineren Unregelmafiigkelten, um die erstrebte 

und nun errelchte FluBlage festzuhalten. Bei Apfeldorf wurde ein 

durch Hochwasser zerstórtes Gehange neu geschlagen (Abb. 12). Die 

in den letzten Jahren begonnene Korrektion oberhalb Pitzling wurde 

fortgesetzt. Auf der linken FluBseite wurde der Bau zwischen

km 90,710 und 90,990 um 280 m verl3ngert (Abb. 13 u. 14) und 

rechts bel km 90,790 ein 88 m langer Einweisbau eingebracht. Der

rechte Bau wurde zwischen km 90,220 und 90,360 um 158 m ver-

langert. Bel Dornstetten wurde auf der linken FluBseite zwischen 

km 94,800 und 95,225 ein 425 m langer Bau ausgefiihrt (Abb. 15). 

Die Kosten fur die Ausbauten des Lech zwischen Lechbruck und Lands

berg betrugen 178 000 RM, wobei rd. 15 000 Tagschlchten geleistet

wurden. (Fortsetzung folgt.)

1. Schauseiten der 

Briicken.

a) B e a rb e itu n g  des 

Betons.

Die Ansicbtłlachen und 

die Unteransichten der 

Randbalken bel Eisenbeton- 

plattenbalken, die Ansicht- 

fiachen der Bruckentafel 

bei Eisenbetonplatten und 

die Anslchtfiachen der 

Eisenbeton - Auflagerbanke 

mit 300 kg Zement/m3 
Beton werden grób gespitzt, 

so dafi etwa 1 bis 2 cm 

Beton abgearbeitet wird. 

Im allgemeinen hat sich ais 

Zuschlagstoff ein dunkler 

Splitt, wie Grunstein oder 

Basalt, bewShrt. Werden 

z. B. die Widerlager und 

Flflgel mit einem blau- 

grauen Granit yerblendet, Abb. 3.

Abb. 14.

Korrektion bei Lech-km 90,8. Langsbau und ausgebaggerter Durchstich. Korrektion bei Lech-km 95. Herstellung eines Langsbaues.



Abb. 4. Abb. 5.

Dleser Beton wurde im Verglelch zur Verblendung zu heli und gleich- 

farblg erschelnen. Durch einen dunklen Splitt aus Griinstein wlrd die 

Ansichtfiache des Betons besser dem Farbton des Naturstelnes angepaBt.

Bei Beton, dessen Ansichlllachen steinmetzmafiig bearbeitet werden, ist 

es erforderllch, daB die Zuschlagstoffe beim Bctonieren glelchmaBig zu- 

gesetzt werden. Wenn die Zuschlagstoffe nicht abgewogen zugesetzt 

werden kOnnen, miissen die FOrdergefafie auf das erforderllche Mafi genau 

durch Lehren abgezogen werden. Ebenso muB die Steife der einzelnen 

Betonmlschungen immer gleich bleiben. Durch zu nasse, flussige 

Mischungen entmischt sich der Beton, und es entstehen an den gespltzten 

Fiachen Flecken, die durch Haufung von Splitt bzw. Sand herriihrcn.

Die Betonierung muB mOglichst schnell ausgefiihrt werden. Zu kleine

Mischmaschinen im Verhaltnis zur erforderlichen Leistung lassen Arbeits- 

fugen beim Spitzen im

Beton erscheinen, die vorher 

bei schalungsrauhem Beton 

noch nicht sichtbar sind.

Die Anslchtflachen der 

Simse werden mit einem

1,5 bis 2 cm breiten doppel- 

ten Scharrierschlag ver- 

sehen (Abb. 1). Allzu feiner 

Scharrierschlag im Slms 

wiirde zu wenig in Er-

scheinung treten.

b) S te in v e rb le nd u ng .

Die Widerlager und 

Fliigel werden, von ganz 

untergeordneten Feldweg- 

brflcken abgesehen, mit 

Naturstein verblendet. Die 

Art der Verblendung ist 

den bodenstandlgen Ver-

haitnissen angepafit. So ^ b  6
kommen bei uns fiir die 

Gegenden des Vogtlandes 

vorwiegend Griinstein und 

Schiefer, fiir die Dresdner 

Gegend Sandstein, MeiBner 

und Bautzner Granit in 
Frage.

Im allgemelnen fiihren 

wir zwei Arten von Ver- 

blendmauerwerk aus, regel- 

maBiges Schlchtenmauer- 
werk (Abb. 1, 4/5 u. 6) und 

unregelmaBlges Schlchten- 

mauerwerk (Abb. 2 u. 3).

Bei den Steinverblendun- 
gen wird groBer Wert darauf 

gelegt, daB die Steinlangen 

mindestens das 2 ,5 fache 

der Hohe betragen. Das 

Mauerwerk aus Granit,

Griinstein, Basalt und 

Syenit ist Bossenmauer- 

werk mit bruchrauhen An- 

sichtfiachen. Die Ecken Abb. 7.

erhaltcn einen Prellschlag (Abb. 4) oder werden gespitzt (Abb. 1, 2 u. 3). 

Bei gespitzten Ecksteinen werden spitze Winkel an der Ecke abgerundet 

(Abb. 2). Das Mauerwerk aus Sandstein wlrd fein gespitzt (Abb. 5 u. 10). 

Das regelmaBlge Schichtenmauerwerk wird im Bruch nach SchichthOhen 

von 25 bis 35 cm HOhe zugearbeitet. Bei unregelmafiigem Schichten

mauerwerk (Abb. 2 u. 3) werden nur die Ecksteine im Bruch hergestellt. 

Das iibrlge Mauerwerk wird auf der Baustelle vom Bruckenunternehmer 

aus groBen BlOcken zugearbeitet. Dleses Mauerwerk kann bei uns nur 

in der Lausitzer Gegend hergestellt werden, da dort die Steinindustrie 

zu Hause ist und der Bruckenunternehmer die Maurer zur Verfugung hat, 

die dlese Steine zuarbeiten kOnnen.

Die 1,20 m dicken Mittelpfeiler der Uberfiihrungen sind an den 

KOpfen abgerundet, die Rundungen sind gespitzt (Abb. 6).

c) G e sam tg e s ta ltu n g  
der B riicken .

Bei den kleineren 

Briicken bis zu 10 m Slfltz- 

weite sind die Auflnger- 

banke in der Ansicht 

sichtbar (Abb. 1 u. 3). Bei 

Briicken mit grOfierer 

Stiitzweite sind die Lager 

meistens durch Schiirzen 

verdeckt (Abb.4u.7). Abb.5 

zeigt eine Briicke mit elser- 

nem Uberbau und ver- 

blendeter Auflagerbank aus 

Sandstein, desgl. Abb. 8. 

Bei Abb. 5 ist die Fugę 

zwischen Widerlager und 

Fliigel durch Vorsetzen der 

Auflagerbank unsichtbar. 

Bei Abb. 8 u. 9 ist versucht 

worden, diese Fugę durch 

Verzahnung der Vcrblen- 

dung zu verdecken. Die 

Fliigelmauer hat sich nach 

hinten gesetzt. Die Steine 

sind gesprungen. Dlese 

Anordnung hat sich, wie 

aus der Abblldung ersicht- 

lich ist, nicht bewahrt. Im 

allgemelnen ist die Fugę 

zwischen Widerlager und 

FlOgel auch In der Ver- 

blendung sichtbar durch- 

gefiihrt worden (Abb. 1, 4 

und 7).
Die Anordnung der 

Schiirze mit verdeckter 

Auflagerbank ist zu emp- 

fehlen, da die Lager da- 

durch nicht sichtbar sind 

(Abb. 4). Vor allem bei 

Oberfuhrungen mit Mittel

pfeiler ist diese Ausfiihrung 

zu empfehlen, da dort die 

Auflagerbanke infolge der
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verschiedenen Hohe der Rollenlager auf den Widerlagern und der Festlager auf dem Pfeiler 

yerschleden hoch liegen.
Die Oberfuhrungen werden ais Zweifelderbriicken mit beweglichen Lagern auf den Wider- 

iagern und mit Festlager auf dem Mitteipfeiler ausgefiihrt.

Zur besonderen Betonung der mit Naturstein verblendeten Flugelmauern und zur guten 

Einfiigung in den Damm sind die Bóschungen bei Oberfuhrungen im Verhaltnls 1 : 2 abgebóscht, 

bei Unterfiihrungen an Auffahrtstellen und gróBeren Verkehrsstrafien 1 : 1,7, sonst 1 : 1,5, Alle 

Flugelmauern werden im Gegensatze zu fruher nur noch ais Parallelfliigel ausgebildet, da diese

Abb. 8 .

ein besseres architektonisches Bild der Briickenanslchten ergeben. Die 

Ausbildung der Gelander fiir die Oberfuhrungen ist aus Abb. 10 u. 11 

und fiir die Unterfiihrungen aus Abb. 3, 4 u. 7 ersichtlich.

2. Konstruktive Ausbildung der Briicken.

a) F undam en te .

Die Fundamente der Wlderlager und Flugel sind Stampfbeton- 

fundamente mit TraBzement. Bei trockenem Baugrunde werden sie mit 

125 kg Zement, bei Grundwasser mit 150 kg Zement je m3 Beton her- 

gestellt. Die erforderliche Festigkeit Wb2S=  60 kg/cm2 bzw. 85 kg/cm2. 

Bel agressivem Wasser wird ein Betonmantel von 30 cm Dicke wasser- 

dichten Betons mit 300 kg Zement je m3 Beton (plastlsche Mischung) 

vorgesehen. Der wasserdlchte Beton muB zu gleicher Zelt mit dem 

Fundamentbeton in Schichten hochgefiihrt werden, damit eine innige Ver- 

bindung gewahrleistet wird. Der wasserdlchte Beton hat elnen Sand- 

gehalt (0 bis 7 mm) von etwa 55 bis 60%-

b) W id e r lage r  und F luge l.

Der aufgehende Beton der Widerlager und Flugel ist Stampf- 

beton mit 170 kg Zement je m3 Beton. Die erforderliche Festigkeit 

=  100 kg/cm2. Bei wirtschaftllcher Ausbildung der Fiiigelmauern 

ist meistens die Riickenflache durch die Verringerung des Querschnittes 

gebrochen (Abb. 14). Bei den Widerlagern llegt dieser Brechpunkt 

meistens in HOhe der Auflagerbankunterkante (Abb. 12 u. 15). An den 

Brechpunkten der Riickenfiachen wird ein Absatz von 20 cm vorgesehen. 

Dieser Absatz ist erforderlich, um ein Abrutschen der Isolierungsschutz- 

schlcht zu verhindern.

In den Gegenden, wo genugend Bruchsteinmaurer vorhanden sind, 

werden die Widerlager und Flugel aus Bruchstein gemauert. Das Bruch- 

stelnmauerwerk ist bei uns etwa 10 bis 20%  billiger ais Stampfbeton.

Abb. 9.

c) A u flage rb anke .

Die Auflagerbanke sind aus Eiscnbeton. Sie werden, soweit sie nicht 

ausnahmsweise mit Naturstein verblendet werden, an den Ansichtstellen

1,5 cm vorgeschalt und grob gespitzt.

d) T ragkon s truk tio n .

Die Briickentafel wurde fruher bei fast ailen Ober- und Unterfiihrungen 

ais Betondecke mit eisernen TrUgern ausgefiihrt. Bei Balken auf zwei 

Stiitzen wurden Normalprofiltrager und bei Briicken mit zwei Feldern 

(Oberfuhrungen) wurden geschweifite Profile mit erhóhtem Stegblech iiber 

dem Mitteipfeiler verwendet, die gegeniiber Normalprofilen wlrtschaft- 

licher sind. Diese Tr3gertafeln haben verschiedene Vorteile. Sie haben 

im Verhaitnis zur Eisenbetonplatte und zum Plattenbalken eine geringere 

Bauhijhe. Die Briickenrampen sind dadurch niedriger. Die Ausfuhrung 

erfordert geringere Sachkenntnis des Unternehmers. Die Bauzeit ist 

kiirzer. Die Bauiiberwachung bei der Ausfuhrung und die' statlsche 

Berechnung erfordem wenlger Zeit. Bel der Ausfuhrung dieser Tr3ger- 

tafeln hat es sich am besten bewahrt, wenn die Trager vollkommen ein- 

betoniert werden und von unten nicht sichtbar sind. An dem unteren 

TrSgerflansch wird ein durchgehendes Drahtziegelgewebe gehangt. Die 

Schalung hat elnen Abstand von 5 cm von der Tragerunterkante. Bis 

zur Unterkante Trager wird ein diinner Betonmortel aus Sand und Zement 

von TrSgerfeld zu TrSgerfeld eingegossen, der unter dem Tragerflansch 

in das nachste Feld durchflleBt. Darauf kommt die plastische Beton- 

mischung der Briickentafel mit 240 kg Zement je m3 Beton mit der er- 

forderlichen Festigkeit ir 428 =  170 kg/cm2. Selt Inkrafttreten des Vier- 

jahresplanes muBten diese Ausfiihrungen wegfallen, da bei Eisenbeton- 

platten und Eisenbetonplattenbalken der Eisenbedarf geringer ist.

Bis zu etwa 5 bis 8 m Stiitzweite erfordert die volle Betonplatte 

den gerlngsten Eisenbedarf. Mehrfelderbrucken haben bei uns alle iiber

Abb. 10. Abb. 11.
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15 m Stiitzweite, so daB fiir diese der Plattenbalken den geringsten Eisenbedarf hat. In letzter 

Zeit sind fur Oberfiihrungen Decken mit Hohlsteinen ausgefiihrt worden. Die Eisenerspamls 

betragt etwa 20%i der Zementverbrauch ist gerlnger, die Betonierung geht schneller vonstatten.

e) A u s b lld u n g  der E isenbe ton s im se  uber der B rficken ta fe l und F li ig e lm a u e rn

(Abb. 13 u. 14).

Abb. 13a zeigt die Ausblldung der Eisenbetonsimse iiber der Deckentafel mit Winkelelsen- 

schrammbord, Abb. 13b mit Schrammbordstein, Abb. 14a u. 14b zeigt die Ausblldung der Simse 

iiber Fliigelmauern aus Stampfbeton und Abb. 14e u. 14d iiber Fliigelmauern aus Bruchstein- 

mauerwerk. Die verschiedene Ausbildung der Eisenbetonsimse iiber den Flugeln aus Stampfbeton 

und Bruchsteinmauerwerk ist bedingt durch die unterschiedliche Isolierung (s. Kapiiel Isolierung, 

unter 3). Um Elsen zu sparen, ist der Schrammbord aus Wlnkeleisen zum gróBten Teil nicht mehr 

ausgefiihrt worden. Nachteile bei der Ausfuhrung mit Schrammbordsteinen, die bel den Flugel- 

mauern aus Stampfbetonmauerwerk auf der Isolierungsschutzschicht aufsltzen, haben sich nicht 

gezeigt. NaturgemSB bletet das Winkeleisen wegen der innlgeren Verblndung mit dem Slmsbeton 

grófleren Widerstand.

Durch die Simse 

werden je nach Bedarf

ein bis drei Kabelrohre || FTT 36~\

verlegt. KabelkanSle, ‘u A rt II _________  r~lP~
in denen die einzelncn ^  . wrwwr̂ w î ,

Schnitt A-B //y\ y/// /A  ̂  !; =  Micrung durch-

y y Y // // I v h ^ / / / y y /  1 9^ ”̂  aufganze
1 \ ć  n$9 d m tlie fISnge

Abb. 13a.

Schnitt durch den Slms mit Wlnkeleisen 

schrammbord iiber der Deckentafel.

Abb. 13b. Sims mit Schrammbordstein

gestrichen

Abb. 14 d.

Schnitt durch die Flflgelmauer aus 

Bruchstein mit Schrammbordstein.

L 60-90-6

''Anslricli

Abb. 14 a. Schnitt 

durch die Flugelmauer 

mit Winkelelsenschrammbord

Abb. 14b. Schnitt 

durch die Fliigelmauer 

mit Schrammbordstein.

Abb. 14e.

Schnitt durch die Flugelmauer aus 

Bruchstein mit Winkelelsenschrammbord

Abb. 14 c. Kabelabsenkschrot 

am Ende der Fliigelmauern.
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DIE BAUTECHNIK

Pachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwescn

Kabel zusammen verlegt werden, haben sich nicht so gut bewShrt, da 

sich die Abdichtungen der Fugen in den Simsen nicht so einwandfrei 

ausfiihren lassen wie bei Kabelrohren. Die Kabel werden durch den am 

Ende der Flflgelmauer befindlichen Kabelabsenkschrot auf die erforder- 

liche frostfreie Tiefe abgesenkt (Abb. 12, 14c).

Der Sims besteht aus wasserdichtem Eisenbeton mit 350 kg Zement 

je m:i Beton und wird nach Herstellung der Deckenplatte fiir sich betoniert. 

Alle 4 bis 6 m wird der Sims durch eine mit Wasserglas gestrichene 

senkrechte Schwlnd- und Temperaturfuge unterteilt (Abb. 19). Die Kabel- 

rohre und die LSngseisen werden an dieser Fugę unterbrochen. Die 
StiSBe der Kabelrohre werden mit Pappe uberdeckt, damit der Beton 

nicht eindringen kann. Der Sims wird ein Stiick um das andere 

betoniert, das Zwischenstiick wird ausgelassen, das erst nach Erhartung 

des ersten Teiles (nach etwa zwei Tagen) fertiggestellt wird. Damit

die Arbeitsfuge erhalten bleibt, wird die Stofiflache mit Wasserglas 

gestrichen. Durch das stiiekweise Betonieren wird erreicht, daB die 

Schwindspannungen wesentlich verringert werden. Der Sims ist durch 

die Sonnenbestrahlung grofien Temperaturschwankungen unterworfen. 

Durch die Anordnung dieser Wasserglasfugen werden die Temperatur- 

spannungen vermindert. In der Bruckenansicht sind diese Fugen 

nicht zu sehen. Die durch die Wasserglasfugen entstehenden Haar- 

risse werden von oben besonders abgedichtet (s. Abdichtung der Fugen, 

unter 3d).

Die OberflSche des Simses wird beim Betonieren sofort profilgemaB 

abgezogen und verrieben. Es ist nicht empfehlenswert, einen besonderen 

Estrlch aus einer anderen Betonmischung aufzubringen, da sich durch die 

verschiedenen Schwindspannungen Risse bilden. Die Oberflache liegt im 

Gefalle, damit das Wasser ablaufen kann. (SchluB folgt.)

Alle Rechle vorbehalten. Holzbriicken- und Eisbrecherbau auf der Weichsel im Weltkriege.
Von Prof. Dr. Jul. Fiedler, Deutsche Technische Hochschule Prag.

Ein Aufsatz von Ingenieur Hans Pom m e rre n ig 1) zeigt, dafi auch 

gegenwartig noch Im Frieden Holz ais Baustoff fiir grofiere Briicken 

verwendet wird. Dies gibt mir AnlaB zu folgenden Zelien.

Im Jnnuar 1916 wurde ich, fiir den Frontdienst bei der Infanterie 

untauglich geworden, dem damaligen k. u. k. Miiltar-General-Gouverne- 

ment in Lublin (Polen) zur Dienstleistung zugewiesen. Der sanfte und 

vorzeitige Eisgang des milden Winters 1915/16 hatte fast alle Weichsel- 

briicken, die von der Militarverwaltung bis zu diesem Zeltpunkte errichtet 

worden waren, hart mitgenommen. Bei Iwangorod (Dęblin) war sogar 

eine LokomotIve mit Tender und Besatzung in den Strom gesttirzt und 

in dem sandigen Weichselgrunde verschwunden.

Der mir erteilte Befehl lautete, mit grOBtcr Beschleunigung an Stelle 

der gleichfalls schwer bedrohten, von elnem osterreichischen Briickenbau- 

Bataillon erbauten Annopoler Briicke eine neue zu erbauen, tragfahig 

fiir zwei gleichzeitig nebeneinander fahrende 30,5-cm-Mórser-Ziige und 

unbedingt gesichert gegen Unterspiilung und den schweren Eisstofi auf 
der Weichsel.

D ie W eichsel. Die naturgegebene Urspriinglichkeit von Polens 

Hauptstrom war In der sog. Kongresówka von der russischen Vcrwaltung 

nie durch FluBregulierungen gestOrt worden. Das manchmal kllometer- 

breite Strombett bietet gefiillt einen stattlichen Anbllck. Bei abgcsunkenem 

Wasserstande spalten zahireiche SandbSnke von oft mehreren 100 ha 

Flachę den Strom in vlele selchte Rinnen, in dereń jeweils wasserreichster 

die Schiffahrt mit seicht gehenden Fahrzeugen sich nur mtihsam abwlckelt, 

oft monatclang stlllsteht.

Der Sand der Bankę wird von der Strómung und dem Wind standig 

in Bewegung erhalten und verlagert. Wahrend des Annopoler BrOcken- 

baues entstanden wiederholt an der Stelle vón kaum uberronnenen Rinnen 
Kolkę bis zu 5 m Tiefe.

Der Strom benagt bald das eine, bald daś andere Bruchufer. Frucht- 

bare Acker und Gartengrundstiicke stiirzen In klafterbreiten Streifen in 
den jahen Strom (Abb. 1 u. 2).

Auf dem ehedem Osterreichischen Gebiete ist die Weichsel von der 

Przemza-Miindung bis Niepołomice regullert. Von Niepołomice bis Zavichost 

ln der Nahe der San-Miindung war auf Grund eines aus dem Jahre 1864 

stammenden zwischenstaatlichen Vertrages auf dem ehemaligen óster-

*) Bautechn. 1938,Heft 12, Holzbriicke iiber die Warthe bel Kleln-Krebbel.

relchlschen Ufer die Flufiregulierung etwa zu 80% . auf dem ehemals 

russischen Ufer etwa zu 50%  bei Kriegsausbruch fertig.

Das Regulierungszlel, namlich die Erreichung einer Mindestfahrwasser- 

tlefe von 1,20 m war nicht erreicht worden, offenbar waren die der 

Regulierung zugrunde gelegten hydrologischen Vorarbeiten nicht aus- 

reichend gewesen.

Das Gesamteinzugsgebiet der Weichsel bis zur San-Miindung betragt 

50 145 km2, ihre Laufiange bis zu dieser Stelle 419 km. Das Einzugs- 

gebiet der Weichsel bis zum Meere ist 198 510 km2, ihre Laufiange 1068 km.

D ie V erha itn isse  auf der W eichsel A n fang  1916. Am 18. Januar, 

von Lublin her kommend, an der Weichsel eingetroffen, fand ich folgende 

Sachlage vor. Bel Sandomierz baute ein vom k. u. k. MIlitar-General- 

Gouvernement in Lublin vertraglich angestellter Ingenieur U k ie ls k I, 

ein russischer StaatsangehOriger, an einer Strafienbriicke nach eigenen 

Planen. Ein ósterreichlscher Reseryeoffizier fiihrte die Bauaufsicht. Die 

Sandomierzer Briicke mufite wegen des brelten Oberschwemmungsgelandes 

rd. 1100 m lang gemacht werden. Im regulierten Strombett und im 

Oberschwemmungsgeiande wurden schlanke Briickenjoche von 1,6 m Breite 

gerammt. Die Llchtweite der Offnungen war verschieden, sie betrug 7, 10 

und 13 m. Ais Briickentrager wurden hólzeme Balkentrager und beim 

sog. SchiffsdurchlaB ein Sprengwerk von 13 m Llchtweite vorgesehen.

Unterhalb von Sandomierz, ebenfalls noch ln der regulierten Weichsel- 

strecke, hatte die k, u. k. Heeresbahn auf der Eisenbahnlinie Nadbrzezie— 

Radom eine Eisenbahnbriicke erbaut. Die nicht iiberall gleichen Lichtweiten 

zwischen den plumpen, 4,5 m breiten Holzjochen waren durch Walztrager 

von 50 cm Hóhe iiberbriickt, je drei Walztrager lagen unter den Gleisen.

Bei Annopol fand ich die von einem osterreichischen Briickenbau- 

bataillon erbaute, stategisch sehr wlchtige StraBenbriicke In einem be- 

drohlichen Zustande vor. Die Bruckenachse wieś im Strom iiber mehreren 

Jochen Senkungen von nahezu 1 m Tiefe auf, was offenbar auf zu seichte 

Rammung der Holzjoche und ungeniigenden Schutz gegen Unterspiilung 

in dem leicht beweglichen Sandgrunde zurtickgefiihrt werden mufite. 

Ein Reserveleutnant war mit 30 polnischen Zivilarbeltern damit beschaftigt, 

den bedrohten Bau durch Steinschiittungen zu schiitzen. Von den fiir 

einen rasch auszufilhrenden Grofibriickenbau erforderlichen Geraten, Bau- 

stoffen, Mannschaften war nichts an Ort und Stelle vorhanden. Beim 

Abgang von Lublin hatte mir mein Vorgesetzter einige allgemein ge- 

haltene Richtlinien und Winkę gegeben.

Abb. 1. Dorf Zabelcze durch Uferanbruch bedroht. Abb. 2. Bruchufer der Weichsel.



Jahrgang 17 Heft 2
13. Janun r 1939 F ied le r , Holzbriicken- und Eisbrecherbau auf der Weichsel im Weltkriege 29

Nach einem ErlaB des k. u. k. Armee-Oberkommandos sollte die 

gróBte Spannweite der Welchselstrombriicken mit 20 m nach oben begrenzt 

werden. Nach diesen Richtlinien begann um dieselbe Zeit die Berliner 

B3uunternehmung Habermann & Guckes den Bau je einer StraBenbriicke 

uber die Weichsel bei Puławy und Dęblin auf Grund eines mit der 

Militarverwaltung abgeschlossenen Vertrages. Geplant waren kraftigc, 

tief gerammte Pfahljoche mit breitflanschigen 1 m hohen Differdinger Walz- 

tragern von 24 m WalzlSnge. Diese Bauweise sollte gemaB der erhaltenen 

Weisung tunlichst auch fur den Annopoler Bruckenbau angewendet werden.

ais milltarlsche Unterstutzung noch zwei lnvalid gewordene Pionler- 

Unteroffizlere und einen Feldwebel. Vojt verfertigte nach meinem Ent- 

wurf ein Modeli eines Annopoler Briickentragers, das spater im Wiener 

Krlegsminlsterium aufgestellt wtirde.

An dem Modeli ergab sich, daB durch elnfaches Anziehen der Spann- 

kelle dem Trager eine lelcht regelbare Vorsprengung gegeben werden 

konnte. Dieses Verfahren wurde dann fiir die naturgroBen Trager mit 

Erfolg verwendet. Mit Hilfe der Spannkeile konnte eine mathematisch 

genaue, schnurgerade Briickenachse erzielt werden.

Die Antwort auf meine Anfrage bei der Deutsch-Luxemburg-Dlffer- 

dinger Hiitte war trostlos. Sie lautetc, daB die erforderllchen Trager Im 

Hinblick auf die Kriegslage nach 12, vlelleicht gar erst nach 18 Monaten 

geliefert werden ktinnten.

Die zu lósende Aufgabe war nicht nur ihrem Umfange nach, sondern 

auch wegen Mangels geschulter Krafte, jeglichen militarischen Personals 

sehr schwierig.

Eine schmale Sandlnsel teilte den Strom bel der Baustelle In einen 

600 m breiten Haupt- und einen uber 100 m breiten Nebenarm. Es war 

klar, daB eine Briicke mit breiten Jochen und kleinen Spannweiten den 

DurchfluBąuerschnitt ebenso wie die alte Briicke vlel zu sehr verrammeln 

und die Unterspiilungsgefahr im Hinblick auf den feinsandigen, lelcht be- 

weglichen FluBgrund und die gefurchteten Eisgange der Weichsel ver- 

grOBern wiirde. Es muBten daher mOglichst grofie Spannweiten gewahlt 

werden, jedenfalls gróBere, ais in der allgemelnen Weisung des k. u. k. 

Armee-Oberkommandos angegeben war. Ich entschied mich daher fiir 

holzerne Fachwerktrager, Bauart Howe, und erhielt die Zustlmmung des 

Mllltar-General-Gouvernements unter der Voraussetzung, daB die Voll- 

endung des Briickenbaues 

durch die vorgeschlagene 

Bauweise nicht hinaus- 

gezogen wiirde.

Da aber die fiir die 

Howesche Bauweise not- 

wendigen starken, langen, 

elsernen Spannstangen, die 

starken Muttern und elche- 

nen StemmklOtze ebenfalls 

nur schwer an Ort und 

Stelle beschaffbar gewesen 

waren, fiel meine Ent- 

scheidung schlieBHch auf 

eine polnlsche Bauart, die 

ich vor dem Krlege aus 

einem Buche2) kennen- 

gelernt hatte. Aus der 

Verbindung der Bauweisen
P in tow sk i und Ib ja n s k l ADD- 4- ule Annopoler

entstand auf dem Zelchen-

brett eine Art Kreuzung dieser Bauweisen mit einigen elgenen Zutaten 

und zweckmSBlgen Abanderungen, bedingt duich die vorgeschrlebene 

schwere Belastung durch die 30,5-cm-Motorm0rser-Ziige (Abb. 3).

Die Lange eines solchen TrSgers war gleich der dreifachen Lange 

der vorgefundenen Sprengwerkbriicke, namlich 36,3 m, bel einer Licht- 

weile von 35 m. Ein Hilfsarbeiterstab aus den Polen Reszke, Stapinski 

und Vojt konnte gcblldet werden. Alle drei hatten den Russen bel 

Briickenbauten im Kriege geholfen und erwlesen sich In der Folgę ais 

tiichtige Helfer. Erst nach einigen Monaten erhielt der Briickenbauleiter

2) T h u llie , Mosty drewniane, 1895.

D ie B auaus fiih rung . 

Auf die Kunde von 

dem neuen Briickenbau 

meldeten sich von allen 

Seiten der Umgebung Ar- 

beitsleute. Jeder, der mit 

einem Beil oder- mit einer 

Breitaxt ausgeriistet war, 

wurde angenommen. Eine 

Zeitlang waren iiber 

3000 Mann fiir den Brucken

bau tatig. Ganze Arbeiter- 

batalllone wurden in die 

Waider geschickt, wo nach 

Anweisung des Militar- 

General-Gouvernements 

Holz fiir den Bruckenbau 

geschlagen werden durfte.

Auf vier raumllch von- 

einander getrennten groBen 

Zimmerpiatzen wurden die von den Bauern aus den Waldern heran- 

gefuhrten Stamme zu langen Rammpfahlen, Balken, Zangen usw. 

gezlmmert. Eine Gattersage konnte nirgends trotz aller Umfragen im 

Hinterlande beschafft werden. Die Front hatte alles beschlagnahmt und 

gab nichts heraus. Es muBten daher alle Balken nach altvaterlicher Art 

mit der Breitaxt behauen werden.

Auf groBen ReiBbOden wurden ganze Tragerhalften aufgeschniirt und 

danach alle Bauteile der Briicke am laufenden Bandę gezlmmert. Hilfs- 

mittel fur die Vervielfaitigung meiner Skizzen und Zeichnungen waren 

nicht vorhanden.

Die auf den Zimmerpiatzen hergestellten Stiicke gingen, auf sog. 

Galary, d. s. flachę Prahme, verladen, nach Annopol. Dort wurde eine 

Briickenschmlede eingerichtet, 20 Rammgeriiste bis zu 18 m HOhe wurden 

gebaut, Seile, Flaschcnziige, elnfache Rammbaren und andere Gerate ge- 

kauft, wo es nur immer ging.

Ais die bei Menck & Hambrock, Hamburg, und bei Blnger & Lelrer 

in Diłsseldorf bestellten Dampframmen ein halbes Jahr spater anlangten, 

waren die groBen Bflndeljoche fflr den Hauptarm bereits 8 bis 10 m

tief gerammt. Die neuen 

leistungsfahlgen Dampf

rammen wurden der Haupt- 

sache nach nur fiir den 

Bau der EisbOcke und der 

Briicke iiber den Seitenarm 
vorteiihaft verwendet. i 

Gegen Mltte des Monals 

Mai waren schon die Gurte, 

Streben, Riegel usw. fur

acht Trager gezlmmert.

Der AufrQsłungsvorgang 

war recht einfach. Die 

Sprengwerkbriicke, dereń 

Balken allmahlich ebenfalls 

In den KOrper der neuen 

Briicke eingebaut wurden, 

dlente ais Hllfsgeriist.

Die Unter- und Obergurte 
tsrucKe. spatsommer iy io . wurden auf dlesem Hilfs-

gertist verschraubt und dann 

mit Hilfe von BOcken und Flaschenziigen hochgezogen, worauf die hOlzernen 

Streben und Diagonalen eingeschoben werden konnten. Alle Balken, 

Zangen usw., besonders aber alle Verbindungsstellen wurden vor dem 

Elnbau mehrfach sorgfaitig mit Karbolineum gestrichen. Es gelang unter 

meiner Leitung, mit wachsender Obung der Leute, einen ganzen Trager, 

einschlieBlich des oberen und unteren Windverbandes binnen vier Tagen

fertig aufzurflsten. Die Leute arbeiteten allerdlngs von Morgengrauen bis

in die Nacht hinein im Akkord und verdienten dabei sehr gut. Der Preis 

fiir die FertlgaufrOstung eines Tragers war mit 4500 Kronen berechnet.

Die Arbeit schritt, von mehr ais 6000 Armen getórdert, rasch vor- 

warts. Die Leute wurden diszipliniert und an Ordnung und Sauberkeit



30 F ied le r , Holzbriicken- und Eisbrecherbau auf der Weichsel im Weltkricge Fachschrift i . a .  ges. Baulngenieurwesen

gewóhnt, mit der es anfangs sehr haperte, die aber wegen der immer 

drohenden Flecktyphus- und Ruhrgefahr sehr notwendig war. Ubrigens 

muBte auch Vorsorge fur die Verpflegung und Unterbringung der zahl- 

reichen Arbetterschaft getroffen werden (Abb. 4).

Der aus der Ferne mehrere Wochcn hindurch vernehmbare Geschutz- 

donner der ersten Brussilowschen Offensive wirkte so befeuernd, dafi die 

600 m lange Slrombriicke iiber den Hauptarm bereits im Spatherbst 

geschlossen und auf der ganzen Lange befahibar war. Allerdings fehlten 

noch die Gehwege, die Dacher uber den Obergurten, die Wachhauschen, 

die spaier nach dem Faradayschen System ausgefiihrten Blitzschutz- und 

die Feuerlóscheinrichtungen.

Wahrend der Bruckenbau im vollen Gange war, verursachte der not- 

wendige Schutz der holzernen Bruckenjoche gegen Unterspiilung und 

besonders gegen den gefiirchteten Welchselelsgang mir viel Kopf- 

zerbrechen. Die Unterspiilungsgefahr sollte durch die meist bis 10 m 

Tiefe eingerammten Joche gebannt werden. Aufierdem wurden noch um 

jeden Pfeiler je vier groBe, aus Faschinen hergestellte Slnkstiicke im Aus- 

maBe von 12,6 X  5,0 und 9,4 X  5,0 m verlegt, mit Steinen beschwert und 

versenkt. Diese Slnkstiicke beschwerten gewissermaBen wie ein starker 

Tepplch den leicht bewegllchen Sand des FluBgrundes und verhinderten 

die Auskolkungen in unmittelbarer Nahe der Joche. Diese Mafinahme 

hat sich durch zwanzig Jahre gut bewahrt. (Schlufi folgt.)

Yermischtes.
Professor Hans Wegele f .  Am 29. November 1938 schled im 

82. Lebensjahr Sr.=3ng. eljr. Hans W egele , ehemals ord. Professor der 
Technischen Hochschule Darmstadt, still von uns. Sein Name ist nicht 
so sehr mit der Schópfung groBer eindrucksvoller Bauten und Werke 
verkiinpft, ais vlelmchr in der dankbaren Erinnerung der jetzt in der 
Blflte ihres Schaffens stehenden Generatloncn und des ihnen folgenden 
Nachwuchses verankert.

Hohe geistige Regsamkeit, gesundes Denkcn und Fiihlen und eine 
tiefe FrćSmmigkeit gaben ihm die Kraft, schwerste Schicksalsschiage zu 
erdulden, ohne ElnbuBe an Lebenskraft, an Arbeiisfreude und an Auf- 
geschlossenheit zu erleiden. Er war eine Gelehrtennatur, und ihm lag 
eine Eignung zum Lchrberuf ais Erbteil im Blute, denn Vater und GroB- 
vater waren in ihrer Zeit bekannte und hochgeachtete Hochschullehrer.

Sein Studium hat er bestens genutzt, und er crkannte stets gem und 
dankbar an, daB er hervorragende Lehrer hat hóren diirfen. L a u n h a rd t , 
Keck und D o le za le k  verdankte er so wesentliche Grundlagen seines 
Wissens und Kónnens, daB er die Hochschule mit Auszeichnung 1879 
verlassen konnte. Praktische Erfahrungen beim Berliner Stadtbahnbau 
unter D ircksen , beim Frankfurter Bahnhofsumbau, bei Streckenbauten in 
Hessen und der Uckermark, im Betriebe im Posenschen gaben seinem 
Wissen die lebensvolle Grundlage und die Erfahrungen, ais er zum
l.Aprll 1901 auf den neuen Lehrstuhl fur Eisenbahn- und StraBenbau 
Darmstadt berufen wurde.

23 Jahre seines Lebens hatte er dlesen Lehrstuhl inne, und weitere 
15 Jahre nach seiner woh!verdienten Emeritlerung schuf er in steter 
Fiihlung mit seinem alten Lehrstuhle an Lehrbiichern. Durch Wort und 
Schrift gab er also fast 38 Jahre lang Wissen und Erfahrungen in voll- 
endeter, elnprBgsamer Form weiter. Im Handbuche, im Esselborn, lm 
Heusingerschen Kalender und in der Sammlung Góschen wurde er weit 
iiber die Kreise seiner Hórer bekannt und wirkt heute und in Zukunft 
in weltesten Kreisen fort.

Rege nahm er bis in die letzten Tage am Werden neuer Formen in 
der Technik, an allen Fragen der Schlenenbahnen und des Verkehrs und- 
am Wohl und Wehe von Reich und Volk tell,- bis er still entschlief und 
in die Ewigkeit und Ruhe einging. Dankbar gedenken wir seiner.

W. R ich a rd , KOnlgsberg (Pr.).

Baugrundkurse in Hamburg und in Kiel. Vom 23. bis 25. Januar 
und vom 6 . bis 8. Februar 1939 finden in Hamburg und in Kiel Vortrags- 
reihen mit Praktikum iiber „Neuere Baugrundlehre“ statt, im ganzen je 
Relhe sechs halbe Tage. Vortragende sind: Prof. Sr.=3»9- KOgler und 
Dozent St\=3ttg. habil. S che id ig  vom Erdbaulaboratorium Freiberg 
(Sachsen); Veranstalter ist die Wirtschaftsgruppe Bauindustrie, Bezlrks- 
gruppe Nordtnark in Hamburg 1, an der Alster 84, die an Interessenten 
Auskunft ertellt (Ruf 24 6772/73).

Die neue Marne-BrOcke bei Bry. Gćn. Civ. 1938, Bd 113, Nr. 22 
vom 26. November, enthalt einen Bericht iiber die neue Marne-Briicke 
bel Bry, die an die Stelle einer alten Hangebriicke unter Wegfall der

Ouerschnifr

fruher vorhanden gewesenen zwei Strompfeiler ge- 
treten ist. Die Splegelbreite des Flusses bei normalem 
Wasserstande (+ 33,33) betragt an dem neuen Bau- 
werk 67 m. Das DurchfiuBprofil umfaBt 518 m2. Fiir 
die Schlffahrt war eine Breite von 15 m am linken 
Ufer gefordert und in der MItte eine solche von
25 m bei MW. Ferner war ein Treldelweg von

2,5 m lichter Hóhe und 2 m Breite am linken Ufer vorzusehen und an 
jedem Ufer eine StraBeniiberfiihrung von 3,50 m lichter Htihe. Fiir die 
Oberkante der Fahrbahn wurde ais hóchste Erhebung in Bruckenmitte 
-f 42,65 vorgeschricben. Die Briickenbreite sollte Raum geben fiir eine 
Fahrbahn von 10 m und zwei Fuflwege von je 4 m. Aufierdem war 
Vorsorge fiir die Oberfiihrung von Leltungsrohren von 0,80 m Durchm. 
unterhalb der Fufiwege zu treffen.

Abb. 2.

Abb. 1.

Die Briicke war in ihren auBeren Formen lediglich In schlichten 
Linien ohne besonderen architektonlschen Schmuck auszufuhren. Diese 
Bedingungen fiihrten auf Grund der Ergebnisse von 19 Wettbewerben 
im Jahre 1934 schlieBlich zu der Wahl des aus der Abb. 1 ersichtlichen 
Tragwerkes, das sich aus zwei seitlichen, auf Betonpfahlen ruhenden 
portalartigen Bogenóffnungen zusammensetzt, dereń riickwartlge Kragarme 
ais Eisenbetonkoffer ausgebildet sind und unter Erdlast stehen, wahrend 
nach dem FluB hin Auslegerarme von sehr beschrankter BauhćShe vor- 
gesehen sind, auf denen sich der mittlere Koppeitr3ger auflegt, wobei 
sowohi der Obergurt ais auch der Untergurt in flacher Bogenform durch-

gehend ausgefiihrt 
ist, so daB der Ein- 
druck einer frei 
gespannten Bogen- 
briicke entsteht.

Die lichte Weite 
zwischen den Haupt- 
pfeilern der Briicke 
ist 67 m. Die Krag
arme, von denen 
scchs unterhalb der 
Fahrbahn und zwei 
an den Seiten der 
Briicke vorgesehen 
sind, treten bis zum 
Auflager des Koppel- 
tragers mit einer 
freien Lange von
22,5 m heraus. Die 
Stiitzwelte des Kop- 
peltrageis ist 22 m. 
Die Steghóhe der 
Kragtrager ist 3,8 m 
an der Einspann- 
stelle und 1,85 m 
am Koppeltrager,

Liingsschniłf
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Abb. 3.

Die Brelten der Stege sind an den entsprechenden Stellen 0,48 bzw. 0,38 m. 
Die Auflager der Hauptpfeilerrippen, die sich gelenkig mit einer mittleren 
Verankerung auf eine durchgehende Grundplatte abstutzen, haben eine 
Grundfiache von 0,60 X  0,80 m. Das System ist also aufierlich statisch 
bestimmt. Es werden nur lotrechte Krafte, dagegen keine Schube auf den 
Untergrund iibertragen. Die Tragrlppen der Ausleger verlaufen in lichten 
Abstanden von 1,68 m unterhalb der Fahrbahn, wahrend an den Seiten 
unterhalb der FuBwege ein lichter Rippenabstand von 2,40 m vorgesehen ist. 
Die Fahrbahndecke wird durch Voutenbogen zwischen den Tragrippen ge- 
tragen; unter den FuBwegen Ist eine tiefer gelegte Decke vorgesehen, 
die den Rohrkanal unten abschlieBt. Oben ist der Rohrkanal durch Fufi- 
stegplatten abgedeckt. Infolge der einschrankenden Bedingungen fiir die 
Konstruktlonshóhen ergab sich eine schwere Stahlbewehrung. Diese setzt 
sich im wesentlichen aus durchlaufenden, verschweiBten Rundstahlen von 
50 mm Durchm. mit 4200 kg/cm2 Festigkeit zusammen; fiir den Beton 
war eine Druckspannung von 70 kg/cm2 zugelassen. Die VerschweiBung 
der SloBe der Stahlbewehrung gcschah auf elektrischem Wege mit 
Stahlelektroden von hoher Festigkeit.

Die hohe Betonfestlgkeit wurde durch Einrutteln erzielt.

Der Koppeltrager hat 38 cm breite Rippen, die lediglich an der 
obe ren  Zone untereinander in Verblndung stehen, wohingegen die Krag- 
trager eine un te re  mit Druckbewehrung versehene Platte erhalten haben.

Die Grundplatte, auf die sich die Hauptpfeiler abstutzen, Ist 1,35 m 
-dick und 7,50 m brelt. Sie ruht am linken Ufer auf 17 m langen und 
am rechten Ufer auf 13 m langen Pfahlen. Die Achse der neuen Briicke 
liegt nlcht genau in der Achse der alten. Fiir die Unterstiitzung des 
mittleren Tragwerkes wurden die Strompfeiler der alten Briicke unter 
Hinzufiigung von zusatzlichen Unterstiitzungsjochen verwertet, und zwar 
•derart, daB zunachst eine Haifte der alten Briicke fiir den Verkehr er
halten blieb und erst nach Ersetzung der anderen Haifte durch das neue 
Tragwerk beseitigt wurde.

Das Lehrgeriist der Briicke ist aus Abb. 3 ersichtlich.

Die Arbeiten wurden im Mai 1935 begonnen und im gleichen Monat 
des Jahres 1938 beendet. Zs.

Shasta-Sperrmauer in Kalifornien. Nach einem Bericht in Eng. 
News-Rec. 1938, Bd. 120, Nr. 18 vom 5. Mai, S. 647, begannen am 1. Junl d. J. 
■die Bauarbciten der Shasta-Sperrmauer in Kalifornien, die im Tale des 
Sacramento-Flusses zur Ausfiihrung gelangt. Dieses bedeutende Bauwerk 
wird einen Betonverbrauch von 413 000 m3 erfordern und somit seinem 
Inhalte nach zwischen der fast fertiggestellten Boulder-Sperrmauer 
<2 480 000 m3) und der ebenfalls im Bau begriffenen Grand Coulee-Sperr- 
mauer (7 450 000 m3) stehen. Seine groBte Hdhe zwischen Sohle und 
StraBenoberkante ist 171 m und somit etwa 3 m grófier ais die der Grand 
•Coulee-Mauer. Der Spiegelunterschied zwischen OW und UW wird den 
der Grand Coulee-Mauer noch um 46,8 m ubersteigen, so daB eine 
Druckhóhe in Frage kommt, die an der HOchstgrenze der Ausfuhrbarkelt 
von Schwergewichtsmauern liegt.

Die Shasta-Mauer befindet sich etwą 8 km stromabwarts yon der 
Einmiindung des Pit-Flusses. Die in ihrer Mitte angeordnete Oberfall
schwelle hat eine Breite von 114 m. Die Krone, die in einem Bogen 
von 765 m -Halbmesser veriauft, wird eine Gesamtiange von 1070 m haben, 
wovon die Schwergewichtswand eine Lange von 875 m elnnlmmt (Abb. 1). 
Einen Schnitt durch den mittleren ais Oberfallschwelle ausgebildeten Tell 
zeigt Abb. 2. An die bogenformige Schwergewichtswand schllefien sich 
an den Talhangen aus Erde und Felsgertill geschiittete Anschliisse, die 
in ihrer Achse ais Dichtung einen Eisenbetonkern erhalten, wie Abb. 3 
zeigt. Die Breite der Fahrbahn auf der Krone ist 9,20 m; daneben liegen 
■Gehwege von je 1 m Breite.

Die Mauer wird ein Staubecken von 1,8 Mili. ha (= 4 ,5  Mili. acre. ft.) 
Spiegelflache abschlieBen, die sich bei NWauf 200000 ha ( =  500000 acre.ft.) 
herabmlndert. Die niedrigste Spiegelhóhe wurde mit Riicksicht auf die 
Regelung des Wasserabflusses sowie auf die Bewasserung der talwarts 
gelegenen Gebiete gewahlt.

Das Kraftwerkgebaude ist in Eisenbeton geplant und wird eine 
Grundfiache von 23,20 X  136 m haben. Es liegt, wie aus Abb. 3 ersicht
lich, am rechten FluBufer. Die vier zunachst zur Aufstellung gelangenden 
Krafteinheiten sind fur 70 000 kW und 13 800 V bemessen, sie werden 
an lotrecht stehende Turblnen von 100 000 PS angeschlossen, die unter 
einer Druckhóhe von 74 bis 146 m Wassersaule arbeiten. Eine spatere 
Erweiterung durch eine fiinfte Einheit wird die Gesamtleistung auf 
■350 000 kW stelgern. Der nach den Turblnen fiihrende Hauptdruckstollen

erhalt einen Durchmesser von 4,28 m und verlauft in einer Tlefe von 80 m 
unterhalb der Oberkante des rechten Widerlagers. Seine Gesamtiange 
ist 275 m. Zusatzlich ist noch ein zweiter Druckstollen von 1,20 m Durchm. 
vorgesehen, der zwei Turbinen von je 4250 PS zum Antrieb zweier 
Krafterzeuger von je 3000 kW speist. Diese dienen zur Llcht- und Kraft- 
erzeugung fiir den Betrieb der Anlage. Der groBe Druckstollen ist am 
Einlauf mit hydraulisch geregelten AbschluBschiebern versehen.

Die Oberfall
schwelle hat an der 
Kurve drei Segment- 
wehre, die zwischen 
Eisenbetonpfeilern 

gelagert sind. Zur 
Regelung des Ab- 
flusses werden ferner 
in den Kórper der 
Oberfallschwelle auf 
drel verschiedenen 
Hohen stahleme Ab- 
fluBrohre von 2,58 m 
Durchm. eingebettet, 
und zwar oben sie- 
ben Stiick und dar- 
unter je drel Stiick. 
Bei hóchstem Druck- 
splegel kOnnen diese 
eine Wassermenge 
von 1600 m3/sek 
abfflhren.

Um einen Ober- 
blick iiber die 
erforderlichen Bau- 
massen zu geben, sei 
bemerkt, daB aufier 
der Betonmenge von 
4 130 000 m3 fiir den 
Dammkórper noch 
192 000 m3 an Eisen
beton fiir andere Bau- 
teile benotigt wer
den mit 13 000 t Be- 
wehrungsstahl. Die 

Griindung der 
Mauersohle erfordert

1 150 000 m3 Fels- und 501 000 m3 Erdaushub. Ein weiterer Felsausbruch 
wird bei der Herstellung des Krafthauses, der Stollen usw. erforderlich. 
Die aufzuschiittenden I3odenmassen an den seitllchen Auslaufern des

Dammes umfassen 1 150 000 m3 Fels- 
geroll und Erdrelch. Fur die Durch- 
fiihrung der Arbeiten sind fiinf Jahre 
in Aussicht genommen. AuBer der 
Kraftgewinnung soli die Stauanlage 
zur Regelung der Grundwasser-

O R E G O N  ---------
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Magdeburg - Buckau.) Um 
in einfacher Weise und 
ohne urasiandliche und 
kostspielige Hilfsmittel die 
Dammbalken sowohl In 
ihre Verschluflstellung zu 
bringen, ais auch aus dieser 
wieder aufschwimmen zu 
lassen, sind die Damm
balken In an den Wider- 

lagern angeordneten 
Fiihrungsbahnen abwalz- 
bar gelagert und bestehen 
aus je einem Hohlkorper, 
der mit verschlieBbaren 
Wasserein- und -auslafi- 
Offnungen versehen und 
zur Aufnahme unterschied- 
licher Ballastwassermengen 
eingerichtet Ist, so dafi die 
Dammbalken unter dem 
Eigengewicht in ihre Stau- 
lage absinken und in ihrer 

Anfangsgeschwindigkeit 
durch den Aufstau des 
strómenden Wassers be- 
schleunigt werden. Der 
HohlkOrper / trdgt an seinen 
beiden Enden ZahnkrSnze.2, 
die mit den Zahnschienen 3  
in Eingriff stehen. In den 
beiden Endscheiben 4 des 
Hohlzylinders sind unter 
Federdruck stehende Bol- 
zen 5  vorgesehen, die In 
Nuten 6 gefuhrt sind. Der 
fiir die Fiillung mit Wasser 
bestimmte Hohlraum des 
Zylinders 1 wird durch
eine Endscheibe, ander-
seits durch eine Wand 7 
abgeschlossen, an der nach 
dem Hohlraum 8 fiihrende 
WassereinlafiOffnungen 9 

vorgesehen sind, dereń
Einlafiventile durch eine 
mittels eines Handrades 11 
drehbare Scheibe70bedient 
werden. Zur Drehung des 
Handrades von aufien her 
sind im Zylindermantel 
Schlitze 12 vorgesehen. Mit 
der Achse des Handrades I I  
steht noch ein Kegelrader-
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yerhaitnlsse in dem unterhalb gelegenen San Joaquin-Tal sowie zum 
Riickstau des in das Mundungsgebiet eindringenden Salzwasssers dienen.

Die Stauwand ist ais reine Schwergewlchtsmauer ohne Beriick- 
sichtigung der Bogenwirkung berechnet. Die Betonierung geschieht in 
BlOcken von l 5 X l 5 m  Grundfiache, die in Schichten von 1,50 m HOhe 
geschflttet werden. Die Queifugen laufen von der Bergseite zur Talseite 
hindurch. Die BlOcke werden gegeneinauder durch Verdiibelung gegen 
Scherkrafte gesichert. Jede Schicht wlrd zur Abfflhrung der Bindewarme 
ein System von Kiihlrohren erhalten, die voraussichtlich durch FluBwasser 
gespeist werden.

Die durch das Tal fiihrende Elsenbahnlinie (S. P. R. R.), die fiir die 
Baustoffzufflhrung benutzt werden wird, soli noch vor Ausfiihrung des 
Baues der Sperrmauer entsprechend dem spateren Staubecken eine Be- 
triebsumteitung erhalten. Zs.

Patentschau.
Knotenpunktsausbildung fflr geschweifite Tragwerke. (KI. 37b, 

Nr. 658 078 vom 14. 6 . 35 von G erhard  K erff In Duisburg, Zusatz zum 
Patent 641 647.)1) Um die SchweiBnaht zu entlasten und damit die Sicher- 
heit und Festigkeit der SchweiBnahtverbindungen zu verbessern, besteht 
jeder Stab des Stahlstabbiindels aus einem um seine Langsachse ver- 
wundenen Mehrkantstab oder aus zwei oder mehreren miteinander ver- 
drillten normalen Rundstaben. Hierdurch soli insbesondere der Reibungs- 
widerstand an den inneren Flachen der hohlen Tragwerkstabenden und 
des hohlen Knotenstuckes wesentlich erhijht werden, ohne daB dabei die 
Haftfiache der Fiillmasse in den Innenwandungen der Tragwerkstabenden

paar 13 in Verbindung; im Zylindermantel sind.
[ .." WasserausIaBdffnungen 14 vorgesehen. In der

I ■ VerschluBstellung liegen die Dammbalken bei lb-
auf den Zahnschienen auf; dieser Punkt 15 liegt 
in der durch die Mittelachse der Dammbalken- 

gehenden waagerechten Ebene und um das Mafi a iiber der Angriffslinie- 
des auf den Dammbalken wirkenden Wasserdruckes, so dafi mit dem
Hebelarm a ein nach abwarts drehendes Moment erzeugt wird. Die
Dichtung der Dammbalken gegeneinander wird durch die Dichtungs- 
balken 16 und die Seitendichtung durch die Seitenschilde 17 und die 
Rohre 18 bewirkt.

und des hohlen Knotenstuckes vergrOfiert werden mufite. Infolge der 
Verwlndung der Stabe ist nicht nur die Streckgrenze der Stabe und dereń 
Bruchfestigkeit erhóht, sondern die Drallzuge der Stabe verwandeln auch 
in der Stabachse wirkende Zug- oder Druckkrafte zum Teii in radial ge- 
rlchtete Druckkrafte.

NotverschluB aus schwimmfahigen Dammbalken. (KI. 84a, 
Nr. 629 677 vom 22. 11. 1932 von Frled. Krupp Grusonwerk AG. in

ł) Bautechn. 1939, Heft 1, S. 20.
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