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Die Gestaltung der Reichsautobahnbriicke uber das Fuldatal bei Kassel.
Von Relchsbahnrat Immo Zillinger, Kassel.

Die Gestaltung einer Briicke beginnt schon bei der Linienfuhrung 

der Strecke. Der Briickenbauer soli sich bereits an der Trassierung be- 

teillgen, sonst steht er eines Tages vor so verwlckelten Entwurfsaufgaben, 

dafi eine voll befrledigende Lósung kaum móglieh ist. Zuweilen liegen 

freillch die Dinge von Anfang an derart schwierig, dafi ein ausfiihrungs- 

reifer Entwurf erst nach einer langen 

Reihe vergeblicher Versuche gefunden 

werden kann. Ein solcher Fali soli im 

folgenden geschildert werden.

Die Reichsautobahn Eisenach —

Kassel— Hamm kreuzt die Nord-Siid- 

Linie Góttingen — Kassel— Fulda und 

uberschreltet das Fuldatal siidlich von 

Kassel. Wie Abb. 1 zeigt, ist der Flufi- 

lauf hier stark gewunden. Die Hóhen 

auf beiden Seiten der Fulda erheben 

sich 60 bis 70 m uber dem Wasser- 

spiegel. Bald treten sie nahe an die 

Ufer heran und failen steli zum Flusse 

ab, bald begleiten sie ihn mehr von der 

Ferne, und ihre Abhtlnge verlaufen all- 

mahlich. Waider und Felder wechseln 

miteinander ab, die Fachwerkbauten 

hessischer Dórfer beleben die Landschaft.

So bieten sich dem Wanderer und dem 

Paddler immer neue reizvolle Bilder. Von 

Kassel aus, das nur wenige Kilometer 

entfernt llegt, wird die Gegend viel be- 

sucht. Noch mehr ais an anderen Stellen 

mufiten wir darum bei der Gestaltung 

dieser Briicke bestrebt sein, die Schón- 

heit des Tales ungemindert zu erhalten, 

sie sogar durch das Bauwerk noch zu 

erhóhen.

Zunachst galt es, den besten Punkt 

fiir den Taliibergang zu suchen. Wenn 

man die Kartę (Abb. 1) betrachtet, in 

welche die schllefilich gewahlte Linie ein- 

getragen ist, so drangt sich die Frage 

auf, warum man die Autobahn unmittel- 

bar an die grofie Fuldaschlelfe bei 

Dennhausen— Bergshausen gelegt hat, 

warum man nicht lieber nórdlich an 

Bergshausen vorbeigegangen Ist; hier 

hatte man die Fulda unter einem rechten 
Winkel kreuzen kónnen, was an der 

heutlgen Baustelle nicht móglieh war. Die nórdlichere Lage wurde in 

der Tat zuerst In Betracht gezogen, aber auf dem ebenen Gelande 

zwlschen Bergshausen und Waldau befindet sich der Verkehrsflughafen 

von Kassel; wir durften ihn nicht durch die Autobahn einengen.

der auf dem rechten Ufer anschllefienden Strecke durch den berglgen 

Sóhre-Wald kaum eine befriedlgende Lósung ergeben.

Sehr weit siidlich von Kassel konnten wir nicht gehen, denn an der

Kreuzung der Autobahn mit der Reichsstrafie 3 Kassel— Frankfurt soli

eine Anschlufistelle entstehen, und es ist dringend erwiinscht, dafi diese

nahe bei der Stadt llegt.

So blieb die Gegend unmlttelbar

siidlich von Bergshausen iibrig. Die

Talabhange sind hier auf beiden Seiten 

mafiig steil. Freilich kónnen wir das

Fuldatal nun nicht rechtwtnklig kreuzen, 

denn auf beiden Ufern ist die Autobahn 

durch Zwangspunkte festgelegt. Auf dem 

linken verl3uft sie an der Fuldaschleife 

nordwestlich von Dennhausen beim

Punkte A am oberen Rande eines Steil-

hanges, der zum Flusse abfallt; es ist 

unmóglich, die Linie hier weiter nach 

Siiden zu riicken. Auf dem rechten Ufer 

waren wir durch das Dorf Bergshausen 

gebunden, die Briicke durfte es nicht 

zerschneiden. Durch diese beiden Be- 

dingungen ergab sich eine Linie, die 

das Fuldatal unter einem Winkel von 
63° 26' kreuzt. Es gllt zwar ais Grund- 

satz bei der Trassierung, dafi man die 

Autobahn rechtwinklig uber die Taler 

fiihren soli; in unserem Falle wird aber 

der spitze Winkel den Beschauer wenig 

stóren, weil das Tal in Kriimmungen 

verl3uft.

Wesentlich nachteiliger zeigt sich 

die Abweichung vom rechten Winkel 

beim Ubergang iiber den Flufi selbst. 

Etwa 1800 m unterhalb der Briicke staut 

ein Wehr die Fulda auf, so dafi der 

normale Wasserspiegel an der Briicken- 

stelle in der Richtung der Autobahn, 

d. h. unter einem Winkel von 63° 26' 

zum Flusse gemessen, 135 m brelt ist. 

Die Wasserbaubehórde verlangte, dafi 

Flufipfeiler nur in der Richtung des 

Stromes, also schief zur Autobahn 

gebaut werden sollten. Aus schónheit- 

lichen und konstruktiven Grunden woll- 

ten wir schiefe Pfeiler nach Móglichkeit 

vermeiden und versuchten, die Bedingung der Wasserbaubehórde dadurch 

zu umgehen, dafi wir auf Strompfeiler verzichteten und eine grofie Mittel- 

óffnung anordneten. Abb.2bls 10 geben eine Auswahl der Entwiirfe, die mit 

diesem Ziel vor Augen Im Briickenbiiro der OBR Kassel aufgestellt wurden.

Bei einer Linienfuhrung siidlich der Fuldaschleife, zwlschen Denn

hausen und Dórnhagen, hatten sich durch die Gestalt des Gelandes 

Schwlerlgkelten ergeben. Das rechte Fuldaufer ist hier ziemilch flach, es 

steigt erst allmahlich nach Osten an, wahrend auf dem linken Ufer 60 m 

hohe Abhange steil aufragen. Die Briicke hatte also auf dem linken 

Ufer einen naturlichen Abschlufi gefunden, wSre aber auf dem rechten 

ganz langsam immer niedriger geworden. Das sind hóchst ungiinstlge Be- 
dlngungen fiir die Gestaltung einer Briicke. Aufierdem hatte die Trassierung

E n tw urf 1. Ein grofier Stahlbogen von 170 m Stiitzweite flber- 

spanrit die Fulda (Abb. 2). Die anschliefienden Bogen stehen auf dem 

ebenen Vorlande und zlehen sich an den AbhSngen hinauf. —  Wer diesen 

Entwurf unbefangen betrachtet, versteht nicht, warum seitlich vom Flusse 

so gewaltige Bogen gebaut werden sollen, wo eigentllch nichts zu iiber- 

briicken ist, wo man vielmehr Stiitzen in beliebiger Zahl stellen kónnte.

E n tw urf 2. Hier hat man die seltlichen Bogen durch Balken auf 

stahlernen Stiitzen ersetzt (Abb. 3 u. 4). Wenn die Uferabhange un-
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Ansicht

mittelbar neben der Fulda steil aufstiegen, wSre diese Lósung brauchbar. 

Da das Tal aber flach und breit ist, ergeben sich zu vieie Stiitzen in der 

unbeliebten Form des „TausendfuBlers“.

E n tw urf 3. Die Fulda und die daran entlang fiihrende Strafie 

werden mit einem steinernen Bogen von 190 m Stutzweite uberbriickt

welten ein besseres Bild. An die groBe Mittelóffnung von 170 m konnten 

wir aber keine kleinen, sondern nur allmahiich abnehmende, also immer 

noch verhaitnism3Big groBe Stiitzweiten anschlieBen, die fiir die vor- 

handene Hoheniage der Briicke nicht passen. An diesem unvereinbaren 

Widerspruch muBte der Entwurf scheitern,

nach Homm-------

Abb. 9. Ausfiihrungsentwurf.

(Abb. 5 u. 6). Daran schlieBen sich auf beiden Seiten Gewiilbe, die mit 

abnehmender Hijhe kleinere Stiitzweiten haben. —  Die Reihe der kleinen 

GewOlbe erscheint zu lang im Verhaltnis zum Hauptbogen. Die Aus- 

fuhrung w3re schwierig gewesen, weil der Baugrund nur eine Boden- 

pressung von etwa 8 kg/cm2 zulafit. Die Fundamente fiir den groBen 
Bogen hatten rlesige Abmessungen angenommen.

E n tw urf 4. Wenn Fachwerktrdger heute auch nicht geschatzt werden, 

halten wir sie doch in gewlssen Failen fur gut; und es ist kein Zweifel, 

daB man mit dieser Bau

weise vlel Stahl sparen 

kann. Abb. 7 u. 8 zeigen 

ein Fachwerk mit zwei 

Haupttragern von 9 m 

Hohe, Es iiberzeugt in 

der Mittelóffnung, dagegen 

nicht In den seitlichen 

Óffnungen. Hier liegt der 

Haupttrager in so geringer 

Hóhe iiber dem Geiande, 

daB er erdruckend wirkt,

In dem nledrigen Teil der 

Briicke geben kleine Stiitz-

Somit waren alle Versuche, eine Talbrucke mit einer groBen Strom- 

óffnung zu entwerfen, fehlgeschlagen. Wir mufiten uns entschliefien, 

auch in der Mitte kleinere Stiitzweiten anzuwenden und Pfeller In die 

Fulda zu steilen. Dabei kamen wir auf den zur Ausfuhrung besttmmten 

Entwurf 5.

E n tw urf 5. Abb. 9 u. 10 zeigen eine Blechtragerbalkenbriicke mit 

zwei Haupttragern auf elf massiven Pfeilern, Von diesen stehen zwei 

im Flusse, sie lassen die Mitte des Stromes frei. Die Stiitzweiten nehmen

von 71,5 m in der Mitte 

bis auf 52,0 m an den 

Widerlagern ab. Das Bau

werk wird einschliefllich der 

Fliigel etwa 860 m lang. Die 

Fahrbahn erhalt ein Langs- 

gefalle von 1:150, sie liegt 

57 m iiber dem Wasser- 

splegel der Fulda. Der Ent

wurf bietet ein harmonisches 

Bild. Abb. 11 gibt einModell 

der Brucke wleder.
Die Pfeiler mussen ent

sprechend der ForderungttDD. v i. jYioaeu eines wiaenagers.
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der Wasserbaubehórde in Rlchtung des Stromes gebaut werden. Die 

Geschwindigkeit der Fulda ist zwar nur gering, doch werden die Stellung 

der Flufipfeiler im Stromstrich und damit der spitze Wlnkel zwischen diesen 

Pfeilern und der Achse der Autobahn dem Beschauer verstandllch sein; 

wer sich aber dem Bauwerk abseits von der Fulda nahert, der wird die 

Stromrichtung kaum beachten, und er wlrd nicht einsehen, warum die 

Pfeiler auf den Talabhangen einen schiefen Wlnkel mit der Brflckenachsc 

bilden. Wir versuchten daher, aufierhaib des Hochwassergebletes von der 

schiefen zur rechtwlnkligen Stellung der Pfeiler uberzugehen, doch ein 

solcherWechsel erwies sich ais unmóglich. Der Eindruck der Schlefe soli nun 

dadurch gemildert werden, dafi die Pfeiler keinen rechteckigen GrundriB 

erhalten, sondern an den schmalen Seiten zugespltzt werden. Eine Seite 

der Spitze bildet eine Parallele zur Bruckenachse. Eine Abrundung der 

Pfeilerkópfe kam nicht in Frage; ModelWersuche zeigten, dafi abgerundete 

Pfeiler zu weich wirken und schlecht zur straffen Linie des Blechtragers 

passen. — Abb. 12 zeigt das Modeli eines Wlderlagers. An beiden Briicken-

enden sind Parkpiatze geplant, die sich an breite Vorhófe anschliefien. 

Von diesen aus wird man einen schónen Blick in das malerische Fuldatal 

genlefien. Abb. 12 lafit erkennen, dafi die Enden der Flugel sich gerade 

gegeniiberliegen. Um diesen rechtwinkligen Abschlufi des Bauwerks zu 

erreichen, haben wir die Flugel unglelch lang vorgesehen. An den Fliigel- 

mauern fiihren Treppen in der Boschung hinunter zum Fufie des Wlder

lagers. Ob einer der Vorhofe einen plastischen Schmuck erhait, steht 

noch nicht fest. Eine besondere Ankiindlgung des Fuldauberganges fiir 

die Benutzer der Autobahn ist nicht notwendig, denn die Bahn liegt vor 

und hlnter dem Bauwerk im Bogen, so dafi der Fahrer die Briicke von 

der Ferne vor sich schen wird. —  Zur Verkleidung der Pfeiler und Wider

lager dient dunkelroter, hellroter und weifier Sandstein, der grófitenteils 

aus dem Solllng und aus der Kasseler Gegend kommt. Der Stein wird 

gekrónelt in derselben Art, wie es an der Werrabrucke bei Hann.-Munden 

geschehen ist. Die Vorhofe erhalten Brustungsmauern.

Mit dem Bau der Brucke ist im Juli 1938 begonnen worden.

Alle Rechte vorbelialten. Sonderbauarten amerikanischer Grabenbagger.
Von Sr.=3,iu]. W. Franke VDI, Dresden.

(Schlufi aus Heft 7.)

c) A u tobagge r fiir S tra fienverb re ite rung .

Bei der in Amerika sehr haufig vorkommenden Aufgabe der Ver- 

breiterung von Strafiendecken ist es nótlg, die Strafienr3nder bis auf ein 

vorgeschriebencs Mafi (zumeist etwa 0,3 m Grabtiefe) abzugraben, damit 

dann die weiteren Bauarbeiten und schliefilich das Aufbrlngen der Beton- 

decke ausgefiihrt werden kónnen. Da in den V.St.A. derartige Bauaufgaben 

oft fiir ungewóhnlich lange Strecken von 1000 km und mehr vorliegen, 

so dafi Maschlnenelnsatz lohnend erscheint, so hat die Buckeye Traction 

Ditcher Co. auf Anregung eines Bauunternehmers eine Sondermaschine 

in zwei Typen (Tabelle 3) auf den Markt gebracht, die sich in kiirzester 

Zeit ausgezelchnet eingefiihrt hat. Dlese praktische, auf Autofahrgestell 

gesetzte Baumaschine (Abb. 9) kann rasch von einer Baustelle zur 

nachsten aus eigener Kraft fahren. — Die Breite der Ausschachtung neben 

der vorhandenen Betondecke kann fast bellebig sein; gegebenenfalls 

werden mehrere Schnitte nebenelnander (Abb. 10) durchgeftihrt, Ais 

Baggerwerkzeug dient ein mit Messern besetztes Eimerrad, das einen 

flachen Graben aushebt, Das in bekannter Weise durch das Rad hin- 

durchgefiihrte Fórderband sorgt fiir den Abwurf des Erdreiches auCerhalb 

des Strafienbettes (Abb. 9 u. 10). Da das Baggergerat seitlich am Fahr- 

gestell aufgebracht ist, so wlrd auf der anderen Wagenseite ein ent- 

sprechendes Gegengewlcht durch Eisenplatten usw. angeordnet, das aufier- 

dem durch ins Auge fallende Farbenwirkung gekennzeichnet wird, um 

die voriiberkommenden Fahrzeuge auf die Bauarbeiten aufmerksam zu 

machen.

Der Strafienverbreiterungs-Bagger stellt die neue Strafienbreite sowelt 

fertig, dafi anschllefiend die anderen Strafienbaumaschlnen welterarbeiten 

kónnen; auch StraBenkriimmungen kónnen dabei aufs genaueste beriick- 

sichtlgt werden. Damit wahrend der Fahrt von einer Baustelle zur 

nSchsten wegen der Gesamtbreite des Baggers der Strafienverkehr nicht 

beeintrachtigt wlrd, kann die Baggervorrichtung um eine senkrechte 

Saule (Abb. 9) auf die Riickseite des Wagens geschwenkt werden, so

Abb. 9. Sondergrabenbagger zur Strafienverbrelterung (Buckeye), 

auf Lastwagen aufgesetzt.

dafi das Durchfahrtprofil erheblich verkleinert wird. —  Bel der Ankunft 

auf der neuen Strafienbaustelle wird die Grabvorrichtung in die Arbeit- 

stellung gedreht; die Antriebketten werden auf die Kettenrader aufgelegt. 

Auch der Fiihrersitz wlrd um 180° geschwenkt, so dafi der Baggerfiihrer 

einen vollstandigen Oberblick in die Arbeitsbewegungen der Maschine 

erhalt und die Steuerhebel aus unmittelbarer Nahe bedienen kann. In 

die Kraftiibertragung vom Fahrzeugmotor nach dem Baggergetriebe sind 

vier Geschwlndigkeitsstufcn fflr den Baggervorgang elngeschaltet.

Tafel 3.

Auto-Grabenbagger fur Stra/ienverbreiterungen d. Buckeye Traction 
Ditcher Co

BaggergroBe: 
M od. 1 6 -R

BaggergroBe: 
Mod. 1 6 -R  - ‘t

G ra b e nb re ite m , 0,3-0,46-0,61-0,69 0,3 -0 ,*5 -0 ,6 1 -1 ,0 3 -1 ,2 *
Grabentiefe ” 0,3 0,3

Maschinenbreite beim Baggern tf 0,305 0,395
" Fahren M 0,21 0,2*5

M aschinenlange beim  Baggern ft 0,616 0,61
" Fahren H 0,19 0,62

groBte Moschinenhohe Jł 2,13 3,2
R a d s ta n d ł> 4‘O *,3
G rabgeschw indigkeit m/min 1,5 -  5,0 1,6 -  6,0
ungefdhres Betriebsgewicht t 5,62 9,0

Eine Mehrschelben-Rutschkupplung (Bauart: Twin Disc) ist vorgesehen, 

um unvorhergesehene Grabwlderstande aufzunehmen und eine iibermafilg 

hohe Beanspruchung aller Triebwerkteile usw. zu verhiiten. —  Die voll- 

standige Grabvorrlchtung gleitet in der Fuhrung zweler senkrechter Rohr- 

stiitzen und kann mittels einer Windę durch Drahtseile je nach Bedarf 

gehoben oder gesenkt werden. Die Haltekabel werden so eingestellt, 

dafi der Rahmcn der Baggervorrlchtung und der damit fest verbundene, 

nach unten reichende Schuh (Abb. 9) nebst Gleitblech stets auf dem 

Grunde des ausgehobenen Strafiengrabens aufsitzt. —  Das ringfórmige 

Grabwerkzeug der Strafienverbreiterungsmaschlne ist bei Modeli 16-R fiir 

folgende Breiten lieferbar: 0,30, 0,45, 0,60 und 0,75 m und fiir das 

schwerere Modeli 16-R-4: 0,30, 0,45, 0,60, 0,75, 0,90, 1,05 und 1,20 m. Die 

Baggerausriistung 16-R (Tabelle 3) kann auf einen 1,5-t-Lastwagen (Ford 

oder General Motors) aufgesetzt werden, die Ausriistung 16-R-4 auf einen 

neuen oder wenlg gebrauchten 3-t-Wagen mit einem Radstand von 

wenigstens 4,2 m. Wenn die herzustellende Grabenbreite grófier ist ais

Abb. 10. Baggervorgang und Aufschiittungen des Fórdergutes 

bei der StraBenverbrelterungsmaschine von Buckeye.
(Die Grabenbreite ist hier grófier ais die Breite des Baggerrades.)
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die Breite des Bagger- 

rades, so wird die Arbeit 

in zwei FórdergSngen aus- 

gefflhrt, so dafi auch zwei 

Aufschiittungen langs des 
Strafienrandes entstehen 

(Abb. 10). —  Nach Ab- 

nahme der Baggervorrich- 

tung kann der Lastwagen 

wieder, wie bisher, fur 

alle im Baubetrlebe vor- 

kommenden Forderzwecke 

Verwendung finden.

III. Der Ruth-Graben- 

bagger.

Eine elgenartige Bau- 

weise besltzt der Graben

bagger der Ruth Dredger 

Mfg. Corp., derin mehreren 

abgestuften Einhelten seit 

Jahren auf den Markt ge- 

bracht, fast ausschliedich 

zur Anlegung von Bewasse- 

rungsgraben in den Siid- 

und Weststaaten der V. St. A.

(Texas, Arizona, Nevada,

Montana usw.) Verwendung 

findet, um diesen vegetatlonslosen, ausgedehnten Landstrichen Frucht- 

barkelt zu verlelhen. Aufierdem dienen diese Sonderbagger zum Saubern 

und Ausraumen der Graben von Zelt zu Zelt, da diese flachen, aus- 

gerundeten Graben durch Unkraut rasch wieder zuwachsen und dann 

ihren Zweck nicht mehr voll erfiillen.

Baullch ist bemerkenswert, daB die eine der beiden Raupen nicht 

unter dem Bagger selbst, sondern auf der gegenuberliegenden Seite des 

Grabens auf dessen Randc lauft und mit dem Baggergestell durch ein 

langes, meist ausziehbares Rohrstiick (Abb. 11 u. 12) verbunden Ist. Bei 

grófieren Grabenbreiten wird dieser Verbindungsarm durch eine Spreng- 

werkkonstruktion (Abb. 12) verstarkt, um eine zu starkę Durchbiegung 

zu verhiiten. — Die den Graben herstellende Eimerkette ist senkrecht zur 

Fahrtrichtung angeordnet, wahrend sonst bei den normalen deutschen und 

amerikanischen Grabenbaggern die Eimerleiter in der Fahrtrichtung liegt. 

Die Grabenbreiten konnen bis zu 6 m, in Sonderfallen sogar bis zu 9 m 

betragen.

Die unteren Leitrollen fiir die Eimerkette, die in einem verstellbaren 

Schwinghebel (Abb. 12a) am Ende der Eimerleiter gelagert sind, kOnncn 

so eingestellt werden, daB Grabenprofile verschiedener Breite erzeugt 

werden kOnnen. Bei doppelseitigem Einsatz des Ruthbaggers konnen 

Grabenbreiten bis zu 13 m hergestellt werden. Der Baggerantrieb geschieht

meist durch Gasolinmotor, 

bei einigen gróBeren Ein- 

heiten gasolin-elektrisch. 

Die mechanischen Einzel- 

teile werden aus hochwertl- 

gen Stahlsorten gefertigt, 

so z. B. die Kettenrader 

aus Manganstahl, die An- 

triebwellen usw. aus Chrom- 

Vanadium-Stahl, die Lager- 

schalen aus Nickel-Bronze. 

Da die Ruthbagger bei ganz 

oder halb mit Wasser ge- 

fullten Graben auch ais 
NaBbagger arbeiten miis- 

sen und das FOrdergut 

sich dann leicht in den 

Eimern festsetzt, sind diese 

Eimer oder Kubel ln 

bekannter Weise selbst- 

reinigend durchgebildet. —  

Die iibrigen baulichen 

Einzelheiten des Ruth

baggers, wie z. B. die Auf- 

hangung der Eimerleiter, 

das Forderband usw., bieten 

kaum etwas Bemerkens- 

wertes.

Die Fórderleistung betragt je nach Baggergrófie 10 bis 42 Eimer/min 

oder 60 bis 240 m3/h; die FOrdergeschwindigkeit beim Graben ist je 

nach Bodenart bis zu 10 m/min. —  Die Fórderkosten des Ruth-Graben- 

baggers werden meist mit 4 bis 5 cts/m3 durchschnittlich angegeben.

IV. Der Flachbagger von Barber Greene.

Die Barber Greene Co. hat vor einigen Jahren einen Flachbagger 

mit vler Eimerleitern auf den Markt gebracht, der sich fur Baggerarbeiten 

bis zu 2,5 m Breite und 0,25 bis 2,5 m Grabtiefe elgnet. Ein schwenk- 

bares Fórderband dient zur Oberladung des Gutes in Wagen bzw. zur 

Aufschiittung (Abb. 13). Das Hauptanwendungsgebiet dieses Sonder-

baggers sind Ausschachtungsarbeiten, Sand- und Kiesgewinnung, Vor- 

bereitungen zum Strafienbau usw. — Auch schwache Schichten von

wenigen Zentimetem Dicke kónnen von der Erdoberflache abgenommen 

werden, daher wird diese Maschine auch zur Anlegung von Tennis- 

und Golfpiatzen usw. benutzt. Je nach Hartę des FOrdergutes kann
die Fórderleistung bis 

zu 500 bis 700 m3 ln 

10 Stunden betragen

(Tabelle4). Ebensokann 

der Bagger zeitweise

zum Aufladen von Stei- 

nen oder Erdbrocken 

bis zu 15 cm Kanten- 
langeherangezogen wer

den; ein mechanischer 

Oberlastungsschutz im 

Getriebe verhiitet iiber- 

maBige Beanspruchungen bei unvorhergesehcnen Grabwiderstanden.

Die beiden Raupen sind in einer Dreipunktabstiitzung gelagert, so 

dafi diese durch die Schwingachse sich bei unebenem Boden etwas ein-

stellen. Die vler Eimerleitern, die die Becherketten tragen, sind paar-

welse, zu je zwei, heb- und senkbar angeordnet, damit das Mafi der 

Grabtiefe geregelt werden kann. Zahlreiche Geschwindigkeits- 

abstufungen gestatten eine weitgehende Einstellungsmoglich- 

keit beim Fordervorgang, entsprechend der Beschaffenheit

des Baggergutes. Die Lange des um 180° schwenkbaren

Bandes betragt rd. 4 m, die AusschiitthOhe bis zu 3,6 m. — 

Der Baggerantrieb geschieht durch einen Gasolinmotor

von 75 bis 100 PS, 

das Dienstgewicht 

betragt ungefahr 

151. Die Fórder- 

kosten unter Beriick- 

sichtlgung der Ab- 

nutzung, Abschrei- 

bungen usw. schwan- 

ken zwischen 5 und 

15 cts/m3, abhangig 

von der Boden

art und der Bagger- 

tiefe.

Abb. 12. Grundsatzliche Anordnung des Ruth-Grabenbaggers fiir grofie Grabenbreiten. 

(Sprengwerkartige Ausbildung des Raupenverbindungsarmes.)

Abb. 12a. Einstellungsmóglichkeit 

des Schwinghebels mit den unteren 

Umffihrungsrollen der Eimerkette 

zwecks Herstellung verschiedener 

Grabenbreiten.

Abb. 11. Grabenbagger der Ruth Dredger Mfg. Corp. (gestreckte Eimerleiter senkrecht zur 

Fahrtrichtung) mit je einer Raupe auf den beiden Grabenrandern. (Modeli H, Type M.)

Tabelle 4.

Ungefahre Forder/eistungen des flachbaggers von Barber-Greene

Bodenbeschaffenheit Baggertiefe

TK

Fordergeschw.

m /m in
Fórderleistung

Tn3/m in

Baggertiefe

m.

Fdrdergeschw.

m /m in

Fórderleistung

Tn3/m in

Baggertiefe

TTb
Fordergeschw.

m /m in

Fórderleistung

m 3/m in

sehrhort 0,3 0,25-0,55 0,5 0,15 0,25-0,5 0,8 - 1 ,5 1,5 - 2,6 0,25-0,1 1,2-2,0

h a rt 0,3 0,25- 0,1 0,5 - 1,5 0,15 0,25-0,1 1,2 -  2,0 1,5- 2,,6 0,25 ~ 0,55 1,2 - 3,0

m itti Boden 0,3 O,* -  1,5 1,2 -  2,0 0,15 0,3 -  1,5 1,5 -  %0 1,5 - 2,6 0,25-0,1 1,5-3,8

leichter Boden 

(Sand usw.)
0,3 0,1 -  2,5 1,5 -  3,0 0,15 0,55 - 1,1 2,0 -3,8 1,5 - 2,6 0,1 -  0,85 1,5 -1,0
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Abb. 13. Grand- und AufrlB des Flachbaggers von Barber Greene mit vler Eimerleitern 

und schwenkbarem Auslegerband. (Grabbreite rd. 2,5 m.)

V. Weitere Sonder

bauarten und Schlufl- 

bemerkung.

AuBer den unter II 

bis IV beschriebenen Son

derbauarten amerikanischer 

Grabenbagger gibt es noch 

elnige weitere Konstruk- 

tlonen, die zur gelegent- 

llchen Anwendung kom- 

men. Hlerher gehóren 

auch die mit Messerwellen 

(Abb. 14) ausgestatteten 

normalen Grabenbagger mit 

gestreckter Elmerlelter von 

Buckeye. Diese Messer

wellen sind zu beiden 

Seiten der Elmerlelter an- 

gebracht und dienen zum 

Vorschneiden des Fórder- 

gutes an den Graben- 

wflnden. Die umlaufenden 

Messer sind aus hóchst- 

wertlgen Stahlsorten ge- 

fertigt und lósen das Erd- 

relch belderselts der Eimer- 

kette, das dann auf die 

Grabęnsohle herabfailt und 

von den Eimern hochge- 

fordert wird. Auf diese 

Weise entstehen Graben 

mit sauber gefrasten W3n- 

den; ein weiterer Vortell 

besteht darin, daB keinerlel

Abb. 14. Buckeye-Grabenbagger mit 

gestreckter Eimerleiter(normale Ausfuhrung), 

mit Messerwellen zu beiden Seiten 

der Elmerlelter.

von den Eimern hochgefiihrtes 

Baggergut neben den Graben- 

randern oben angehauft wird, 

weil die Eimerkette auf beiden 

Seiten beiderseits frei elnschneiden 

kann. Auch Grabenbagger mit 

belderselts doppelten Messer

wellen2) sind wiederholt in Betrieb 

genommen worden.

Die vorstehend nicht behan- 

delten, normalen amerikanischen 

Grabenbagger — sowohl mit 

gestreckter ais auch mit ring- 

fórmiger Eimerleiter — sind in 

zahlreichen Typen genormt und 

nach Grabentiefen und -breiten 

abgestuft; ebenso die Zufuller, 

die nach Beendigung des Grab- 

vorgangs und nach Einlegung der 

Rohre, Kabel usw. das Zufullen 

und Einebncn der Graben vor- 

nehmen und meist ais Raupen- 

fahrzeuge gebaut sind. —  Die 

Buckeye Co. stellt neuerdings 

auch Bagger fiir Schtitzengraben 

mit Absatzen her (Gewehrauflage, 

Auftrltt, Riickenbóschung), die das 

fertlge Profil mit einem einzigen 

Schnltte fertlgstellen.

Der Vollstandigkeit halber 

seien auch die amerikanischen 

Lóffelbagger hier erwahnt, die 

sich ungewóhnlich starker Ver- 

breitung fiir alle móglichen Bau- 

zwecke erfreuen und die be- 

kanntllch durch Mitlleferung von 
Zusatzausriistungen meist so umstellbar sind, daB sie auch zum Ziehen 

von Graben und ahnlichen Baggerarbeiten durch den von oben schneiden- 
den Tieflóffel verwendet werden kónnen3).

Das Arbeiten mit dieser in Deutschland „Tieflóffelbagger" genannten 

Maschlne erfordert vom Baggerfuhrer eine geschickte Handhabung der 

Steuergerate, um beim wiederholten Einsetzen des Tiefióffels einen 

gleichmaBigen Schnitt und einigermaBen glatte Grabenwande zu erzielen. 

Die Regelung des Baggervorschubes ist auch dem Baggerfuhrer iiber- 

lassen; bei tiefen Graben ist auBerdem der Einbllck vom Fuhrerstande 

bis auf die Grabensohle meist erschwert. —  Aus diesen betriebstechnlschen 

Grunden erhalten in denjenigen AnwendungsfSllen, wo im Baubetriebe 

umfangrelche und ganz glelchfórmige Grabenarbeiten zu bewaltigen sind, 

die stetig arbeitenden Bagger mit gestreckter oder ringfórmiger Eimer

leiter eine bevorzugte Anwendung. Durch den allmahllch stattfindenden, 

zwanglaufig und glelchmaBig gesteuerten Vorschub und den fortlaufenden 

Grabvorgang der Eimer werden die Erdmassen ununterbrochen abgehoben, 

so daB vollkommen saubere Graben von genau vorgeschriebenen Ab

messungen erzielt werden kOnnen. Der Baggerfiihrer hat daher bei 

diesen Eimerketten-Grabenbaggern eine mehr iiberwachende Tatigkeit 

des Triebwerks usw. und der Fórderleistung auszuuben, im Gegensatze 

zu den absatzwelse arbeitenden Tlcflóffelbaggern, bei denen der Bagger- 

fiihrer bei jedem einzelnen Fórderspiele die ermiidende Steuerung der 

einzelnen Bewegungen des Lóffels und das Schwenken des Auslegers 
selbst zu iibernehmen hat.

Durch die zahlreichen normalen Bauarten und die erwahnten Sonder- 

konstruktionen von Grabenbaggern und verwandten Maschinen diirfte 

die Bedeutung und Verbreitung dieser an Handarbeit sparenden Bagger 

fur Amerika erwlesen sein; es steht zu erwarten, daB die zukunftige Fort- 

entwicklung zu weiteren konstruktiven Verbesserungen und zu Steigerungen 
der Fórderleistung fuhren wird.

2) G a rb o tz , Handbuch des Maschinenwesens beim Baubetrieb, HI.Bd.,
1. Teil, S. 280.

3) Amerikanische Raupen-Lóffel- und -Grabenbagger. Bautechn. 1927, 
Heft 49 u. 51.

Bericht iiber die Holztagung 1938.Alle Rechte vorbehalten.

Fiir den 2. und 3. Dezember 1938 hatte der FachausschuB fiir Holz- 
fragen beim VDI und Deutschen Forstverein zur 7. Holztagung aufgerufen. 
Sie fand im GroBen Saale des Ingenieurhauses in Berlin statt; die Zahl 
der Anmeldungen betrug etwa 600, ein Bewels dafilr, daB die hier seit 
Jahren geleistete vorblldliche Gemelnschaftsarbeit immer grófiere Be- 
achtung flndet.

Zum ersten Małe befanden sich unter den Tagungstellnehmern auch 
Vertreter der deutschen Ostmark. Die von ihnen beigesteuerten Vortr3ge 
und Aussprachebeitrage liefien erkennen, dafi die einschiagige Forschungs- 
arbeit in lhrem waldreichen, mit Holzverarbeitungstatten reich durch- 
setzten Helmatlande auch in den Jahren derTrennung vom Relche nicht 
geruht hat.
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In den letzten fiinf Jahren galt es zunachst, die einzelnen Gute- 
eigenschaften und Verwendungsmóglichkeiten des Holzes festzulegen und 
ihm neue Verwendungsgebiete zu erschllefien. Die jetzlge Wirtschaftslage 
GroBdeutschlands und die noch fiir lange Zeit zu erwartende unvermeidliche 
Knappheit an einhelmischer Holzausbeute dagegen legt ais oberste Pflicht 
auf, jedes Stiick Holz der volkswirtschaftl!ch besten Verwendung zu- 
zufiihren und dabei am Rohstoff Holz mógllchst zu sparen, sowie alles 
verwendete Holz seinem Gebrauchszweck moglichst lange zu erhalten.

Im Jahre 1938 hat sich die Forschungsarbeit innerhalb des Fach- 
ausschusses gemafi den Forderungen des Vierjahresplanes hauptsachlich 
auf zwei Geblete erstreckt:

1. Einsparung in der Bewirtschaftung des Bau- und Werkstoffes Holz;
2. Schutz des Holzes gegen vorzeitige Zerstórung.

Die Erkenntnis, daB beide Forderungen im Rahmen der deutschen 
Aufbauarbeit notwendig und an Hand der bisherigen Forschungsergebnisse 
schon jetzt erfiillbar sind, ist leider in weiten, der Holzwirtschaft nicht 
unmittelbar nahestehenden Kreisen noch nicht genug verbreitet!

Der Vorsitzende desFachausschusses.Oberlandforstmeister ®r.=3Sng. cf)i\ 
G e rn le in , hob die vorstehend genannten beiden Hauptaufgabengebiete 
hervor. Der Einsparung soli vor allem das „Merkblatt fiir die Verwendung 
von Holz im Hochbau dienen*, das der Relchsarbeltsminister im Ein- 
vernehmen mit dem Relchsforstmelster herausgegeben hat1). In 21 Punkten 
werden hier Móglichkeiten wesentlicher Einsparung an Bauholz aufgefiihrt, 
und ihre Ausnutzung wird jedem Bauherrn, Architekten und Bauunter- 
nehmer zur Pflicht gemacht. Ein Merkblatt fiir die Slcherung des Holz- 
schutzes und ein Eriauterungsheft dazu, das die Angaben des Merkblattes 
in Taschenformat zusammengestellt enthalt, wird demnachst vom Reichs- 
arbeitsminlster herausgegeben werden. Dadurch wird eine langjahrige 
Forschungsarbeit Zusammenfassung und AbschluB finden, und die Praxis 
wird sich in Zukunft streng nach den hier gegebenen Vorschrlften rlchten 
miissen.

Ais den beiden glelchen Zwecken dienend wurde auch die Sonderschau 
„Holzelnsparung und Holzschutz im Bau“, die in den Raumen der Bauwelt- 
Musterschau, Berlin, Charlottenstr. 6, am 30. November 1938 eróffnet wurde 
und zunachst drei Monate lang wochentaglich kostenlos zu beslchtigen 
war, den Anwesenden zur Beachtung empfohlen.

Ministerialdirektor P archm ann  vom Reichsforstamt ais Vertreter des 
Reichsforstmelsters betonte die Wichtlgkeit des Rohstoffes Holz. Nur 
unter Voraussetzung einer pfleglichen Nutzung des deutschen Waldes 
und weit vorausschauender Planung und Bedarfsdeckungswlrtschaft kann 
deutsches Holz im nótigen Umfange laufend zur Verfiigung gestellt 
werden. Auf dcm Wege nationalsozlalistischer Wlrtschaftsfiihrung ist die 
„Marktordnung der deutschen Wald- und Holzwirtschaft" in der Industrie 
vorangegangen.

Die beiden Ziele einer sparsamen Gebrauchslenkung sind:

1. „Holz verwenden, aber nicht verschwenden!“, das heiBt, das Holz 
ohne Verlust zu gewlnnen und zu verarbeiten und an geelgneter 
Stelle zum Einsparen anderer wertvoller Werkstoffe anzusetzen;

2. das Abfallholz, das bei der Gewinnung im Walde und in Form 
von Sp3nen und Sagewerkabfall ais Nebenerzeugnis anfallt, 
in der fiir die Gesamtwlrtschaft giinstigsten Welse auszunutzen. 
Abfallholz soli kunftig nicht mehr verbrannt werden, sondern, 
meist nach Umwandlung in andere Stoffe, ais neuer, wertvoller 
Grundstoff dienen.

Der B re n n h o lz a n fa ll im deutschen Walde ist bereits von einst 
rd. 25 Mili. fm lm Jahre, entsprechend etwa der Halfte des damaligen 
Einschlages, auf rd. 14 MIII. fm gesunken. — Beim N u tzh o lz  wird im 
Sinne der Marktordnung von jeder Sorte des Gebrauchsholzes nur die dem 
Bedarf entsprechende Menge erzeugt und durch diese SparmaBnahme 
die Stetigkeit der Preise gesichert.

Dem Verbraucher wird das Nutzholz jetzt mit neuzeltllchen Ver- 
kehrsmitteln zugefiihrt. Laderampen, ausgebaute Waldwege u.a. erlelchtern 
die Holzabfuhr von Jahr zu Jahr.

D erbesseren  A u sn u tzu n g  des Bauholzrohstoffes dlent, abgesehen 
von der Normung, u. a. das Zusammensetzen von Balken und Tragern 
aus kleinen Einzeltellen sowie der Ersatz hólzerner Dachstiihle alt- 
hergebrachter Form durch rippenfórmige Anordnung schwacher Hólzer.

Die eigentliche w erkgerechte  B e h an d lu n g  des uralten Werkstoffes 
Holz, bei der jeder einzelne Teil an die Stelle im Werkstiick gebracht 
wird, die selnen Eigenschaften am besten entspricht, wird jetzt nach 
und nach, wie vom Schreiner schon lange, auch vom Kufer, Zimmermann 
und anderen Handwerkern angewendet.

Die H o lz a b fa llv e rw e r tu n g  ist schon erheblich vervolIkommnet. 
Zur Holzverkohlung und Zellstofferzeugung kónnen fruher nur ais Brenn- 
holz verwertbare Sorten und Holzarten verarbeltet werden. Neu entwickelte 
Abfallverwertungsbetriebe sind die Holzverzuckerung und besonders die 
Faserplattenerzeugung, bei der gewachsenes Holz eingespart und durch 
Abfaile ersetzt werden kann. —

Nach diesen rlchtunggebenden Ausfilhrungen wurden in den drei 
Fachsitzungen „ B a u h o lz fra g e n “, „ H o lz v e ra rb e itu n g *  und „H o lz 
schu tz" in zusammen 19 Vortr2gen die seit der vorjahrlgen Tagung 
erreichten Fortschritte durch Wort und Bijd den Teilnehmern nahegebracht, 
teilwelse erstmallg bekanntgegeben. Ober das den Ingenleur-Holzbau 
lm besonderen Betreffende aus den Vortr3gen sei nachstehend ein kurzer 
Oberblick gegeben. —

') Deutscher Holz-Anzelger 1938, Nr. 99 vom 18. 8. 1938.

Ober „Die heutlgen Bestimmungen fur die Ausfuhrung von Bauwerken 
aus Holz und ihre weitere Entwicklung” berichtete Relchsbahnoberrat 
3)r.=3»0- K rabbe , Miinchen. Grundforderung ist, daB vermeidbare 
Schnittverluste veihindert und die Giiteforderungen und Lieferungs- 
bedingungen den praktischenNotwendigkeitenweitgehend angepaBt werden.

Abgesehen von Bestimmungen mit órtlich begrenzter Giiltlgkeit 
bestanden bisher drei Besiimmungen, die sich inhaltlich durchaus nicht 
in allen Punkten, besonders in wichtigen Berechnungsvorschriften, deckten:

1. DIN 1052 vom Juli 1933 „Bestimmungen uber die Ausfuhrung 
von Bauwerken aus Holz im Hochbau";

2. DIN 1074 vom August 1930 „Berechnung und Entwurfsgrund- 
lagen fiir hólzerne Briicken";

3. Sondervorschrift der Deutschen Reichsbahn von 1926 „Vor- 
laufige Bestimmungen fiir Holztragwerke" ( =  ;,BH“).

Einzelne Bestimmungen iiber die Gute des Holzes enthalten die BH 
sowie DIN 1969 der Reichsverdingungsordnung, „Zimmerarbeiten". Eine 

' einheitliche Giitevorschrift, die neben den Handels-, im wescntlichen 
also Schnittbedingungen, auch Giitebedingungen nach Wuchs, Festigkeit 
u, a. erfaBt, wird crst jetzt in der nahezu fertiggestellten DIN 4074 „Bau- 
holzgiitevorschriften“ geschaffen. Sie wird in naher Zukunft DIN 1052 
und DIN 1074 in dereń endgiiltigen Formen zusammenfassen und ab- 
runden; wodurch die BH entbehrlich werden.

Die Anderungen In der in 2. Auflage sćhon voiliegenden DIN 1052 
betreffen im wesentlichen:

1. Neufestsetzung der zulassigen Spannungen sowie dereń Erhóhung 
und ErmaBigung unter besonderen Umstanden;

2. die Berechnungsvorschriften fiir Druckstabe, besonders fiir die 
mehrteiligen. Hier soli giundsatzlich von Festwert Js des 

Einzelstabes ausgegangen werden. Der zweite Teil des Aus- 
drucks fur das Tragheitsmoment, i '  (Fe2), darf wegen der 
Verschieblichkeit der Holzverbindungen nur teilweise, je nach 
der Spreizung abgestuft, In Anrechnung gebracht werden;

3. die Behandlung der Bolzen-, Diibel- und Nagelverbindungen. 
Ober Leimverbindungen ist mit Riicksicht auf noch nicht 
abgeschlossene Untersuchungen nur ein kurzer Hinweis gebracht.

Die Neubearbeitung von DIN 1074 soli demnachst abgeschlossen 
werden. Ihre veralteten Bestimmungen werden mit denen der neuen 
DIN 1052 in Einklang gebracht, und die Bediirfnisse des Eisenbahnbriicken- 
baueswerden durchEInbeziehen der Bestimmungen derBH beriicksichtigt.—

Prof. G raf VDI, Stuttgart, behandelte den „EinfluB der Waldkante 
auf die Tragfahigkeit von Balken"2). Von einer groBen, zur Klarung 
des seit langem umstrlttenen Einflusses der Baumkante vorberelieten 
Versuchsreihe sind 1938 die Versuche mit fr ischem  Flchtenholz von 
verschledenen Wuchseigcnschaften durchgefiihit worden; weitere Ver- 
suche mit lu fttro ckenem  Holz sollen 1939 folgen. Erwiesen ist bisher, 
daB bei Balken und Stfltzen aus frischem Flchtenholz die Riicksicht auf 
Biege- und Druckfestlgkelt eine Begrenzung der Baumkante n ich t ver- 
langt. Zur Einsparung kiinnen daher baumkantige Holzer, die den Be
stimmungen In DIN 1074 entsprechen, zugelassen werden. Einzuschranken 
ist diese Bestimmung aber, wenn es sich um zusammengesetzte Holz- 
konstruktionen handelt, bei denen eine einwandfreie Krafteiibertragung 
an den Versatzungen und sonstigen Holzverbindungen gewahrlelstet 
sein muB3).

In seinen Ausfiihrungen uber „Holz im Lehrgeriistbau bei den 
Briicken der Reichsautobahnen" zeigte Reg.-Baumeister H u m m e l1), Stutt
gart, die zweckmafiigste Ausbildung haufig vorkommender Knotenpunkt- 
verblndungen und Belspiele mehrfach unterstiitzter sowie freitragender 
Riistungsformen fiir hohe, weltgespannte Briicken.

Bei Lehrgerusten fiir massive Briicken, mehr noch fiir Beton- und 
Eisenbetonbriickenbauten, ist neben ausreichender Tragfahigkeit besonders 
eine moglichst geringe Formanderung unter dem EinfluB der durch den 
Baubetrieb hervorgerufenen Beanspruchung oder durch Zusammendriicken 
von Holzteiien zu verlangen.

Ais grundlegende Konstruktlonsforderungen, auf die schon Professor 
M órsch hlngewiesen hat, miissen gelten:

Auf Biegung beanspruchte Holzer und Tragteile sollen auf eine 
Mindestzahl beschrankt werden.

Holzfugen, die durch den StoB oder das Aufeinanderlegen von 
Hólzern entstehen, sind móglichst zu vermelden.

Quer zur Faser beanspruchte Holzer sollen moglichst vermieden 
werden; wo sie nicht umgangen werden kónnen, darf die Pressung 
fiir Weichholz hóchstens 20 kg/cm2 betragen.

Alle Holzverbindungen sollen in den e in fachs ten  Formen aus- 
gefuhrt werden, damit sie moglichst genau hergestelit werden 
kónnen.

Die Griindung muB moglichst unnachglebig seln.

Prof. Sr.s^ng. M e lan  V D I, W ien, berichtete in seinem Vortrage 
„Berechnung und Konstruktion hólzerner Bogenbinder" uber seine Er
fahrungen mit genagelten hólzernen Bogenbindern. Diese Bauweise hat 
den Vorzug, daB weltgespannte Tragwerke In Bogenform aus einzelnen

2) Der Vortrag G ra f wird demnachst gesondert in der „Bautechnik" 
erscheinen.

3) Vgl. die Ausfiihrungen von E. G ab e r  in Bautechn. 1936, Heft 6,
S. 64 bis 68.

4) Auch der Vortrag H um m e l wird voraussichtlich in der .Bautechnik" 
gesondert veróffentlicht werden.
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schwachen, kurzeń Hiilzern von hOchstens 3/14 cm Querschnitt herstellbar 
sind und der Zusammenbau durch minder geschulte Arbeitskrafte und 
in sehr kurzer Zeit mOglich ist.

Elnzelheiten aus seinen Ausfiihrungen sollen demnachst in einem 
Aufsatze Uber „Interessante Ausfiihrungen von Ingenieur-Holzbauten” 
in der „Bautechnlk" besprochen werden.

Ober „Versuche mit gelelmten Baugliedern, besonders Tragern, und 
dieBedingungen fiir ihre sachgemaBeHerstellung" berichtete Sr.=gng. habil. 
Egner VDI, Stuttgart.

Durch Vorversuche mit I-fórmlgen Iiolzbalken5), die gegeniiber Voll- 
holzbalken eine Holzersparnls von mindestens 35%  ermógllchcn, waren 
schon festgestellt worden:

die errechnete und die beim verlelmten und vernagelten bzw. nur 
vernagelten Trager festgestellte Durchbiegung; 

die Stellen, an denen die Zerstorung des geleimten Tr3gers einsetzte; 
der ElnfluB drelmonatiger Lagerung auf die Lelmfestlgkeit; 
die Wirkung angeleimter Leisten zwischen Steg und unterem Flansch; 
eine gemessene Durchbiegung fast durchgehend klelner ais 1/300 der 

Stiitzweite;
eine sehr gute Verlelmung bel 3 cm dlcken Hiilzern, wahrend bel 

6 cm dickcn Hiilzern und einer PreBdruckerzeugung nur durch 
Nagelung eine gute Verleimung nicht immer erzielt wurde.

Die Beschaffenhelt der Lelmfiache scheint ohne entscheidenden 
ElnfluB zu sein! Bel ungenilgend getrocknetem Holz sind Fehllelmungen 
unvermeldlich!

Ein welteres unifangrelches Versuchsprogramm fur die Untersuchung 
kaurltverlelmter I-Trflger umfaBt 14 Versuchsreihen mit zusammen 42 PrQf- 
tragern, die bei gleichmaBIg bis zum Bruch gesteigerter Blegelast gepiiift 
werden sollen bzw. schon gcpriift sind, sowie 12 Versuchsrclhen (mit
24 Tragern) zu Dauerversuchen. Zu der sehr sorgfaltig durchgcfuhrten 
Verlelmung wurde nicht relner Kaurltleim benutzt, der nach den grund- 
legenden Untersuchungen von Reg.-Baumelster 3)i\=3jng. K lem m  VD1, 
Infolge seiner Spródlgkelt schon in maBig dlcker Schicht nach kurzer 
Zeit (30 Tage) im Gefiige zerrlssen ist und kelne Bindekraft mehr be- 
sitzen kann. Durch einen Zusatz von 20 Gew.-% ausgeharteten Bakelite- 
pulvers ais Lelmfestigungsmittel wurde ein wesentlich verbesserter Kaurlt- 
lelm von geniigender Blndefestlgkelt, sog. „Klemm-Leim", erzielt, so daB 
die strengen Bestlmmungen fiir die LelmflSchenbearbeitung unnotig wurden. 
Die melsten PrQftrager hatten sagerauhe Flachen. Schaden sind nur beim 
Verlcimen von Hiilzern mit mehr ais 20%  Fcuchtigkeit aufgetreten.

Eine VergriiBerung der Stegdicke ergab erhiihte Tragfahlgkeit; die 
Wahl allzu diinner Steghiilzer erscheint daher nicht wirtschaftllch.

Beobachtet wurden u. a. bel den Versuchen ferner die Einflusse der 
Wuchseigenschaften der Gurt- und Steghiilzer, der Feuchtlgkeitsgehalt 
bel der Verleimung, dic Wirkung einer Teilung der Steghiilzer, der 
Zuschnitt derTeilchen auf die Sollmafie im grilnen  Zustande, anschlieBend 
Austrocknung, das Verhalten von Kastenąuerschnltten und anderes. Unter
suchungen vor der Verlelmung und der fertig verleimten Trager zelgten, 
daB das rcchnungsmaBlge Tragheltsmoment eines elnwandfrel verleimten 
Verbundkórpers voll wlrksam Ist.

Ais Voraussetzungen fiir die Herstellung vollwertiger kauritverleimter 
Trager sind festgestellt:

Das Holz darf beim Verleimen nicht mehr ais 20, hiichstens 25% 
Feuchtlgkeit haben.

Alle zu verleimenden Hiilzer miissen unbedlngt auf dieses HóchstmaB 
des Feuchtigkeitsgehalts geprilft werden.

Ein Zumlschen von Bakelltepu!ver zum Kaurltleim im Gewichts- 
verhaitnls 1 :5  ist zweckmaBig.

Geniigende Pressung mittels geeigneter Spannvorrichtungen ist un- 
umganglich.

Weitere Holzeinsparung ist dadurch móglich, daB hochwertlge Hiilzer 
nur an wlrkllch hochbeanspruchten Stellen angeordnet werden. Das Ent- 
werfen verlelmter Bauteile muB mit grofier Sachkenntnis geschehen. 
Besonders ist zu beachten, daB die Leimfugen nicht durch Querspannung 
beansprucht werden diirfen.

In selnem Berlcht „Untersuchungen iiber die Kraftubertragung bei 
Nagelverblndungen“ beschrieb Dipl.-Ing. M arten , Gandershelm, die in 
Stuttgart durchgefiihrtcn Versuche zur KlSrung der Frage: .Ist die Trag- 
fahlgkelt einer Nagelverblndung ausreichend, wenn die Reibung zwischen 
den Hólzern n ich t wirksam ist?“ Die einzelnen Untersuchungen be- 
zogen sich auf die Leibungsfestigkelt des Holzcs, die Verteilung des 
Lelbungsdruckes in zwelschnittlgen Holzverblndungen und die zulassige 
Biegungsbeanspruchung von Drahtstlften.

5) Z .d .Y d l 1938, Bd. 82, S. 911 bis 914.

Ergebnis: Die Leibungsfestigkelt hangt von der Form der Nagel- 
spltze ab; durch geelgnete Ausbildung der Spitze lafit sich die Spreng- 
wlrkung eines eingetriebenen Nagels vermindern. — Unter gewlssen Voraus- 
setzungen laBt sich der Spannungsverlauf des Lochleibungsdruckes rech- 
nerlsch erfassen. Die Verteilung des Leibungsdruckes hangt stark vom 
Holz und vom ElastizitatsmaB des Nagel- oder Bolzenwerkstoffes ab. —  
Die Biegungsbeanspruchung der Drahtstifte erreicht bei reibungsloser 
Verbindung die zugelassenen Werte und iiberschreltet sie sogar teilweise 
ein wenig. Die in DIN 1052 angegebenen zulassigen Belastungen zu 
erhóhen, erscheint daher mit Rucksicht auf die Blegefestigkeit der Draht
stifte nicht angangig. — Dauerversuche mit Nagelverblndungen haben 
sich ais notwendlg erwlesen.

Von allgemelner Bedeutung fiir das Bauwesen waren schlleBlIch noch 
die Ausfiihrungen von Sr.=3ttg. habil. M iira th  V D I, Berlin, Innerhalb 
der Fachsitzung „HoIzverarbeltung“ : „Uber die Vorarbeiten zur Auf- 
stellung elnheltllcher Vorschriften fiir die Bezeichnung, Gute und Priifung 
der Faserplatten".

Der neugeschaffene Werkstoff „Faserplatte“ kann nur richtig ein- 
gesetzt werden, wenn iiber die Bezeichnung der einzelnen Arten sowie 
iiber die Mlndestforderungen, die an jede Art zu stellen sind, vollIge 
Klarbelt geschaffen Ist. Durch die neugegriindete Fachabteilung Faser
platten der Wirtschaftsgruppe Holzverarbeitende Industrie Ist die Auf- 
gabe, diese Vorschrlften aufzustellen, ais dringendste Gemelnschaftsarbeit 
aufgegriffen worden.

Folgende Bezeichnungen und Priifungsvorschrlften sind zunachst ais 
Norm vorgeschlagen:

Bezclchnungsvorschrlften
Raumgewicht

kg/m3

I. Faserlsollerplatten.................... 230 bis 350
II. halbharte Faserplatten . . . 500 „ 850

III. dreiviertelharte Faserplatten 850 „ 950
IV. harte Faserplatten.................... 950 „ 1050
V. extra harte Faserplatten . . . iiber 1050

Sobald ausreichendcs Untersuchungsmaterlal iiber alle anderen tech- 
nischen Elgenschaften vorllegt, soli das Raumgewicht ganz oder teilweise 
ais alleinige Beurteilungsgrundlage durch andere, scharfer kennzeichnende 
Elgenschaften ersetzt werden.

Der notwendige gleiche Feuchtlgkeitsgehalt bei samtlichen Unter
suchungen soli durch fiinftSgige Lagerung der Priifkorper ln einem Raum 
von 20° C und 65%  relativer Luftfeuchte erzielt werden.

Ais kennzeichnende Elgenschaften sollen fiir die Gruppen II bis V 
stets herangezogen werden:

1. R aum gew icht............................................. In kg/m3
2. Hartegrad (nach B r in e l l ) ........................... in kg/mm2
3. B leg e fe s tig k e it ........................................ in kg/cm2
4. Bruchschlagarbelt (Schlagbiegefestlgkeit) in kgm/cm2
5. Wasserfestigkelt a) Wasseraufnahme

b) Quellung . . . .
6. Z ug fes tigke it............................................. in kg/cm2
7. Abnutzungswiderstand..............................

Fiir die Dammplatten der Gruppe I failt die Bestimmung 7 nattirlich 
weg, dagegen kommt fiir diese Gruppe die Priifung hlnzu auf:

a) Zusammendriickbarkelt,
b) Warmeleitzahl.

Diese Priifungsverfahren werden zur einwandfreien Kennzelchnung 
der Faserplatten und der Baustoffe geniigen. Sie ermOglichen zugleich 
dereń Verglelch mit ahnlichen Baustoffen und eine schnelle Betrlebs- 
kontrolle. Bei dieser werden die Platten freilich nach Beendigung der 
einzelnen Arbcitsgange geprOft die Betriebsleltung mufi sich daher iiber 
die dadurch bedingte Abweichung vom Normatzustande klar sein.

Die Priifungsverfahren sollen in móglichster Anlehnung an die Priif- 
normen fiir Holz und Sperrholz ausgearbeitet werden. Zur Zeit reicht 
das vorliegende Untersuchungsrńaterial zur Entwicklung von Giite- 
vorschriften noch nicht aus; es soli aber beschleunlgt vervollstandigt 
und verwertet werden.

A nm erkung : Einzelhelten und Zahlenangaben zu vorstehend ais 
AbriB gebrachten Vortr3gen sind in dem nachsten Mitteilungsheft des 
Fachausschusses fiir Holzfragen, „Berlcht iiber die Holztagung 1938“, 
nachzulesen.

Yermischtes.
Ernennung. Die Akademie fflr technische Wlssenschaften ln Warschau 

hat den Gehelmen Baurat Professor Dr. G o ttw a lt Schaper zu ihrem 
auswartigen Mitglied ernannt.

Technische Hochschule Berlin. Oberbaurat Sr.=3ng. Erwin 
M arąua rd t erhlelt unter Ernennung zum o. Professor in der Fakultat 
fiir Bauwesen den Lehrstuhl fiir Stadtebau und stadtischen Tiefbau.

Arbeltszeit auf den Baustellen. Der GeneralbevoIlmachtigte fur 
die Regelung der Bauwlrtschaft Generalinspektor ®r.=3itg. Todt hat 
unterm 15. Februai 1939 folgende (2.) Anordnung getroffen:

Im Zuge der MaBnahmen zur Leistungssteigerung der Bauwlrtschaft, 
erscheint es erforderlich, alle Umstande, die zu einer Minderleistung fflhren, 
auszuschlieBen. Ein solcher Umstand ist u. a. die Arbeit in der Dunkel- 
heit, die neben einer meist wesentlich gerlngeren Leistung auch eine 
erhiihte Unfallgefahr in sich birgt. Zwanglaufig ist damit auch eine Er- 
hOhung der Baukosten verbunden. Neben einem uberhóhten Einsatz an 
Arbeitskraften verursacht das Arbeiten in drei Schichten eine Erschwerung 
in der Unterbringung der Arbeiter und nimmt auBerdem die Móglichkeit, 
die elngesetzten Baumaschinen und Gerate ordnungsgemaB instand zu 
halten und auszubessern.
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Im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister ordne Ich daher an, 
dafi grundsatzlich auf den Baustellen nur In zw ei Schichten gearbeitet 
werden darf, wobei jedoch die Arbeltszelt je Schlcht im Rahmen der Reichs- 
tarlfordnung fiir das Baugewerbe vom 26. November 1938 nebst ergangenen 
und ergehenden Anderungen bis zu 10 Stunden taglich ausgedehnt werden 
kann. Die Einlegung einer dritten Schicht Ist nur in Ausnahmefailen und 
nach Zustimmung des Gewerbeaufsichtsamts zulassig. In Zwelfelfailen 
entscheldet endgiiltig der Generalbevollmachtlgte fiir die Regelung der 
Bauwlrtschaft.

Die Vorschriften der Arbeitszeltordnung sowie die Bestimmungen der 
Reichs- bzw. Bezlrkstarifordnung fur das Baugewerbe iiber die Bezahlung 
der Mehrarbeit sind zu beachten.

Beschaffung von Baumaschinen und Geraten. Der Generalbevoll- 
machtigte fiir die Regelung der Bauwlrtschaft Generallnspektor ©r.=3ng. 
Todt hat unterm 15. Februar 1939 folgende (3.) Anordnung getroffen:

Besonders im Jahre 1938 hat sich die Gepflogenhelt vieler Stellen, 
zur Durchfiihrung ihrer Bauvorhaben Baumaschinen und Gerate nicht nur 
bei den Fabriken, sondern auch auf anderen Baustellen zu beschlagnahmen, 
ais aufierordentlich stOrend erwiesen.

Um eine planvolle Regelung der Bauwlrtschaft auch hinsichtllch des 
Elnsatzes von Baumaschinen und Geraten zu erzielen, ordne Ich folgendes an:

Kelne mit der Ausfuhrung von Bauten sich bcfassendc Stelle ist bc- 
fugt, eine Beschlagnahme von Baumaschinen und Geraten in den Her- 
stellungswerken, bei Bauuntemehmungen oder auf anderen Baustellen 
vorzunehmen. Fiir die Wehrmacht ist eine gesonderte Verelnbarung 
vorgesehen.

Die gesunde Erganzung und Erneuerung des Gerflteparks der Bau
wlrtschaft werde Ich noch durch besondere MaBnahmen regeln. Die da- 
nach zu bewirkende Ausllcferung neuer, ordnungsmaBlg bestellter Bau
maschinen und Gerate hat grundsatzlich in der Reihenfolge des Eingangs 
der von mir anerkannten Bestellungen bei den Lleferwerken zu geschehen.

Marine-Parkway-Briicke, Brooklyn. Die neueste Hubbriicke In der 
Nahe von New York ist die Marine-Parkway-Briicke, die den Zugang der 
Jamalca-Bucht iłberąueren und die sudllche schmale Halbinsel mit dem. 
nórdllchen Strafiennetz von Brooklyn verbinden wird. Die Briicke wurde 
unter einem Kostenaufwande von 3 750 000 Dollar unter der Leitung der 
Marinę Parkway Authorlty gebaut, woriiber in „The Engineer“ 1938 vom 
14. Oktober, S. 406, der erste Bericht gegeben ist. Der Zugang zu der 
Bucht ist etwa 1200 m breit und hat eine Wassertiefe bis zu 13 m und 
zwischen Ebbe und Fiut einen Hóhenwechsel von etwa 1 m. Die Sohle 
wird von einer mdchtigen Sandschlcht gebildet, so dafi Felsboden fur die 
der Brucke (Grundung) nicht in Frage kam. Das Bauwerk ist schwerer 
See und starken WInden ausgesetzt. Trotz dieser Schwierigkeiten konnten 
die Bauarbeiten In etwa einem Jahre durchgefiihrt werden.

131,67 m — -

Die vier Pfeiler der- drei Hauptóffnungen sind durch Fender aus 
Holzkonstruktionen auf Pfahlen geschiltzt, und die von der Fiut bespdlten 
Pfellerschafte tragen 16 mm dicke, verschwelBte Gufieisenplatten. Die 
Hubtiirme sind 63,5 m iiber Pfelleroberkante und 68,5 m iiber MW hoch.

Jeder besteht aus vier Eckpfosten mit auBerer ornamentaler Ausblldung 
und gegenseitiger Kreuzverstrebung. Die tragenden Pfosten an der Hub- 
brucke sind aus St Si. Der glelche Baustoff Ist auch fiir die HubtrSger 
und die Gurte der Nachbariiberbauten gewahlt, wohlngegen die anderen 
Teile der Brucke im wesentlichen aus Carbone-Stahl bestehen (Abb. 2),

Abb. 2.

Von den drei Schiffahrtóffnungen wird die mittlere von einem etwa 
180 m frel gespannten HubtrSger mit bogenfórmigem Obergurt iiberąuert. 
Die Unterkanten dieser drei Uberbauten, bei denen die Fahrbahn im Unter- 
gurt liegt, gewahren bei geschlossener Brucke eine lichte Schilfahrthóhe 
von rd. 16,7 m und freie Schiffahrtbreiten von etwa 163 m. Die End- 
widerlager sind aus Beton, die gesamte Stahlkonstruktion der Brucke hat 
eine Lange von 1178 m. Sie ruht auf 14 Betonpfeilern, die auf Holz- 
pfahlen gegrundet sind. An die drei Hauptóffnungen schlleflen zu beiden 
Selten zunachst iiber drei Óffnungen durchlaufende Fachwerkbalken, 
dann iiber zwei Óffnungen durchlaufende Balken und an den Enden ein
fache Fachwerkbalken auf zwei Stutzen an; bel allen seitlichen Fach
werkbalken liegt die Fahrbahn im Obergurt. Im geóffneten Zustande 
liegt der Untergurt der Hubbriicke etwa 45 m iiber dem Meercsspiegel 
(Abb. 1).

Die Fahrbahn der Brucke hat rd. 13,4 m Breite; an der Westseite 
schliefit sich an die Fahrbahn ein Fufiweg von 1,83 m Breite an. An 
allen Teilen der BrGcke mit obenliegender Fahrbahn besteht die Decke 
aus Eisenbeton einschl. der Fufiwegplatten. Lediglich die drei Schiffahrt- 
óffnungen haben stahlerne Fahrbahndecken, um das Eigengewicht und 
die Pfellerlasten gerlng zu halten.

Die Brucke hat einen griinlichen Anstrlch erhalten, mit Ausnahme 
der Umrisse der Turme, der Gegengewichte und des Warterhauses, die 
zur Hervorhebung in einer Aluminiumfarbe gehalten sind.

Die Hubbriicke und Gegengewichte werden von acht Stahlkabeln von 
60 mm 0  getragen, sie laufen oben iiber acht Rollen. Ferner sind noch 
zwei Trommeln vorgesehen von 4,55 m Durchm. an den belden Seiten 
der Turme, iiber die je zehn Kabel laufen. Diese grelfen an den End- 
quertr3gcrn der Hubbriicke an. Der Hauptanteil der Gegengewichte wird 
durch Betonfiillung gebildet, der in Stahlkoffern eingelagert ist. Fiir die 
die Gegengewichte und die Brucke tragenden Kabel sind ferner noch 
zusatzliche Ausgleichgewichte vorgesehen, dereń Umlenkrollen in mittlerer 
Turmhóhe angeordnet sind. Das Gesamtgewicht des Hubtragers ist 2180 t. 
Die Bewegungsvorrichtung wird durch vier Elektromotoren angetrieberi, 
die oben in den Turmen untergebracht sind. Die Motoren grelfen mit 
ihrem Drehmoment an den acht Hauptrollen bei gewOhnlichem Betriebe 
mit je 4 X  200 PS an, und zwar derart, dafi je zwei davon die Hubkraft 
liefern, wahrend die anderen synchron mitgesteuert werden. Aufier 
diesem Antrieb Ist ferner noch ais Ersatz ein zweiter von vier Motoren mit 
je 50 PS vorgesehen, die unabhangig von dem Getriebe der ersteren 
arbeiten kónnen. Oberwachungsvorrichtungen und elektrische Bremsen
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slchern den Betrieb der Briicke. Unter 
gewóhnllchen Bedingungen kann der 
Hub der Briicke (28,96 ni Hóhe) in 2 min 
ausgefiihrt werden, wahrend die vier 
kleineren Ersatzmotoren die Arbeit in 
etwa 7 min leisten.

Ein GrundriB des Antriebes der Hub- 
briicke ist in Abb. 3 wledergegeben.

Das Nordende der Briicke schlieBt 
an das im siidlichen Teil von Brooklyn 
vorhandene ausgedehnte Autostrafien- 
netz an. Die Uberfahrt ist durch einen 
Zoll von 10 Cents gewahrt. Durch eine 
zwelte Briicke soli spater der Verkehr 
nach der schmalen Landzunge siidlich der 
Jamaica-Bucht weiter verbessert werden.

SchaitiF

Rollenachse

Zusatzmotor Zusatzmotor
Bremse £ F Bremse

BremseBremse

HauptmotorHauptmotor

Bremse

Schnitt B-BSchnitt A-A

Schnecke verhlndert. Aufierdem ist dadurch nur eine verhaitnismafiig 
geringe Verdichtung In der Pumpenschnecke nótig, so dafi der Energie- 
bedarf und der Verschleifi der Pumpe vermindert werden.

Auf der Baustelle Hohenwarte der Arbeitsgemeinschaft Saaletalsperre, 
wo der Zement ebenfalls lose verarbeitet wird, wurden von Claudius 
Peters zwei fahrbare Pumpen derselben grundsatzlichen Bauart eingesetzt 
(Abb. 2). Ferner werden demnachst eine Reihe von GroBbaustellen auf

a einseitig gelagerte, rasch umlaufende FOrderschnecke, 
b Rucksclilagklappe,
c Belastungsgewicht zur Riickschlagklappe, 
d Duscnrcihe, e Druckluftzufuhr,
/  Einlauftrichter, g Auslaufgehause.

*) Bautechn. 1931, Heft 11, 
S. 143; ebenda 1935, Heft 27, 
S. 373. Abb. 1. Ortsfeste Pumpe zum Fórdern von staubfdrmlgem Zement.

1 1 Q DIE BAUTECHNIK
i t o  Yermischtes Fachschrlll f. d . Ees. Baulngenleurwesen

Fahrbare Zement-Entladepumpe mit elektrlscher Fernsteuerung.

das Entladen und Fdrdern von losem Zement durch Pumpen eingerichtet 
werden. An den friiheren fahrbaren Pumpen stand der Bedlenungsmann 
unmlttelbar an der Pumpe. Die neuen Pumpen dagegen werden mit 
elektrischen Mitteln ferngesteuert, so daB der Bedlenungsmann nicht In 
die Gefahr kommt. von nach-
rutschendem Zement verschiittet 
zu werden. Wird die Pumpe von 
Zement iiberschuttet, so arbeltet 
sie sich selbsttatlg wieder frei.

Zur Erhóhung der Leistung, 
des Wirkungsgrades und der 
Betrlebssicherheit ist von Torkret 
G. m. b. H. an den Betonpumpen 
die Bauart der Drehschleber 
abgeandert worden. An den 
friiheren Ausfiihrungen hatten die 
zylindrischen Ein- und Auslafi- 
drehschieber rundę Durchgangs- 
ąuerschnltte und befanden sich in 
einiger Entfernung voneinander. 
Um jedoch den schadlichen Raum 
auf ein móglichst klelnes Mafi 
zu verringern, sind beide Dreh- 
schieber naher aneinander ver- 
legt worden (Abb. 3). Ferner 
erhlelt der Kórper des Einlafi-

a EinlaiSdrehschieber mit hufeisenformigem 
Ausschnltt des Schieberkorpers, 

b Auslafidrehschieber mit rundem Durchgangs- 
auerschnitt, 

c Pumpenkolben.

Abb. 3. Querschnitt durch die Dreh- 
schieber einer neuen Betonpumpe.
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drehschiebers einen hufelsenformigen Ausschnitt. Durch die tiefe Lage 
des Einlafidrehschiebers schneidet der Schieber mit der Oberkante des 
Zylinders ab und bildet gleichzeitig den unteren Abschlufi des Einfiill- 
trichters, so dafi er sich stets in losem Materiał bewegt. Wahrend bet 
der grófieren Pumpe fiir eine Leistung von etwa 15 m3/h die Steuergetriebe 
fiir den Ein- und Auslafidrehschieber auf e iner Seite liegen, sind an einer 
kleineren Pumpe fiir eine Leistung von 10 m3/h die Steuergetriebe fiir die 
Drehschieber auf beide Seiten verteilt worden (Abb. 4). Fur jeden Dreh- 
schieber sind zwei Steuerhebel in Parallelogrammform vorhanden, durch die 
sich die Steuerstangen fast geradlinig 
bewegen und die Drehschieber rasch 
bis zum vollen Durchflufiąuerschnltt 
geoffnet werden. Angetrleben wird 
die Pumpe durch ein doppeltes Vor- 
gelege (bei der grOfieren Pumpe ist

77004

denn solange Reibungskrafte zwischen Trager und Platte dereń gegenseltige 
Verschiebung verhindem, miissen eben Trager und Platte ais Verbundkorper 
wirken, da ja eine Trennung in der Fugę nicht elntreten kann. Diese Ver- 
bundwirkung kann auch nicht ais geringfiigig vernachlasslgt werden, wenn 
man bedenkt, dafi gerade an der Briicke, dereń Schaden zu diesen Unter- 
suchungen Veranlassung gegeben haben, wie In dem Aufsatze eingangs 
erwahnt, das Tragheitsmoment des Stahltragers etwa 12000000 cm4, das des 
Verbundkorpers, auf das Elastizitatsmafi des Stahltragers bezogen, mit 
E c \ Eb =  10 rd. 32 000 000 cm4 betragt, in beiden Failen auf die Schwer- 

achse bezogen. Die Annahme des Verfassers fiihrt iiberdies zu grund- 
satzlichen Irrtiimem hlnsichtlich der H5he der iiberhaupt moglichen 
Spannungen. Es soli aber gezeigt werden, dafi die Beriicksichtlgung der 
Verbundwirkung die Lósung der Aufgabe keineswegs erschwert, sondern 
sie vereinfacht.

Bei einem Temperaturunterschiede von J  i zwischen Trager und 
Platte wiirde der von der Platte losgelóst gedachte Trager sich um J  t a l 
verkiirzen und dementsprechend gegen die Platte verschieben. Dlese Ver- 
schiebung kann aufgehoben werden, wenn wir im Schwerpunkte des 
Stahltragers an seinen beiden Enden die Kraft S — J t a E F ,  unabhangig 
von der Lange des Tragers, angebracht denken (Abb. 1 a). Dann entsteht 
das Spannungsdlagramm Abb. Ib . In dlesem Zustande, wo Platte und 
Trager in ihrer Trennfuge wieder genau zusammenpassen, denken wir 
uns die Verbindung belder in der Fugę hergestellt und die Kraft 5, die 
ja In Wirkllchkeit nicht vorhanden ist, entfernt. Das hat dieselbe 
Wirkung, ais wenn wir auf den nach dem Spannungsdlagramm Abb. Ib  
beanspruchten V erbundkorpe r in den beiden Angriffspunkten von 5 
eine Druckkraft S wirken lassen (Abb. 2 a). Diese ersetzen wir durch 
eine im S chw e rpunk t des V erbundkórpe  rs wirkende Druckkraft 5 
und ein auf den Verbundk(jrper auf seine ganze Lange wirkendes Krafte- 
paar Se. Dadurch entsteht im Verbundkorper das Spannungsdlagramm 
Abb. 2b, das mit dem durch Abb. Ib  gegebenen zu uberlagern ist, womlt 
sich fiir den Verbundk5rper das Spannungsdlagramm Abb. 2c ergibt. 
Fv und Jv bedeuten Querschnitt und Tragheitsmoment des Verbund-

kórpers, mit Ee 

Stahltrager

n auf Stahl bezogen. Damit ergibt sich fiir den

F  , Fe{et —  hb) 

Z7 /r v J v

F eev

Lieferleistung der Pumpe 10 m3/h, Leistung des Antriebmotors 20 bis 25 PS,
Zahl der Kolbenhiibe 40/min, Drehzahl der Riemenscheibe 510 Uml/min.

Abb. 4. Betonpumpe mit Parallelogrammantrleb der Drehschieber 
und zwei Vorgelegen.

Abb. 1 bis 4 nach Werkaufnahmen und Werkżeichnungen.

nur ein Vorgelege vorhanden), so dafi Antrlebmotoren mit Drehzahlen bis 
1500 Uml/mln in Betracht kommen. Ohne das zweite Vorgelege kann die 
Drehzahl des Antriebmotors nur bis 1000 Uml/min betragen. Da sich im 
Betriebe ergeben hat, dafi die Pumpe mit dem Parallelogramm-Steuer- 
getriebe fur die Drehschieber fast stofifrei arbeitet, wird vonTorkretG.m.b.H. 
in Zukunft nur noch dieses Getriebe verwendet werden. F. R ied ig .

1
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Zuschrift an die Schriftleitung.
(Ohne Verant\vortung der Schriftleitung.)

Uber den Einflufi von Temperaturunterschieden zwischen Eisenbeton- 
fahrbahnplatten und stahlernen HaupttrSgern bel Balkenbrflcken.

In dlesem In Bautechn. 1938, Heft 45, S. 606, ver0ffentlichten Aufsatze 
von ®r.=5s«g. W. Passer werden zwei sich widersprechende Annahmen 
gemacht, namllch

1. dafi Infolge der Temperaturunterschiede im Stahltrager und in 
der Eisenbetonplatte zwischen beiden Reibungskrafte auftreten, 
die die gegenseitlge Verschiebung bis zu einem gewlssen Grade 
verhindern,

2. dafi die Verbundwlrkung zwischen Fahrbahnplatte und Trager 
unberuckslchtigt bleiben kann.

\Ai ,eŁ
W //////A  

\ -

S " {e J ________

du — Ą - z/taE  

und fiir die Betonplatte

du b =  • 

do b ~ '

Die Schubkraft in der Fugę zwischen Stahltrager und Betonplatte auf die 
ganze Lange des Verbundkórpers wlrd damit

T — J  t « E  F.

Fiir diese Schubkraft T ist aber Bedingung, dafi sie den moglichen 
Schubwiderstand Ts nicht iiberschreitet.

Wenn 7’>  Ts ist, so sind alle Werte fiir <f mit Ts : T zu vervlelfachen. 

Es Ist klar, dafi das In dem Verbundk5rper auftretende Moment 5  e 
jenen nach oben kriimmt, und zwar, da auf die ganze Trageriange das

gleiche Moment wirkt, krelsbogen- 
fórmig mit dem Neigungswinkel 
der Endtangenten gegeneinander:

T =  4 l ~ '1 (Abb- 3)'

Sind nun eine oder mehrere 
Zwischenstiitzen vorhanden, etwa 
bei a, b und c, so betrachte man 
diese zunachst ais nicht vorhanden. 
Der Trager hebt sich dann von den 
Zwischenstiitzen ab, wobei die 
und ó'c sich aus der Form des 

Kreisbogens ohne weiteres ergeben. ZurWieder- 
herstellung der gestOrten'Auflagerbedlngungen 
sind dann Krafte P t 

sich aus den Bedingungen ergeben

Abb. la Abb. 2a.

P b, Pc erforderlich, die

- + P b d'ab + Pc S'a

8, SCa + P ,b Scb

P c h c  

Pc » C C -

Es sind also nur die auf den Stahltrager wirkenden Reibungskrafte 
beriicksichtigt, und der Trager Ist so berechnet, ais ob er sich unter dem 
Einflufi dieser Reibungskrafte, die ais auflere Krafte auf ihn wirkend an- 
genommen werden, u n ab h a n g ig  von der P la tte  unter Beriicksichtlgung 
seiner Auflagerung verformen konne. Das ist natiirlich nicht móglich,

c - P a

Aus diesen Kraften in Verbindung mit der 
iiber den ganzen Trager gleichen Momenten- 
flache Se  ergibt sich dann die MomentenflSche 
des Tragers nach Abb. 4.

Ist die Platte am festen Auflager durchgeftihrt, so liegt eine statisch 
unbestimmte Lagerung vor, bei der ais iiberzahlige AuflagerkraftgrOfie 
am Ende des Tragers, am festen Auflager, ein Einspannmoment auftritt, 
wobei man wohl volle.Elnspannung annehmen kann. Dann tritt zu der 
gleichbleibenden MomentenflSche — Se  eine Momentenflache, die am
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Abb. 5.

festen Lager die Ordinate 

ZJv E>r  _  3 

+  2 / 2 

hat und geradlinlg zum 
beweglichen Auflager auf 
Nuli verlauft. Biegelinle 
und Momentenflache er
halten dann die in Abb, 5 
dargestellte Form. Sind 
aufierdem noch Zwlschen- 
stiitzen vorhanden, so ver- 
fahrt man weiter wie beim 
Trager ohne Einspannung, 
ermittelt die Werte ó'a< Sb, &'c 

nach Abb. 5; die Werte i'aa,

Sab usw. beziehen sich 

dann auf den bei A fest 
eingespannten, bei B frei 
gelagerten Balken.

Bedingung ist auch 
hier, dafi die durch diese 
Momente und Querkrafte 
in der Fugę bedingten 
Schubkrafte von der Ver- 
bindung in der Fugę auf- 
genommen werden, wobei
zu beachten ist, dafi diese Schubkrafte nicht an allen Stellen des Tragers 
gleich sind; andernfalls sind samtliche Spannungen wiederum mit TS:T  

zu vervielfaitigen. Selbstredend ist das durch das Moment S e auf die 
ganze Trageriange entstehende Spannungsdiagramm auch in diesem Falle 
nach Abb. Ib , 2b u. 2c zu ermitteln; ihm sind die Spannungsdiagramme 
der durch die Krafte Pn, P b, P c und das Auflagermoment im Verbund- 

kOrper erzeugten Momente zu flberlagern.

Grundsatzlich aber ist bei den ganzen Untersuchungen folgendes zu 
beachten. Eine einfache Oberlegung ergibt, dafi in einem regelmafiig 
gestalteten Trager, sei er statisch bestimmt oder unbestimmt gelagert, 
die durch Abkiihlung eines zusammenhangenden Tragwerkteils innerhalb 
des Tragers bedingte Zugspannung nie den Wert

max <tz =  J  t a E

fiberschreiten kann. MOglich ist das nur in unregelmafiig gestalteten, 
etwa mit Kerben versehenen Querschnitten, also auch bei genieteten 
Tragern nach Mafigabe der Schwachung durch die NietlScher.

Bel statisch bestimmt gelagerten Tragern ergibt sich das ohne weiteres 
aus den Spannungsdiagrammen lb , 2b u. 2c.

Auch bei statisch unbestimmt gelagerten Tragern ist eine Ober- 
schreitung von ma\az nicht moglich. Wenn wir bei dem vorliegenden 

Tragwerk den durch Abkiihlung verkfirzten Stahltrager durch die Vor- 
spannung J t o tE  wieder auf seine ursprungliche Lange bringen und ihn 
so mit dem Rest des Tragwerks, der Platte, verbinden, so wiirde er nur 
dann die ihm kunstlich beigebrachte Spannung J t o iE  beibehalten, wenn 
die Piatte vollkommen starr w3re. Da sie aber elastisch ist, hat der 
Stahltrager das Bestreben, unter Zusammerizlehung die in ihm auf- 
gespeicherte Energie an andere Tragwerkteile, in diesem Falle die Platte 
abzugeben. Er hat aber ke ine  V eran la ssung , dabe i auch nur an 
e in ze lne n  S te lle n  die ihm  k u n s tlic h  be igeb rach te  V o rspannung  
noch zu erhóhen . Durch max<iz — J t a . E  ist den im abgekiihiten 

Tragwerkteil auftretenden Warmespannungen die naturliche Grenze ge- 
zogen. Weshalb diese im Nietberelch iiberschritten werden kann, leuchtet 
auch ohne weiteres ein. Denn um den um J t a .1  verkurzten Stahltrager 
wieder auf seine urspriingliche Lange zu bringen, ist die Kraft S — J t a E F  
erforderlich, die Im allgemeinen die Spannung J t a E  erzeugt, im Nietloch- 

F

f :
bereich aber J  t « E •

dieser Weg fiir den Verbundkorper zu besonders uugunstigen Werten 
fuhrt und einen gewissen Widerspruch darstellt; wenn die Verbundwirkung 
vernachlassigt wird, ist richtig. Diese Annahmen wurden jedoch fiir die 
betreffenden Belastungsfaile absichtlich getroffen, um zu zeigen, dafi 
selbst dann die Spannungen im allgemeinen keine gefahrlichen Werte 
erreichen konnen. Fiir das den Untersuchungen zugrunde gelegte Trag
werk durfte aber eine volle Verbundwlrkung nicht angenommen werden, 
denn die Eisenbetonplatte ist in verhaitnismafiig kurzeń Abstanden unter- 
brochen und iiber einem Bitumenanstrich am Trager gelagert. Die 
einzelnen Abschnitte der Platte sind dabei ln der Mitte mit dem Trager 
verbunden.

Der von S r.^ug . K rabbe  in Abb. 1 u. 2 dargestellte Spannungs- 
nachweis kommt, wenn volle Verbundwirkung vorhanden ist und gleich- 
mafiige Verteilung der Schubspannungen vorausgesetzt wird, der Wirk- 
llchkeit zweifellos nSher. Die grundsatzlichen Ausfiihrungen iiber die 
GrSfie der Spannungen haben m. E. nur so lange Giiltigkeit, ais eine 
voilkommene Verbundwirkung angenommen werden darf.

®r.=3ng. Pas ser.

Herr Oberreichsbahnrat 5Dr.=3ng. K rabbe  vefzichtet auf eine Aufierung 
auf die vorstehende Erwiderung des Herrn ®r.=3ny. Passer.

D ie  S ch r if t le itu n g .

Patentschau.
Vorrichtung zur selbsttatigen Entfernung von Schwimmstoffen 

aus Gewassern. (KI. 84a, Nr. 632793, vom 3. 8. 1933, von Karl Ir lbeck  
in Miinchen.) In eine Telchabsperrvorrichtung (Fischmonch) b ist eine 
die Schwimmstoffe o abhaitende Slebtrommel / auf der Unterwasserseite 
der Staubretter c eingebaut und auf einer von Auslegern e getragenen 
Achse/  frei drehbar gelagert, die etwas unterhalb des Stauziels des Telches a 
angeordnet ist. Eine feststchende Leitrinne g  ist mit der Trommelachse 
fest verbunden und teilt die Siebtrommel in einen oberen und unteren 
Raum. Die Trommelenden k sind ais Wasserrader ausgebildet, indem

durch Zwischenwande taschenformige 
radlal gerichtete Behalter i  mit radial 
gerichteten Durchflufischlitzen n gebildet 
sind, die je nach der Stellung der 
Trommel entweder ais Zuflufi- oder ais 
Entleerungsoffnungen dienen. In den 
Seitenwanden der Leitrinne sind regel- 
bare Offnungen h vorgesehen, an denen 
die Schlitze n der Behalter i vorbei- 
streichen. Die Dichtung geschieht durch 
einen Winkel d. Das aus dem Teich aus- 
strómende Wasser fliefit am Staubrett c 
iiber die Dichtung d in das Innere der 
Siebtrommel l , wo das Wasser von der 
Leitrinne g  aufgefangen und nach dereń 
unterwasserseitigem Ende geleitet wird. 

Dort tritt ein Teil des Wassers durch die Offnungen h seitlich aus und 
gelangt durch die Schlitze n in die Behalter i. Durch das Gewicht und 
die lebendige Kraft des Wassers wird die Siebtrommel l in der Pfeil- 
rlchtung gedreht. Die Schwimmstoffe o werden iiber den Scheitel der 
Siebtrommel mitgenommen und stiirzen auf der Unterwasserseite ln den 
Abzugsgraben ab. Das iiber die Rander der Leitrinne g  unmitteibar 
abstiirzende Wasser und das aus den Behaitern i  ausstromende Wasser 
erzeugt eine kraftige und dauernde Spiilung von innen nach aufien und 
unterstiitzt dadurch die LosIOsung der Schwimmstoffe sehr wirksam.

V1V.r,!KT?JWV;:

Bei J t — 15° (mehr kann wohl uberhaupt nicht vorkommen) ist 

max</z =  15 - 12 -1 6 - 2,1 ■ l 6 =  378 kg/cm2.

Spannungen, wie sie, sogar unter Annahme von 10° Warmeunterschied, 
mit 405, 513 und gar 1120 kg/cm2 ermittelt wurden, sind grundsatzlich 
ausgeschlossen und beruhen auf den sich widersprechenden Annahmen.

®r.=3ng. Krabbe.

E rw ide rung .

Mit den Untersuchungen iiber den Einflufi der Temperatur bei stahlemen 
Balkenbriicken mit Elsenbetonfahrbahntafeln sollte vor allem bezweckt 
werden, an Hand von elnfachen Belspielen ganz allgemeln festzustellen, 
ob so grofie Zusatzspannungen, die den Bestand eines solchen Bauwerks 
gefahrden kOnnen, uberhaupt mOglich sind. Grundsatzlich sind melne 
Ausfiihrungen von dem Gedanken geleitet, dafi der Stahltrager nur an 
seiner oberen Randfaser in seinem Bestreben, sich zu verkurzen, behindert 
wird. Das untersuchte System kann also etwa mit einem durch ein 
Druckband bewehrten Trager verglichen werden. Solange die Fahrbahn- 
platte auf dem Trager beweglich gelagert und an einzelnen Punkten mit 
ihm verbunden ist (vgl. Abb. 16 melner Abhandlung), trifft der Vergleich 
annahernd zu, Die auftretenden Krafte sind innere Zwangskrafte, die ais 
statisch unbestimmte Grófien aus der Verformung zu ermitteln sind. Dafi
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