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Alle Rcchte vorbehalten. Die neue StraBenbriicke iiber den Gótaalv in Gothenburg.
Von ZWil-Ing. Yalter Hasselblad, Gothenburg, und 2)r.=3ng. Dietrich Fuchs, Dortmund.

I. Allgemeine Beschreibung.

Die etnzige feste Verbindung uber den Gótaflufi in Gothenburg ist 

die im Jahre 1874 ausgefiihrte Hislngsbrflcke, die spater umgebaut und 

mit einer elektrisch betriebenen Drehóffnung versehen worden ist.

Fur den taglichen Strafienverkehr von rd. 10 000 Kraftwagen und 

8000 Radfahrern ist die Brucke ein starkes Hindernis. Die Fahrbahn Ist 

nur 6 m breit und die freie Hóhe mit 

3,8 m so knapp, daB die Drehbrucke 
jeden Tag ungefahr 30mal geóffnet 

werden mufi, um Schiffe durch- 

zulassen.

Im Herbst 1934 wurde von den 

Stadtverordneten beschlossen, die 

Hisingsbrflcke durch eine neue 

Brucke zu ersetzen. Gewisse vom 

Bau der neuen Brucke abhangende 

Anderungen und Neubauten von 

StraBen, Eisenbahn- und Kalanlagen 

wurden gleichzeitlg bestimmt. Die 

berechneten Kosten samtlicher Ar

beiten betragen rd. 13 Mili. Schweizer 

Kronen. Von dieser Summę ent- 

fallen auf die Brucke rd. 8 Mili.

Nach Durchfilhrung der erforder- 

lichen Vorarbeiten wurde die Arbeit 

auf der Baustelle im Fruhjahr 1937 

angefangen. Die Brucke wird vor- 

aussichtlich Im Herbst 1939 dem 

Verkehr flbergeben werden.

Die neue Brucke ist ais Balken- 

brucke mit stahlernem Oberbau und 

Betonfahrbahntafel konstrulert. Der 

Unterbau besteht aus Betonfundamen- 

ten auf Pfahlen.

Die Brucke ist insgesamt 20 m 

breit. Die 12,6 m breite Fahrbahn 

ist fur eine doppelspurige StraBen- 

bahn und zwei Kraftwagenreihen be-

messen. An jeder Fahrbahnseite liegt ein 1,7 m breiter Radfahrweg und 

ein 2 m breiter Fufisteig. Die Fahrbahn ist von den Radfahrwegen durch 

kraftige Langsschwellen aus C-Eisen getrennt. Ais tragende Decke dient 

eine ąuerbewehrte Eisenbetontafel, die normal auf sieben Langs- oder 

Haupttragern von 2,65 m Abstand aufllegt und belderseits flber 2 m frei 

auskragt (Abb. 14 u. 34).

Abb. 1. Lageplan der neuen Brflcke.

schlieBt mit einem Zufahrtsdamm an das Gelande an. Die Gesamtlange 

der Strombrflcke und Rampen betragt rd. 950 m,

Abb. 2 zeigt das Langsprofil der Bruckenverbindung. Der hóchste 

Punkt liegt bel der Kreuzung mit der Fahrrinne 22 m flber der mittleren 

Wasseroberflache. Von hier aus failt die Fahrbahn nach beiden Seiten 

In gróBter Neigung von 1 :23 auf der Brflcke und 1 :20 auf den sfid-

lichen Zufahrten.

Die Brflcke besteht aus drei 

Hauptteilen, namlich der Strom

brucke, die mit verhaltnlsmafiig gro

fien Offnungen den Strom und die 

Kale kreuzt, und den beiden Ram

pen mit bedeutend kleineren Spann- 

weiten.

Die Strombrflcke hat neun Off

nungen, von denen die mittlere ais 

Klappbrflćke mit 20 m Lichtweite und

19,5 m freier Hóhe ausgebildet ist. 

Voraussichtlich braucht die Klappe 

nur 3- bis 4 mai taglich geóffnet 

werden, statt 30mal bei der alten 

Brflcke. Die Spannweiten der festen 

Offnungen wechseln zwischen 42 und

35 m. Die Schiffe werden hauptsach- 

llch durch die festen Offnungen 

beiderseits der Klappbrflćke durch- 

fahren. Die Durchfahrtbrelte ist hier 

27 m und die freie Hóhe 18,5 m. 
Die Spannweiten der Rampen schwan- 

ken zwischen 8 und 17,5 m.

II. Griindung.

a) B o de nun te rsuchun ge n  und 

P roberam m ungen .

Der Untergrund an der Bau

stelle besteht bis zu grófier Tiefe 

aus weichem Ton mit einem Wasser- 

gehalt von etwa 70 Raum-°/0. Bei der 
Planung der Brucke wurde eine umfassende Grunduntersuchung vor- 

genommen, um die Tragfahigkeit des Bodens fcstzustellen. Die Unter

suchung wurde auf zwei verschiedenen Wegen betrieben: tells durch 
Rammen und Belastung von Probepfahlen und teils durch Bohrungen 

und Laboratoriumuntersuchungen von aus verschiedenen Tiefen geholtem 
Tonmaterial1).
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Abb. 2.

Die Lage der Brucke geht aus Abb. 1 hervor. Am sfldlichen Ufer 

des Stromes schliefit sich die Brflcke mit zwei aufgeschfltteten Zufahrten 

an das StraBennetz an. Auf verkehrsfreier Hóhe flber der Strafienebene 

gehen die Zufahrten in Rampenbauwerke flber, die zusammenlaufen und 

in einem Bogen flber Straflen, Eisenbahngleise und Gebaude bis zum 

Ufer fiihren. Die Strombrflcke kreuzt den Strom 360 m stromaufwarts 

von der alten Brflcke. Auf dem Nordufer fuhrt eine Rampę weiter und

Hohenmafktab
so 10 70 to  so mm.

----1---- !-----1---- 1-----1---- 1
300 100 SWm.

LangenmaRstab

Langsprofil.

Durch Bohrungen mit Sonderbohrer wurde im nórdlichen Teile des 

Stromes eine kleinere, in den Ton hinaufragende Felspartle festgestellt. 

Sonst wurde langs der ganzen Bruckenachse bis zu 45, sogar bis 55 m 

Tiefe gebohrt, ohne dafi der feste Boden errelcht wurde. Mit einem 

Kolbenbohrer wurden Tonproben bis zu einer grófiten Tiefe von 40 m unter

‘) Vgl. Carl G o ld e n iu s , Nagra rón . . . Teknisk tidskrift 1938, Heft51.
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Abb. 3a. VerhSltnls zwischen Scherfestigkeit (r) 

und relativer Festigkeit (A/3).

P r o b e -

p f a h l

N r .

Oberpfahl . . 
Zwischenpfahi 
Unterptahl. .

Summę 40,3

Abb. 3. Relative Festigkeit des Tones (AAj-Werte).

der Bodenfiache auf- 

genommen. Diese Ton- 

proben, die nicht um- 

geriihrt oder in anderer 

Weise geschadigt sind, 
wurden im Laboratorium 

untersucht hinsichtlich 

Raumgewicht, Wasser

gehalt, „relatlver Festig

keit" u. a. m.

Die relative Festig

keit wird nach einem 

von der geotechnischen 

Kommlssion der Schwe- 

dlschen Staatsbahnen 

angegebenen Verfahren 

bestimmt. Ein Metall-
konus von bestlmmtem Gewicht und Spltzwlnkel wird uber der zu unter- 

suchenden Probe so aufgehangt, daB die Konusspitze die Oberflache der 

Probe berflhrt. Der Konus wird in dieser Lage losgelassen und dringt in 

den Ton hinein. Die Elndringungstiefe ist bei einem weichen Materiał 

grófier ais bei einem stelferen und kann also ais KonsistenzmaB dienen.

Die relatlve Festigkeit eines Tones wird durch eine Zahl angegeben, 

und zwar so, dafi eine hOhere Zahl eine grófiere Festigkeit bedeutet 

ais eine niedrigere. Die relative Festlgkeitsziffer, die bei einer in nicht 

umgeriihrtem Zustande untersuchten Probe festgestellt worden ist, wird 

H3-Zahl genannt.
Die W3-Werte des auf dem Brflckenplatz befindllchen Tones sind im 

Diagramm Abb. 3 zusammengestellt. Aus dem Diagramm geht hervor, 

dafi die relative Festigkeit des Tones mit der Tiefe ziemlich rasch wachst.

Bei 30 m Tiefe ist die Festigkeit 4- bis 5 mai so grofi wie in den Ober- 

fiachenschlchten. Die obengenannte Felspartie ist auch im Diagramm 

eingezelchnet.
Die H 3-Werte kOnnen nicht ohne weltcres ais Unterlage fiir die 

Berechnung oder Bemessung von Konstruktionen in Ton verwendet 

werden. Durch die Laboratorlumuntersuchungen verschiedener Forscher 

ist indessen das Vcrhaltnis zwischen H3-Zahl und Scherfestigkeit gewisser 

Tonarten festgestellt und die Konusprobe dadurch dem Konstrukteur in 

seiner Arbeit ein sehr wertvolles Hilfsmlttel geworden.

Auf der Baustelle ist die Scherfestigkeit in den oberen Tonschichten 

1,0 bis 2,0 t/m2 und erreicht in 30 m Tiefe unter der Oberflache einen 

Wert von 3,0 bis 4,5 t/m2.
Bei der Wahl der Grilndungsart war es von Anfang an klar, dafi nur 

eine Pfahigrflndung in Frage kommen kann, und zwar auf Holzpfablen.

Die hohe Materialfestlgkeit von Beton- oder Stahlpfahlen kann namlich 

wegen der sehr gerlngen Tragfestlgkeit des Untergrundes nicht aus- 

genutzt werden.
Der bel der Grunduntersuchung gefundene Festigkeitszuwachs des 

Tones mit wachsender Tiefe deutete auf die Wirtschaftlichkelt lan ge r 

(gestofiener) Pfahle fiir die Griindung. Die grofie Tragfahigkeit der tieferen 

Tonlagen kann bei Verwendung voir langenPfahlen ausgenutzt werden. Dazu 

kommt, dafi lange Pfahle erfahrungsgemafi die Setzungsgefahr vermindern.

Besonders vortellhaft stellen sich lange Pfahle, wenn es sich darum 

handelt, eine Einzellast, z. B, den Auflagerdruck einer Briicke zum Unter- 

grunde zu iiberffihren. Je geringer die Anzahl der Pfahle ist, desto 

kleiner kann auch das Fundament gemacht werden und desto mehr kann 

an Materiał gespart werden. Gegen diesen Vorteil miissen allerdings 

die hoheren Preise der langen Pfahle und bei verlangerten Pfahlen auch 

die Stofikosten in Rechnung gestellt werden.

Auf Grund dieser Gesichtspunkte wurden an verschiedenen Stellen 

ln der Bruckenachse sechs Stilck lange  Probepfahle gerammt.

Zu Abb. 3. Lageplan BohrlOcher.

Wichtigere Angaben iiber die Probepfahle sind in nachstehender 

Tabelle zusammengestellt. Im Diagramm Abb. 3 ist angegeben, wo die 

Pfahle gerammt sind.

B e m e r k u n g

Oberpfahl . .
Zwischenpfahi 
Unterpfahl. .

Summę 38.8

Oberpfahl . .
Zwischenpfahi 
Unterpfahl. .

Z u m  f e s t e n  B o d e n  g e 

r a m m t

Summę ! 51,0

Uberpfahl . 
Unterpfahl.

Summę

D a u e r b e l a s t u n g

Summę 26,3

Uberpfahl . 
Unterpfahl.

9,5
20,0

Summę \ 29,5

B r u c h b e l a s t u n g  6 0  T a g e  

n a c h  d e m  R a m m e n

J) Bruchbelastung bei der Probe 54,5 t.

Die in der Tabelle angegebene „berechnete Bruchlast" eines 

Pfahles wurde folgenderweise erhalten. Der Pfahl wurde in 1 m lange 

Elemente aufgeteilt und die Summę Mantelfiache X  Scherfestigkeit des 

Tones berechnet. Vorausgesetzt, dafi die Scherfestigkeit ln der Beruh- 

rungsfiache zwischen Pfahl und Ton dieselbe ist wie im Ton, und dafi 

die Festigkeit des Tones den ganzen Pfahl entlang voll ausgenutzt wird, 

ist die berechnete Summę gleich der Bruchlast des Pfahls. Dabei ist die 

geringe Spitzenbelastung vernachl3ssigt worden.

Bel dem elnzigen Pfahl, der bis zum Bruch belastet werden konnte 

Nr. 5), ist die Obereinstimmung zwischen berechneter und tatsachllcher
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wiederholle Belastung 20t 
15 30 15 60 15 SO 10S no 135 150 166 ISO 135 110 225 210 255 270 ttiM M en

nach dem Rammen 
wurde der Pfahl Manle/f/dche
SJcni gekappt Umfantj in cm 

,  WO SO 60 10 20
- f ~ n ~ T  >11.92 f^r,— n s — r

1 10,27 MeBhbhe 
Vf=
„ ,11.92

1 - '
5 ;  Lindringung aus 

1 -  7  Bargemch t

wiederholle Belastung 251 
0 15 JO 15 60 15 30 105 120 116 150 166 ISO 135 210 225 210 255 SO 2B5Minuten

wiederholle Belastung 301

wiederholle Belastung 351 
0 15 JO 16 60 16 30 105 120 U5 ISO 165 ISO 135 210 225 210 255 210 2S5Minuten

wiederholle Belastung 10t 
0 15 JO 15 60 15 SO 105 120 135 150 165 ISO 135 210 225 210 255 210 255 J00 JISMinuten

10 60 120 160 200 210 280 J20 350 100 110 
Hammaróe/t In mi

Belastung 5-55t
,5 7 9 11 13 15 17 13 21 23 25 27 23 31 33 35 21 33 11 13 15 17 13 51 53 551

wiederholle Belastung 15t 
0 15 30 15 60 15 30 105 120 135 150 165 ISO 195 210 225 1.10 255 270 285 300 SISMinuten

Auffederung

p, 723mm

wiederholle Belastung 151
15 60 15 30 105 120 135 150 165 180 195 210 225 210 255 210 235 300 315 330 315 J60 315 330 105 120 135 150 ISSMinufen

Mit Hilfe einer Wasserdruckpresse kann der Pfahl 

nur einer verhaitnismafiig raschen Belastung aus- 

gesetzt werden. Bekanntlich spielt jedoch bei Be

lastung von Ton die Belastungszeit eine gewisse 

Rolle. Deswegen wurde der 36 m lange Probe- 
pfahl Nr. 4 langere Zeit mit Eisenbahnschlenen 

belastet. Durch tagliche Beobachtungen wurde die 

Senkung des Pfahls bei verschledenen Belastungs- 

grOfien festgestellt (Abb. 5). Nach drei Jahren trat 

der Bruch bel einer Belastung von 7 0 1 ein. Die 

berechnete Bruchlast unter Yoraussetzung rasch auf-

Abb. 4. Ergebnisse der Belastungen von Probepfahl 4.

Bruchlast iiberraschend gut. Von der Gothenburger Hafenverwaltung 

ausgefflhrte Versuche haben ahnliche Ergebnisse geliefert.

Etwa acht Wochen nach dem Rammen wurden die Pfahle mit Hilfe 

einer Wasserdruckpresse belastet. Die Senkung des Pfahls bei der 

Belastung wurde auf einer MeBuhr mit 7ioo mm Mefigenauigkeit ab- 

gelesen. Der normale Versuchsgang war folgender: Zuerst wurde eine 

Reihe von acht bis zehn Belastungen und Entlastungen mit einer be- 

stimmten Last ausgefuhrt. Jede Belastung bzw. Entlastung dauerte 

30 min. Danach wurde eine neue Belastungsreihe mit gesteigerter Last 

ausgefiihrt usw., bis die Auffederung des Pfahls bel der Entlastung nicht 

mehr der von der Belastung hervorgerufenen Senkung entsprach, d. h. bis 

die elastlsche Grenze des Pfahls iiberschritten war. Zum SchluB wurde 

eine letzte Probe ausgefuhrt, bei der die Last von 0 ausgehend mit 1 t 

je fiinf Minuten erhdht wurde bis zum Bruch des Pfahls oder bis der 

Maximaldruck der Presse von 65 t erreicht war. Typische Ergebnisse 

einer Probebelastung sind in Abb. 4 zusammengestellt.

gebrachter Last war 85 t.

b) P fa h le  und Ram m en der P fa h le .

Auf Grund der ausgefiihrten Untersuchungen und Belastungsproben 

wurde beschlossen, die Griindung der Brucke auf 36 m langen gestoBenen 

Holzpfahlen auszufilhren. Ais zuiassige Pfahlbelastung wurde gewahlt: 

fiir standige Last 20 t und fur standlge Last + Verkehrslast 25 t.

Die Pfahle wurden nur an einer Stelle, Wurzelende gegen Wurzel- 

ende zusammengefiigt. Die Abmessungen der Pfahlh5lzer aus Kiefer 

oder Flchte waren folgende:

Unterpfahl: Lange 23 bis 20 m; klelnster Kopfdurchmesser 15 cm.

Oberpfahl: Lange 13 bis 16 m; kleinster Kopfdurchmesser 25 cm.

Die im Wasser und die an Land gerammten Pfahle wurden in ver- 

schiedener Weise zusammengefiigt. Die Landpfahie wurden mit Blech- 

rohren (Abb. 6, rechts) gestofien. Nachdem der Unterpfahl in eine 

geelgnete Tiefe gerammt war, wurde das Rohr mit leichten SchlSgen 

vom Rammbar iiber das zu achteckigem Querschnitt geformte Wurzel

ende des Unterpfahls heruntergeprefit. Der Oberpfahl wurde dann mit
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Abb. 5. Probepfahl 5.
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Dauerbelastung.

Hilfe des BSren Ins Rohr elngeprefit und das Rohr mit SchienennSgeln 

befestigt, wonach das Rammen fortgesetzt wurde. Fiir die im Wasser 

zu rammenden Pfahle wurde der Boblenstofi (Abb. 6, links) angewendet. 

Pfahle und Stofibohlen wurden am Land bearbeitet und zusammen- 

gepaBt, Nachdem der Unterpfahl so tief eingerammt war, dafi das Pfahl- 

ende dlcht Ober der WasseroberflSche stand —  was nur drei bis vler 

Schlage erforderte —  wurde der Oberpfahl mit den angehangten Stofi

bohlen auf den Unterpfahl gestellt, die Lócher in den Unterpfahl gebohrt 

und dle Bolzen angezogen. Das Rammen konnte dann fortgesetzt werden.

Die Rammen waren elektrisch betrieben. Das Bargewicht war 2,0 bis 

2,2 t und dle Fallhóhe 1,0 bis 1,25 m. Fiir gewóhnlich waren fflr das 

Einrammen eines Pfahls 300 bis 500 Schlage erforderlich.

c) D ie L an d fu nd am en te .

An der Baustelle ist die Gegend sehr flach, und dle Erdoberfiache 

liegt nur 2,0 bis 2,5 m flber der mittleren Wasseroberfiache des Stroms.

Der natflrllche Tonboden 

ist von einer etwa 2 mOberpfahl

\ r \

a

/ Oberpfahl

hohen Schicht Ffllimaterial Gberdeckt. 

Mit Riicksicht auf die Verwendung von 

jot Holzpfahien wurden dle Fundamente

----  mindestens zu einer Tiefe von 0,7 m

unter MW heruntergeffihrt. Die Zwischen- 

stfltzen der Zufahrtrampen sind reine 

Pendelstutzen, die Fundamente haben 

deswegen nur lotrechte Belastung auf- 

zunehmen. Dle Betonfundamente sind 

ais ziemlich stark bewehrte, 18 bis 25 m 

lange und 2,0 bis 2,5 m hohe Balken aus

gebildet. Die Betonbalken liegen ganz 

unter der Bodenfiache. Ais Auflager fflr 

die Saulen dienen aufgegossene Beton- 

Zu Abb. 5. sockel. Weil die inneren von den vier

Saulen in einer Stfitzenreihe starker be

lastet sind ais die aufieren, sind die Pfahle nach der Mitte des Fundaments

dichter gestellt. Die Anzahl der Pfahle wechselt zwischen 27 und 40.

Abb. 7 zeigt eines der Fundamente.

Beim Uebergang zwischen Strombriicke und Rampen ist auf jedem 

Ufer ein Betonpfeiler so weit hochgezogen, dafi die Trager unmittelbar 

auf der Betonkonstruktion ruhen. Die Pfeiler sind 15 m hoch und haben 

Im Grundrifi die Abmessungen 3 X  18 m. Unten sind sie zu einer Grund- 

sohle verbreitert, dle auf l!5Pfahlen steht. Die Pfeiler sind hohl mit 

25 cm dicken Aufienwanden und durch zwei Zwischenwande in drei Ab- 

teilungen getrennt. Die Oberteile der Pfeiler sind massiv ausgebildet, 

um die Auflagerdrucke verteilen zu kónnen. Abb. 8 zeigt den Pfeiler 

auf dem Nordufer.
Alle Viaduktwiderlager sind ais leichte, aufgelóste, ziemlich stark 

bewehrte Betonkonstruktionen mit Hinterfiillung aus Koksasche ausgefiihrt.

Fast alle Erdarbeiten wurden mit dem Bagger ausgefiihrt und die 

Schachtwande in Bóschung gelegt. Nur wo die Fundamente in Gebauden, 

Strafien oder Eisenbahngebiet liegen, waren Spundwande notwendig. 

Dle Ramme, mit denen die Pfahle gerammt wurden, waren auf Schlenen 

in zwei Richtungen verschlebbar und auf dem Untergestell drehbar. 

Nachdem die Pfahle gekappt waren, wurde eine etwa 10 cm dicke Kies-
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Zwei der Strompfeiler (IV u. VII bzw. III) sind in Abb. 9 u. 10 wieder- 
gegeben.

Von den sechs Strompfeilern wurden zwei —  die Pfeiler III und VIII — , 

bei denen die Wassertiefe gering ist, in offenem Schacht innerhalb leer- 

gepumpter Fangdamme ausgefflhrt. Rings um den Pfeiler wurde eine 

Spundwand aus 6” dicken Holzbohlen gerammt und auf dem mit Kies 

eingeebneten Boden eine Betonsoble unter Wasser gegossen. Nach dem 

Erharten des Betons konnte die Spundgrube leergepumpt und der Pfeiler 

im Trockenen fertiggestellt werden. Die unter Wasser gegossene Sohle 

war nicht stark genug, um durch ihr Eigengewicht dem Auftriebe stand- 

zuhalten. Es wurde damit gerechnet, daB die in die Sohlplatte hinein- 

gehenden Pfahle einen Teil des Auftrlebs aufnehmen. Nach dem Fertig- 

stellen des Fundaments wurde die Spundwand eingerammt, um ais 

Schutz gegen Auskolkung zu dienen.

Es wSre selbstverstandlich moglich gewesen, auch die anderen 

Stromfundamente Im Trockenen innerhalb von Spundwanden auszufflhren. 

Die grófiere Wassertiefe und der lose Tonboden hatte jedoch kraftige 

Stahlspundwande notwendlg gemacht. Die kurze Bauzeit hinderte ein 

mehrmaliges Ausnutzen der Spundbohlen, weshalb die Ausfflhrung der 

Fundamente im Trockenen in diesem Falle nicht wirtschaftllch gewesen ware.

Das vom Besteller aufgestellte Arbeltsprogramm setzte auch ein 

anderes Grfindungsverfahren voraus. Die Fundamente sollten In móg

lichst groBem Umfange auf einer Helling gebaut werden. Mit einem Auf- 

bau von behelfmaBigen Bohlenwanden versehen und zu ihren Pfahl- 

grflndungen eingeschwommen, sollten sie nach welterem Aufbau ab- 

gesenkt und fertig betoniert werden. Der Bauunternehmer anderte das 

vorgeschlagene Verfahren, und zwar so, daB die Fundamentunterteile 

nicht auf einer Helling, sondern in einem Trockendock am GótafluB ge

baut wurden. Das Dock war so grofi, daB gleichzeitig an zwei Funda- 

menten gearbeitet werden konnte. Vom Fundament wurden im Dock 

die Bodenplatte, die Wandę bis zu 4 m Hóhe und das untere Zwlschen- 

deck fertiggestellt. Der Betonkasten war ln diesem Zustande nicht 

schwimmfahig, er wurde deshalb mit einer gegen die Bodenplatte ge- 

stutzten Wand aus Holzbohlen versehen und erhielt dadurch einen der 

Wassertiefe im FluB angepaBten Tiefgang von 4 m. Das Bugsieren an die 

Brflckenstelle, eine 75 km lange Strecke, nahm etwa 24 Stunden in Anspruch.

Gleichzeitig mit der Herstellung der Betonkasten in dem Trocken

dock wurde auf dem Briickenplatz gearbeitet. Der Ton wurde bis zu 

einer Tiefe von 2,6 m unter dem FluBboden weggebaggert, wonach mit der 

auf einem festen Gerflst stehenden Ramme die Pfahle gerammt wurden. 

Auf dem Boden wurde dann eine 1 m hohe Kiesschlcht aufgefflllt. Die 

Pfahle wurden 35 cm uber dem so aufgefullten Kiesboden gekappt mit 

Ausnahme einlger Pfahle, die 75’cm flber dem Boden gekappt wurden.

Nachdem das Fundament an Ort und Stelle angelangt war, wurde 

es flber der Pfahlgrflndung schwimmend verankert und das Betonleren 

Schnitt C-D fortgesetzt. Ais
j—  iąo der Betonkasten

-7 i . srl f bis zu etwa 2/,'1
j seiner Hóhe fer-

| tig war, wurde

y j er durch Wasser-

 belastung gesenkt

„m, r J  §■ und auf die oben-

I ■ i  genannten, 75 cm

t-ta-A-f-f -ieo '\V»- H aus dem Boden
7j-fcfs \ \ hervorragenden

_  _________i , ^ ' i  f . y________  Pfahle gestellt.
; -''JrT r i .....................§•! ■ /  Die Bodenplatte

\T.‘ -.1 wurde mit einer

^  1 l\ /ll / l i /IV l i r fi l  l ir  '  Spundwand aus

H n l  IIl\ \ ln \ll\wĄ[/ A w A h  *«<■ s ^  6"-Holzbohlen,

\/ die SCh0n imI M \\ll W Il UI I  J u l  W IJ 11 Trockendock an-
gehangt waren, 

umrammt.

Zwischen Bodenplatte und Kiesboden entstand ein geschlossener, 

75 cm hoher Raum, in den die Pfahle 35 cm hoch hineinragten. Der 

Raum war durch ąuergehende dunne Betonwande, die schon vor dem 

Einschwimmen des Betonkastens angebracht waren, ln Abteilungen von 

rd. 3 X  10 ni aufgetellt. Abteilung nach Abteilung wurde mit Beton 

unter Wasser zugegossen. Das Betonieren einer Abteilung geschah durch 

fflnf Schflttrohre von 30 cm Durchm., die durch besondere ln dem Beton

kasten eingegossene Mantelrohre, die mit dem umgehenden Wasser ln 

Verbindung standen, bis zum Boden relchten.

In der Spundwand waren Offnungen angebracht, so dafi der Beton 

steigen und ausstrómen konnte, wenn der Raum voll gegossen war, was 

durch einen Taucher untersucht wurde. Ais Kontrolle, dafi sich keine 

Wassersacke unter der Bodenplatte bildeten, war eine grofie Anzahl ge

schlossener 2”-Róhre in die Platte eingegossen, die vom Inneren des 

Fundaments zugangig waren. Unmittelbar nach beendetem Betonleren

Abb. 8. Betonpfeiler auf dem Nordufer.

schicht aufgefflllt und festgestampft, um ais Unterlage fflr den Beton zu 

dienen. Der Beton wurde in passenden Tagesmengen von rd. 80 m:t ge

gossen. Nur die Wandę der frflher genannten hohen Pfeiler wurden ohne 

Aufenthalt bei der Arbeit ausgefflhrt, um schóne Betonflachen zu er

halten. Je nach der Art der Konstruktlonen wurde eine Betonmischung 

mit 300 oder 350 kg Zement je m3 Beton verwendet. Ais Bewehrungs- 

eisen wurde Stahl St44 verwendet.

d) D ie S trom p fe ile r .

Die Strompfeiler sind alle ais aufgelóste Kasten aus Eisenbeton aus- 

geblldet. Das Innere der Kasten steht in Verbindung mit dem sie um- 

gebenden Wasser. Mit Rucksicht auf Anpralien von Fahrzeugen sind 

die Wandę der Fundamente 65 bis 75 cm dlck gewahlt. Wie oft in neueren 

Betonkonstruktionen im Wasser Ist keine Steinbekleidung ais Schutz gegen 

Els angebracht. Statt dessen sind die Wandę im Wassergang mit

Schnitt A-B

Abb. 9. 

Strompfeiler IV und VII.

besonderer Fiachenbewehrung 

versehen. Fur alle Funda

mente ist Beton mit 350 kg 

Zement je m3 Beton und Be- 

wehrungseisen St44 verwendet 

worden. Die derMittelóffnung 

zugekehrten Seiten der Klapp- 

bruckenfundamente sind mit 

federnden Abweisewerken aus 

Stahl versehen. Im flbrigen 

sind die Fundamente durch 

Duckdalben geschfltzt.
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Abb. 13. Ansicht und Grundrifi der Strombriicke.

■6-l.lS-V0.50

165.00
S-6.7S-m.Sll—

untere Streckgrenze...................................

Mindest-Zugfestigkeit...................................

Mindest-Dehnung auf normale Mefilange 

zulassige Spannung bei normalem Be- 
lastungsfall (standige und Verkehrslast) 

zulassige Spannung bei Bauteilen, die von 
Stfltzensenkungen beeinflufit werden

2600 kg/cm2 

4400 kg/cm2 

20 %

1300 kg/cm2

1225 kg/cm2

3600 kg/cm2 

5200 kg/cm2

20 »/o 

1800 kg/cm2 

1700 kg/cm2

Unterkante Oberkante

Abb. 10. Strompfeiler VI (Klappenpfeiler).

wurden die Rohre geóffnet, wobei festgestellt werden konnte, daB kelne 

Neigung zur Bildung von Wassersacken bestand. Nachdem alle Funda

mente fertig waren, wurden stichprobenweise Betonkerne von 10 cmDurchm. 

ausgebohrt. Oberall fand sich vollstandiges Anliegen zwischen Funda- 

mentplatte und Unterwasserbcton. Das Arbeitsverfahren hat sich gut 

bewahrt.

In Abb. U sind die verschledenen Arbeltsabschnltte schematlsch dar- 

gestellt.
Nach dem UntergieBen eines Fundaments wurde der fehlende Ober- 

teil fertiggestellt. Aufierhalb der Spundwand wurde Kies bis zur glelchen 

Hóhe mit dem umgehenden FluBboden aufgeschflttet.

Die gesamte Griindung enthalt rd. 3000 Stflck 36-m-Pfahle,' 10 000 m3 

Beton und 700 t Bewehrungseisen; die Kosten betragen rd. 2,5 MIII. 

Schw. Kronen. Die Arbeit ist von A.-B. Armerad Betong, Malmó, und 

Byggnads A.-B., Contractor Stockholm, ausgefiihrt worden. Die Arbeit 

wurde Im Frflhjahr 1937 begonnen und ein Jahr spater abgeschlossen.

III. Die festen Stahliiberbauten.

a) A llgem e ine s .

Im November 1936 wurde von der Gothenburger Hafenverwaltung 

die Lieferung der Stahlkonstruktion unter schwcdlschen und ausiandischen

Firmen ausgeschrieben. Die Gesamtanordnung, be

sonders Stiitzweiten sowie Anzahl und Stellung der 

Stiitzen und Haupttrager, waren ais unabanderllch 

zu betrachten. Die ausschreibende Behórde hatte 

selbst einen Entwurf mit allen wesentlichen Kon- 

struktionselnzelhelten ausgearbeitet, der pauschal an- 

zubieten war. In konstruktiver Hlnsicht abweichende 

Wahlvorschiage waren gestattet.

Der Ausschreibungsentwurf sah fiir die Strom- 

briicke eine gcnletete Blechtragerbrucke aus 

St44, wahlweise St 44 geschwelBt vor. Fiir die 

Zufahrtsrampen nórdllch und sudllch der Strom
brucke war eine genietete Konstruktion aus 85 

bis 100 cm hohen Breitflanschtragern St 44 vor- 

gesehen.

Am 14. April 1937 wurde der Auftrag an eine 

deutsche Stahlbaufirma — dieselbe, die beim Bau 

der Malarseebriicke in Stockholm 1932 bis 1934 

fiihrend betelllgt war —  ertellt. Durch die Wahl geschweiBter Haupt

trager aus St 52 fiir die Strombrflcke und geschweifiter Nasenprofiltrager 

ausSt44 fiir die Zufahrtsrampen und die Fahrbahn der Strombrflcke war 

es gelungen, mit aufiergewóhnllch nledrigem Gewicht und Kosten aus- 

zukommen.

B erechnungsvorsch r ifte n . Fflr die Berechnung waren mafigebend 

die schwcdlschen Normalbestimmungen fflr Stahlkonstruktionen vom 

Jahre 1931, die durch besondere Bestimmungen des Auftraggebers flber 

den in diesen Vorschriften nicht behandelten Baustahl St 52 erganzt 

wurden:
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B e ias tu ngsannahm en . In einem Normaląuerschnitt von 20 m Breite 

waren nach Abb. 12 anzunehmen: zwei StrafienbahnzGge (zwei 40-t-Wagen 

oder beliebig viele 40-t- und 30-t-Wagen abwechselnd), zwei Autoreihen 

(Ersatzbelastung), 400 kg/m2 auf Geh- und Radfahrwegen. Wahlweise 

bei Wegfall der Radfahrwege: fiinf Autoreihen auf der dann 16 m breiten
9

Fahrbahn. Stoflzahl ?> =  1 + ,  y> =  1 bei Belastung eines Bau- 

teils durch mehr ais zwei Yerkehrsstrelfen.

In konstruktiver Hinslcht sind Nord- und Siidrampe gleich ausgebildet 

und abweichend von der Strombrilcke. Sie werden daher getrennt 
beschrieben.

b) S trom brflcke.

Allgemeine Anordnung.

Abb. 13 zeigt die Hauptabmessungen. Die Strombrflcke wird durch 

die ln Strommltte gelegene Klappbrflcke In zwei Oberbauten zerlegt, 

dereń jeder kontlnuierllch flber fflnf Stiitzen durchlSuft. Jeder der beiden 

Oberbauten ist am Uferende auf einem Betoniibergangspfeiler fest, 
am anderen Ende auf einem der beiden stahlernen Klappentflrme 

beweglich gelagert und an den drei Zwischenpfellern von Pendel- 

stutzen getragen. Die Windkrafte werden also nur an den Enden 

der 165,00 bzw. 156,75 m langen Bruckentafeln in die Pfeiler weiter-

Fiir SchweiBkonstruktionen waren die 

schwedischen SchweiBnormen vom Jahre 

1935 maBgebend, die u. a. folgende zu

lassige Spannungen der SchwelBnahte 

enthalten:

1.) Im Trockendock wird das Betonfundament zum Teil fertiggestellt und mit 
Wanden aus ttotzbohten rersehen

2.) Der Betonkasten wird 
den 75 km langen Weg 
nach Gothenburg ein- 

geschwommen

3.) Der Kaskn wird 
iiber der Pfdhlgrundung 
sdmmmend rniter- 

betoniert

Naht-
art

Art 
der Bean- 
spruchung

zulassige 
Spannung 

St 44 | St 52

Stumpf-
nahte

Kehl-
nahte

(Zug 

i Druck 

[Abscheren

jede Bean- 
spruchungs- 

art

°>75 dzu\
0,90 , 

0,60 ,

0,60 .

0,60 <tzuX 

0,80 , 

0,50 ,

0,50 ,

Voraussetzung bei den Stumpfnahten 

ist, daB die Wurzel elnwandfrei durch- 

geschweiBt ist.

Fflr die Lagerteile wurde StahlguB 

Stg 52.81 S nach den deutschen Materlal- 

vorschriften zugelassen, wofflr die zu

lassige Spannung auf Zug und Druck 

1400 kg/cm2 und der zulassige Fiachen- 

druck bei kugelfórmlgen Beruhrungs- 

fiachen nach H ertz 8500 kg/cm2 betrug.

Abb. 11 b. Betonlundamente unter Ausfiihrung Im Trockendock.

Lasfmgen

10 Um________ 8}  M 10t!m
IHlIIllIlllIllllllliHillIllIlllIlTiMl ł ł lllłlllillillllllllilliilllilllimi

l I ! i

Abb. 12. Verkehrsbelastung.

Abb. l ic . Einschwlmmen eines Fundaments.

6-W -12,00-----
----------- isą is

Hord-

flampe

Noch Abb. 13.

Darstellung der Ausfiihrung

StraOenbahn

— j 1 . 0 0 \ 1S0\~-

y r r r

Abb. Schematische eines Strompfeilers.

V.) Mit tiitfe van Wasserballast wird der Kaskn abgesenkt, wonach die Spundwand gerammt wird. 
Der Raum zwischen fundament und Kiesbaden wird nach dem Contractor -  Verfahren mit 

Beton gefuttt
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ftadfohrweg OehmgOetweg Badfahmeg B em essung , Stofie . Die Haupttrager haben durchweg dieselbe 

TrSgerhóhe von rd. 2,5 m, und zwar wurde zur Vereinfachung der Quer- 

trageranschlusse der Hóhenabstand von Innenkante zu Innenkante Gurtprofil 

mit 2372 mm durchweg beibehalten. Der innere Haupttrager besteht aus 

einem Stegblech 2304 X  20 mm, Union-Nasenprofilen von 450 mm Breite 

und 24 bzw. 36 mm Dicke, auf die in den Endfeldern und uber den 

Stiitzen Verstarkungslamellen von 410 mm Breite und 15 bis 35 mm Dicke 

aufgelegt sind (Abb. 16). Beim aufieren Haupttrager hat das Stegblech 

die Abmessung 2352 X  19 mm, fiir die Gurte ist das schmaiere Union- 

Nasenprofil von 360 mm Breite und 26 bzw. 34 mm Dicke verwendet, 

das durch 320 mm breite Flacheisen nach Bedarf verstarkt wird (s. auch 

Abb. 20).

Bei der Anordnung der StóBe mufite Rucksicht genommen werden:

1. auf die ln den Schweifivorschriften festgelegte Tragfahigkeitsver- 

mlnderung Im StumpfstoB gegenflber dem ungestofienen Querschnitt,

2. auf die durch das Walzverfahren begrenzte Stegblechiange und 

damit Abstand der Stegblech-Werkstattstófie von etwa 16 m,

3. auf die vorhandenen Transportmlttel, die eine gróflte StiicklSnge 

von 28 m ais wirtschaftlich ergaben.

Wie die ln Abb. 16 schematisch dargestellte Materialverteilung fiir 

zwei Óffnungen des inneren Haupttr8gers zeigt, war trotz dieser Erschwer- 

nisse eine verhaitnismafiig gute Spannungsausnutzung móglieh. Die in 

der Werkstatte herzustellenden Tragerstucke enthalten lediglich Stegblech- 

stófie. Die auf der Baustelle zu schweifienden Stofie sind ferner so an

geordnet,'dafi nur Stegblech und Nasenprofilgurte, nicht jedoch Beilagen 

zu stofien sind.

Die B aus te lle n s tó fie  sind ln der bel friiheren Ausfiihrungen der 

Dortmunder Union bewahrten Art so konstruiert, dafi Obergurt- und 

Untergurtstofi je 1 m Iinks und rechts vom Stegblechstofi entfernt sind 

und die Halsnahte zur Verbindung von Steg und Gurt beiderseits 1 m 

von einem StumpfstoB (d. i. auf 3 m Lange) bis nach dem Schweifien der 

Stumpfstófie offen gelassen werden (Abb. 17). Die Stofistelle wird durch 

Fensterlaschen behelfmafiig verlascht. Auf diesen sind ferner zur Ver- 

meidung von Verbiegungen senkrechte C-Eisen aufgeschraubt.

Das Schweifien eines solchen Stofies geschah, unabhangig von 

sonstlgen Verschiedenheiten im Montagevorgang, grundsatzllch auf 

folgende Art und Weise:

Das anzuschweifiende Haupttragerstuck ist auf Rollen oder Pendeln 
langsbeweglich gelagert, so dafi es beim Schweifien des Stofies der 
Schrumpfung in Langsrlchtung der Brucke móglichst unbehindert nach- 
geben kann.

Um zu errelchen, dafi Gurte und Stegbleche im Stofi sich annahernd 
glelchmafiig erwarmen und auch glelchmaBig schrumpfen, werden
3 Schweifier angesetzt (Abb. 18), die glcichzeltig wie folgt beginnen:

Schweifier 1 — Obergurt:
Die erste Lage wird mit einer 4-mm-Elektrode vorgeschweifit, 

die nachstfolgenden Lagen mit 5-mm-Elektroden von einem Rande 
zum anderen ruckiauflg gezogen.

Schweifier 2 —  Untergurt:
Die Reihenfolge Ist die gleiche wie am Obergurt. Es ist streng 

darauf zu achten, dafi die V-Naht zu beiden Seiten des Stegbleches 
gleichmafiig gefflllt wird.

Schweifier 3 — Stegblech:
Die Stegnaht wird mit 3,25-mm-Elektroden von unten nach 

oben fortlaufend gezogen. Dabei darf Schweifier 1 die Stumpf-

Wasser.

m  m

l—-------------5.30--------------—1- --------------------------------------------------------------------- 6,30 - f -------6.30--------------
l—-------------------------------------------------- y  30-----------------------------------------------------" i

Abb. 14. Querschnitt der Strombrflcke.

geleitet. Die tragende Konstruktion sind vler vollwandlge, geschweifite 

Haupttrager aus St 52 (Union-Baustahl), die an jedem Zwischenpfeiler 

durch ebenfalls vier Pendelsaulen getragen werden (Abb. 14). In der 

Mitte zwischen den im Abstande von 5,3 m liegenden Haupttragern wird 

die unmlttelbar auf den Obergurten liegende Eisenbetonfahrbahn durch 

drei Langstrager unterstutzt. Diese wieder liegen lm Abstande von

6,5 bis 7,0 m auf den Quertragern auf, die zwischen den vier Haupttragern 

liegen und in der Querrichtung steif mlteinander verbunden sind.

Haupttrager.

Unter Zugrundelegung der Steifigkeitsverhaitnisse zwischen aufierem, 

innerem Haupttrager und Quertragern Ja : J i 'Jg  =  1,00 :1,33: 0,12 wurden 

die Einflufilinien der Haupttragerbelastungen fiir die quer wandernde 

Belastungselnheit ermittelt (vgl. Abb. 15, die aych die Abwelchung von 

dem Fali starrer Querverblndungen erkennen lafit). Die Auswertung 

ergab fflr den aufieren bzw. Inneren Haupttrager standige Belastungen 

von 4,30 bzw. 5,85 t/m, die sich wie 1,00:1,36, also fast genau so wie 

die Tragheitsmomente zueinander verhalten, wodurch die Durchbiegungen 

praktisch glelch werden. Im Falle standiger Last haben also die Quer- 

trager fast keine lastverteilende Wirkung auf die Haupttrager. Die um

36 %  hóhere Belastung des inneren Haupttragers gegenflber dem aufieren 

cntsteht durch die wegen der Strafienbahnglelse vergrofierte Gesamtdicke 

der Fahrbahndecke in Bruckenmitte. Die Untersuchung fur Verkehrslast

ergab ebenfalls infolge der Strafienbahnbelastungen 1. M. _____

flber 30 °/0 hóhere Belastung der Inneren Haupttrager. ' B _

■1650tm
! B~ Baustellens/oB
i I 1 i
i— t —Aussfeifunnen bezw. Anschlusse
l i * i i =110-21 

\1320tm\ )
1321 ts iauOerer HaupHrager a.

Ąnmtm.

innerer Haupttrager c

-6-6,75-10,60111--------------------------- - t - --------------------------------6- 7,00-12,00171-
Abb. 15. Einflufilinien der Haupttragerbelastung

(Querverteilung). Abb. 16. Momentendeckung und Materialvertellung des inneren Haupttragers.
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naht im Obergurt hdch- |----------- «----------------------
stens zu etwa 2/3 gefiillt
haben, wenn Schwei- j ___________J______________
fler 3 die erste Lage ^i/so-se
im oberen Drittel des
Stegbleches schweifit. ^
Der Schweifier zieht B vs/ .
dann eine neue Lage '7
von unten nach oben. i7 beischkifen ^  ^

Hiernach werden samt- i „ «S
liche Wurzein der Gurt- und ! i*Ę&\ 2
Stegblechnahte ausgekreuzt | ' ' ' ' V *5
und nachgeschliffen (Abb. 19). i i ss j--\ I ■>* ,

Die nachfolgendenArbeiten j \~1— r ^ ° i °  Pz—
kOnnen von e inem  Schweifier i Ate u"
ausgefuhrt werden, und zwar: j i : .W-O.
Nachschwelfien der Wurzel in l 2301 -20 „ . M
den Gurten und lm Stegblech j
und das Schweifien der letzten I Ui»U n
Lage im Stegblech. j __________-------------------

Zum Schlufi werden noch ■--------: - r^ ry 7 vv.'-'i j  S ®
die restlichen Verbindungs-
nahte zwischen den Nasen- -------- im ----------------------
profilen und dem Stegblech ,__________________________ i______________ .
gezogen, die in der Werkstatt '--- 7tl°lLz::z-  ,Z~
auf eine Lange von etwa 3 m [--------  /
noch nicht geschweifit sind. 1 ?  *-

Auf diese Weise wurden ąj,

alle 64 Stófie geschweifit, ohne

dafi die gerlngsten Schwierigkeiten auftraten. Geschweifit wurde mit 

der ummantelten Elektrode SSW 160.

Samtliche gezogenen Stumpfnahte in den Gurten und im oberen 

bzw. unteren Teil des Stegbleches wurden durch die fahrbare Róntgen- 

anlage der Stockholmer Hafenverwaltung gerontgt und die Filme nach 

dem dort gebrauchlichen Schema beurteilt. Von 252 Filmen erhielten 

199 die beste Note. An zwei V-N3hten wurden Wurzelfehler ausgebessert. 

A u ss te ifu ng en  (Abb. 16 u. 17). Die 19 und 20 mm dicken Haupt- 

tragerstegbleche sind im allgemeinen n ich t ausgesteift, aufier beim 

Anschlufi der Quertrager. Dadurch ergaben sich rechteckige Tafeln von

2,35 m Hdhe und bis zu 7 m Lange, fiir die eine genugende Beul- 

sicherheit nach den vorl3uflgen Vorschrlften im Deckblatt zu den B. E. 

der Deutschen Reichsbahn nachzuwelsen war. Lediglich in den an 

die Stiitzenlager angrenzenden Feldern wurden waagerechte Aussteifungen 

etwa 63 cm iiber dem unteren Stegblechrande erforderlich. Sie bestehen 

beim Inneren Haupttrager aus Flacheisen 160-22 zu beiden Seiten des 

Stegblechs, beim aufleren Haupttrager aus einem innen aufgeschweifiten 

Flacheisen 200• 25 mm. Die Ansichtfiache ist also vollkommen glatt 

und wird lediglich iiber den Stutzen durch drei dicht nebeneinander- 

liegende, senkrechte Versteifungsrlppen unterbrochen, die den Auflager- 

druck vom Sttitzenkopf ln das Stegblech weiterleiten.

O b e rbohung . Die Durchbiegungen aus standiger Last von 48 mm 

in einem 40,5-m-Endfelde und von 24 mm in den 42,0-m-iMittelfeldern 

wurden durch Oberhohung in der Werkstatte ausgeglichen.

auskreuzen und 
JnachschweiSen

*+1889

Abb. 20. Momenteneinflufilinien 

der lastvertellenden Quertr3ger.

haupttŃger a c
-------------- moOm------------ |

Abb. 21.

Momentendeckung des Quertr3gers

Abb. 19.

Nachschleifen der ausgekreuzten Nahtwurzel

Abb. 18.

Schweifien eines Haupttragerstofies,

2
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herangefiihrt, sondern an die mittlere der 

drei Aussteifungsrippen angeschlossen. Diese 

ist etwa in halber Hóhe durch die Quer- 

trSgerzuglasche unterbrochen und wird dar- 

iiber durch Konsoibleche fortgesetzt.

Langstrager (Abb. 22, links).

Die auf den Quertragern aufllegenden 

Langstrager sind geschweifite Nasenprofil- 

trager von 1,1 m Hóhe ausSt44. Diese fiir 

eine Stutzweite 

von 7 m unge- m,S
wóhnliche Hóhe, S

die eine Span- 

nungsausnutzung \-zs-ns 
von nur

575 kg/cm2 er- -------zooo- — —

mógiicht, soli der 1 1-oes-ss 

auf den Haupt- 

tragern verhait- 

nismaBig starr ge

lagerten Eisen
beton-Fahrbahn- i Slegbl. 

platte eine eben- | (S - io f
falls móglichst ! >

steife Unterstiit- j
zung gewahrlel- 

sten. (Die Nach- (10)
giebigkeit der 
Langstrager ist in =110-10 Ą>

der Piatten- 

berechnung be- 
riickslchtlgt.) Da 

also ein Nietloch-

abzug kelne Rolle Ubersicht der Langstrager
spielt, so wurden ,

die neben jedem '■} ę-us-wo I s-ioo-wo 
zweiten Quer- 

trager gelegenen 

StóBe aufderBau- 

steile genietet.

Norma/en CLuerschnitt

--------1700—
L6S-C5-6 mit randem 
'  ^  Kicken

Scm Beton-VerscMeiBdccke mit daustoblgembest ffiJ/ro
11cm Membraniscllerung
hBcm tisenbeton doppelt bewehrt

■auf Baustelle abtangen

t/i' Orahlseit-Gelonder

Punkt A

Schnitt h -h  
tMngstrdger b, f, (d)

W°
Wurzet auskreuzen und 

nachschteifen

c iU-7S ____|_ ^250-15

Abb. 22, Quertrager und Langstrager der Strombrucke,

Am Ende der Windverbande ist ein Brems- 

verband zur Verteilung der durch die 

StraBenbahn entstehenden Bremskrafte an
geordnet.

Stiitzen, Lager und H ubvorrichtung.

Die 11,8 bis 15,6 m langen Pendelstiitzen 

Wasserkasten s*n<̂  a*s geschweiBte Rohre aus St 44 aus-
' gefiihrt. Auch bei der 1932 bis 1934 ge-

bauten StraBenbriicke iiber den Maiarsee in 

Stockholm1) wurden Rohrstutzen, die ja 

23. statisch die beste Querschnittsform eines

Druckstabes darsteiien, ausschliefilich an- 

gewendet. Die dortigen Rohrstiitzen haben genletete Langs- und Quei" 

stóBe; die Deckiaschen sind inwendig angebracht, die Niete aufien versenkt 

und die Fugen durch Dlchtungsnahte geschlossen, so dafi also die Saulen 

aufien vollkommen glatt sind. Die Gothenburger Saulen haben im Gegen- 

! i , i satz hierzu elektrisch stumpfgeschweifite Rundnahte und autogen ge- 

— RH m r  §  schweifite Langsnahte. Die letzteren haben fiir die Tragfahigkeit der
_al — H T Stiitzen nur untergeordnete Bedeutung. Die Quem3hte sind ais Stumpf-

Meaing- nahte zweiter Giite, d. h. ohne Nachschweifien der Wurzel, ausgefiihrt und

L I  mit hóchstens 85°/o ^ er Materiał zugelassenen Spannung beansprucht.

den Nachweis der Knicksicherheit wurde mit dem vollen Tragheits

moment gerechnet.) Der aufiere Saulendurchmesser betragt durchweg 

700 mm, die Wanddickc liegt zwischen 16 und 25 mm. Die Stiitzen sind 

in der Mitte gestofien, die Rohrstiicke hatten also vor dem Zusammen- 
schweifien die beachtliche Lange von etwa 7,6 m. Die Rohre sind luft- 

dicht abgeschlossen. Die Innenseiten erhieiten aufier einem zweimallgen 

Bleimennigeanstrich einen Anstrlch aus dickfiiissigem Rostól. Ferner hat 
jede Saule am oberen und am unteren Ende durch Gewindestopfen ver- 

schlossene 1/2"'Lócher, durch die Rostól eingefiillt und wieder abgelassen 

werden kann, falls sich dies spater einmal ais notwendig erwelsen solite. 

Die Saulen, die in unmittelbarer Nahe von Verkehrswegen liegen, sind 

mit Riicksicht auf Stofiwirkung 2 m hoch mit Beton gefiillt.

Die Ausbiidung der StahlguBiager am Kopf der Saulen ist aus Abb. 17 

zu ersehen. Der StutzenfuB (Abb. 23) ist so ausgebildet, daB eine spatere

W indverband .

Das System 

der 165,0 bzw. 

156,75 m weit ge- 

spannten Wind- 

verbandegehtaus 

Abb. 13 hervor. 

Der Verband Ist 

ungefahr in der 

neutralen Faser 

der Haupttrager, 

d. i. in Oberkante 

Quertrager und 

Unterkante 

Langstrager an

geordnet. Anden 
Durchdringungen 

durch die mitt

leren Haupttrager 

sind, wie bereits 

erwahnt,dieStofi- 

bleche des Wind- 

verbandes mit 

den Quertr3ger- 

zuglaschen kom- 

blnlert. Die Stabe 

sind geschweifit, 

haben T-fórmlgen 

Querschnitt und 
sind aus Mon- 

tagegriinden an 

die Knotenbleche 

und zur Verrin- 

gerungderKnlck- 

lange an die

Hubpressen̂

Verteiter

fi-- s m  ..-Ar—
Aussparung za/n 

< [inscbieben der 
Fuller— Ł/\

LangstrSgerunter-
gurte angenietet Abb. 23.

(Abb. 22, oben). Stiitzenfiifie der Strombrucke mit Hubvorrichtung.

Hóhenregulierung zum Ausgleich ungleichmafiiger Stiitzensenkungen

J) E. N ie lsson , Bautechn. 1934, Heft 40, S. 507.
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das Anrosten des Zapfens an den LagerfuB yerhindern, Samtliche Baugerate und etwa 

V  < 3/t der gesamten Stahlkonstruktion

wurden von Dortmund auf dem 

Kanalwege nach Rotterdam und von 

V0j> dort mit der regelmaBigen Dampfer-

......... ..... Z  linie nach dem Gothenburgcr Pack-

—  huskaj, der etwa 600 m unterhalb der

/°,y<  Briicke geiegen ist, verfrachtet. Von

dort aus geschah die Weiterbeforde- 

rung teils mit Prahm zum Auslade- 

Derrick am Nordufer, teils mit Last- 

joo „„„„ wagen, Pferdefuhrwerk oder mit der
00 Hafenbahn an verschiedene Stellen.

f
Die bis zu 27 m langen und 22 t 

schweren Haupttragerstiicke der 

Strombrucke, die in den Laderaumen 

des Dampfers keinen Platz fanden, 

wurden paarweise mit der Staatsbahn 

iiber die Fahrstrecke SaBnitz—Traile- 

borg nach Gothenburg versandt, wo 

sie teils nahe der Einbaustelle auf 
dem siidiichen Kaj, teils im Frelhafen- 

^ 11 *? gelande am Nordende der Brucke
entladen wurden.

Die beiden L an dó ffn u n ge n  

I— II—III auf dem Siidufer und die 

Landóffnung X—IX auf der Nordselte 

0 ^  | wurden mit einem auf dem Boden

stehenden, in Drahtseilen verankerten,

____ ;jm _eisernen Montagemast von 22 t Trag-

;—in-ir kraft auf hólzernen Gerilstbócken

montlert, wie dies Abb. 25 zeigt.

, , ----Die Rohrstiitzen wurden zunachst

paarweise mit hólzernen Querzangen 

und Rundeisen-Spannkreuzen auf dem 

Boden zusammengelegt, dann auf

gestellt und in der Langsrichtung behelfmafiig vertaut. Die Trager wurden 

einzeln hochgezogen, mit Hilfe der Montagewinkel und Bleche verschraubt 

und spater geschweiflt.

Die filnf iiber Wasser gelegenen S trom ó ffnun ge n  wurden folgender- 
mafien hergestellt:

Samtliche vier Rohrstutzen einer StOtzenreihe im Gesamtgewicht von 

rd. 35 t wurden, auf einer schwimmenden Plattform unter dem Ausiade- 

Derrick liegend, durch Fachwerkąuerriegel am Kopfende, hólzerne Zangen 

am Fufiende und Spannkreuze zu einem steifen Gebllde zusammengebaut. 

Danach wurden sie mit dem 80-t-Schwimmkran der Hafenverwaltung in 

die senkrechte Lage hochgekippt, ausgeschwommen, auf die Lagerfiifie

r.ius bis J tm . u  — i— © — -  t.x.37 bis jt.m .it_________

■1k “ Drahlseil-Gclander

Ouertrager iiber den Stiitzen

Die Hubvorrichtung (Abb. 23) besteht aus acht hydraulischen Hebe- 

bócken von je 220 t Tragkraft, die in der Querachse zwischen den Rlppen 

vom Ober- und Unterlager Platz finden. Die vier Hebebócke der beiden 

aufieren und die vier Hebebócke der beiden inneren Stiitzen werden 

getrennt durch je eine Handprefipumpe bedient, so dafi trotz der ver- 

schleden grofien StOtzendriicke ein gieichmafilges Anheben móglich ist. 

Die Hubvorrichtung wurde iibrigens schon wahrend der Ausfuhrung der 

Fahrbahndecke in Gebrauch genommen, um vor dem Betonieren der iiber 

den Stiitzen liegenden Abschnitte die Stiitzen um etwa 8 cm zu heben 

und vler Wochen nach dem Betonieren wieder abzusenken. Dadurch ent

stehen Druckvorspannungen im Beton.

t----- (g)___ _____ /s J. t93S bis a  _____________________  I ®1.XU7 bis 30. VI3d

Derrick 7

Mast6 "o Mast 5

Schwimmkran 8

Sehreinerei iressorjTransformator

, fesfer Umla de- 
^  Kran ZMast 5

'Ausladederrick V 
ZZt

Schwimmkran 8

80t- 
Schwimm- 
• kran 8

Lagerplatz - 
U. ZZt Monfaqekran 3

F— 7

'  verschiebebahn

Vorbau-
derrick

St-Montagemast 5 Montagemast 6

Abb. 24. Montageilbersicht.

móglich ist. Der den Lagerzapfen umschliefiende Stahlgufizyllnder hat 

an zwei einander gegenuberliegenden Stellen 90 mm breite und 50 mm 

hohe Aussparungen, durch die dreiteilige Futterbleche unter den Lager

zapfen eingeschoben werden kónnen. Eine 2 mm dicke Messinghiilse soli

Montage der Strombrucke.

Die Montageilbersicht (Abb. 24) zeigt die Lagerpiatze, Fórdergleise usw., 

Einteilung und Reihenfolge der Bauabschnitte mit den fiir die Montage 

benutzten Gcraten, ferner die Lage der Baustellenstófie.
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abgesetzt und durch Spannstangen, 

die in etwa 1/3 der SaulenhOhe ein- 

greifen, an vorher eingegossene Halte- 

eisen im Betonpfeiler in der Langs- 

richtung regulierbar verankert (Abb. 

26a bis c).

Auf der behelfmafiigen Zulage 

unter dem fahrbaren Lagerplatzkran 

am Nordufer wurden je zwei Haupt

trager mit Quertragern und Wind- 

verband zu einem 35 bis 45 m langen 

Telltiberbau zusammengesetzt (Ab- 

blld. 27). Nach dem Zusammenbau 

mit der rlchtlgen Oberhdhung wurden 

zunachst die ungefahr in halber Lange 

gelegeuen HaupttragerstOBe in der 

weiter oben beschriebenen Art und 
Welse geschweifit (Abb. 18 u. 19), 

Danach konnten die Quertrager (zuerst 

Untergurtstumpfnahte, dann senk

rechte Nahte) mit Zuglaschen, Wind- 

verbandsknotenblechen und Aus- Abb. 25. Einbau eines Haupttragerstuckes iiber Stiitze II.

Voith-Heidenheim, der dem Kran aus 

eigener Kraft, d. h. also ohne die sonst 

iibllchen Schlepper, freie Bewegung 

nach allen Richtungen ermOglicht. An 

Ort und Stelle wurde zunachst jedes 

Mai das rflckwartlge Ende des Im Kran 

hangenden Briickenstflckes auf eine 

an dem schon montierten Brflckenteil 
yorkragende Schnabelkonstruktlon, 

dann das vordere Ende auf die Kopf- 

lager der vorher aufgestellten Rohr- 

stiitzen abgesetzt (Abb. 29). Sodann 

wurden die Montagehilfslaschen am 
Stegblechstofi verschraubt und die 

Anschlagvorrichtung abgenommen. 

In derselben Weise wurde das zweite 

zu einer Briickenolfnung gehOrende 

Tr3gerpaar eingeschwommen, worauf 

dann mit dem 15-t-Hilfszug am 

Auslegerende des Schwimmkrans 

die noch fehlenden Quertr3ger und 

Langstrager eingebaut wurden.

Abb. 26a bis c. Hochkippen, Ausschwimmen und Absetzen

Abb. 26c. 

einer Stiltzenrelhe.

steifungseckblechen angeschweifit und der Windverband tellwelse genietet 

werden. Die Langstrager mufiten Im allgemeinen wegen der auf 80 t 

begrenzten Tragkraft des Schwimmkrans zunachst wegbleiben. Hlerauf 

wurde das Tragerpaar auf vler Verschiebewagen abgesetzt und auf zwei 
auf Pfahljochen Uegenden 

Verschiebebahnen mittels 

Handkabelwinden iiber 

Wasser ausgefahren. Am 

Ende der Verschiebebahn, 

an der geniigt-nde Wasser- 

tlefe vorhanden ist, wurde 

der Hubkluben des 

Schwimmkrans mit der aus 

Walztragern und Flacheisen- 

gehangen bestehenden An- 

schlagvorrlchtunggekoppelt 
und das Trageipaar, das 

mit der Anschlagvorrichtung 

nahezu 80 t vviegt, von den 

Verschlebewagen abgeho- 

ben und ausgeschwommen 

(Abb. 28). Der Schwimm- 

kran konnte bei der wenn 

auch geringen StrOmung 

und bel lelchtem Wind 

durchweg sehr gut manó- 

vriert werden, dank dem 

kiirzllch elngebauten Volth- 

SchneIder-SchIffsantrlebvon Abb. 27. LagerpiaU unu Zulage aut Uer

(Abb. 30 zeigt einen Zwischenzustand. Quer- und Langstrager Im 

Mittelfelde fehlen noch.) Nach dem Einbau samtlicher Teile konnten 

dann die vler Haupttragerstofie und die mittleren Quertr3ger geschweifit, 

der Windverband und die Langstrager fertig genietet werden, worauf

dann die Schnabelkonstruk- 

tion zum Absetzen der 

nachstfolgenden Briicken- 

dffnung an das vordere, 

iiberkragende Ende vor- 

versetzt wurde.
Beim Anschlufi an die 

Stutzpfeiler der Klappe 

(Abb. 31) waren die Lager- 

obertelle der Rollenlager 

noch nicht an den hoch- 

gezogenen Haupttrager- 

untergurt angeschweifit, 

sondern wurden erst nach 

dem Fertigschwelfien der 

ganzen Briicke in der ge

nauen, der herrschenden 

Temperatur entsprechenden 

Lage festgeschweifit.
Im Januar 1938 wurde 

mit der Montage der Strom- 
brucke begonnen. Am 

31. August 1938 wurde das 

letzte Tragerpaar eln- 

Nordseite. Strombriicke X—IX montiert. geschwommen (Abb. 32).
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Abb. 28. Abheben eines TrSgerpaares von der Verschiebebahn. Abb. 29. Einschwimmen der Strombriicke III— IV.

c) S iid llc he  und nO rd liche  Rampę.

A l l g e m e i n e  A n o r d n u n g .

Die S iid ram pe  (Abb. 33) besteht aus vier zusammenhangenden 

Oberbauten von grundsatzlich derselben Bauweise: Sieben Haupttrager 

im Abstande von normal 2,65 m bilden eine iiber mehrere Stiitzen durch

laufende Balkenkonstruktion, die in jeder Stiitzenreihe durch einen Quer- 

trager und vier Pendelsaulen getragen wird. In der Mitte jedes Feldes 

werden die Haupttrager durch lastverteilende Zwischenquertr3ger mit- 

elnander verbunden. Haupt-, Quer- und Zwischenquertr3ger sind 

geschweiBte Nasenprofiltrager gleicher Hohe aus St44.
Jeder dieser vier Bau- 

werksabschnitte Ist am 

einen Ende fest, am an

deren Ende auf Beton- 

pfeilern langsbeweglich ge

lagert.

An der Verelnigungs- 

stelle der beiden siidlichen 

Elnzelauffahrten befindet 

sich eine in jeder Richtung 

steife Rahmenkonstruktion 

von dreieckfdrmigen Grund

riB, das „Stiitzdreieck", 

das den drel anschliefien- 

den Briickenabschnittenvon 

31,3 m, 36,7 m und 138 m 

Lange ais festes Auflager 

dlent. Der vierte, 142,1 m 

lange Rampenabschnitt ist 

auf dem Obergangspfeiler 

zur Strombriicke fest ge

lagert. Die beweglichen 

Endlager der beiden 13n- 

geren Abschnitte liegen 
gemeinsam auf einem 

schmalen Betonpfeller an 

der Marten KrakowstraBe.

Die beiden langeren 

Rampenabschnitte sind im 

GrundriB gekriimmt. Ferner 

ist der gróBere Teil der 

Quertr3ger entsprechend 

der Hauptrichtung der dar- 

unterliegenden Verkehrs- 

wege wechselnd schief- 

winkllg zur Briickenachse.

Die gesamte stShlerne 

Briickentafel ist im Bereich 

der Krummyng quergeneigt.

Da ferner noch die Stiitz- 

weiten von Feld zu Feld 
und innerhalb eines Feldes 

zwischen 8,2 und 17,7 m 

wechseln, so ist kaum ein 

Stiick dem anderen glelcb, 

so daB fiir diesen besonders 

unregelmaBigen Teil der 

Brucke eine iiberdurch-

Abb. 30. Strombriicke X—VIII und Nordrampe. Ausladederrick.

Abb. 31. Einsetzen des letzten Oberbaues.

schnittliche Rechen- und Zeichenarbeit aufgewendet werden muBte. Zum 

Ausgleich der zu erwartenden Abwelchungen in der Lage der Fundamente 

wurden ferner fiir jeden der beiden langeren Abschnitte zwei Montage- 

PaBfelder vorgesehen.

Die N ordram pe (Abb. 34) besteht aus einem rd. 233 m langen 

zusammenhangenden Bauwerk mit 14 Feldern von 13,5 bis 17,5 m Stiitz- 

weite. Die ursprungliche Absicht, dleses Rampenbauwerk ebenso wie 

die bis zu 142 m langen Abschnitte der Siidrampe nur auf allseitig be- 

wegllchen Pendelstiitzen zwischenzulagern, wurde fallengelassen, da ein 

solches System infolge der bei Schiefstellung der Stiitzen (z. B. Wind)
durch das Eigengewlcht 

entstehenden Seitenkrafte 

ohne Mitwirkung der Fahr

bahn in waagerechter Hin- 

slcht nicht stabil war. 

Anstatt den ais Gurtung 

eines 233 m weit gespann- 

ten Windverbandes wirken- 

den auBeren Haupttrager 

unmaBig stark auszubilden, 

wurde ungefahr in halber 

Lange eine elastlsche Quer- 

stiitzung ln Form eines vier- 

stieligen Pendelrahmens 

elngefflgt.

Der nOrdliche Rampen- 

tell Ist gerade und recht

winklig, der siidllche ist 

im GrundriB gekriimmt 

und Im Bereich der vor- 

gesehenen StraBenbahn- 

haltestelle mit Treppenauf- 

gang um 5,85 m brelter ais 

normal, weshalb in vier 

Feldern neun Haupttrager 

anstatt normal sieben und 

in drel Stiitzenreihen fiinf 

anstatt normal vler Stiitzen 

vorhanden sind.

H a u p t t r a g e r .

Die Beiastungsanteile 

der einzelnen Haupttrager 

unter Berucksichtlgung der 

lastvertellenden Wirkung 

der Zwischenquertr3ger 

wurden mit Hllfe der von 

Zlvillng. P o re ll (Stock- 

holm) aufgestellten Zahlen- 

tafeln der EinfluBordlnaten 

bestimmt. Zwei ElnfluB- 

llnlen der HaupttrSger- 

belastungen fur den Fali 

/ =  14 m und J-Haupt- 

tr3ger = /-R iege l sind in 

Abb. 35 wiedergegeben, 

wobei zum Vergleich der 

Grenzfall des starren Quer-
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riegels gestrichelt eingetragen 

ist. Diese EinfluBlinien gelten 

streng genommen nur fiir in 

Feldmitte quer wandernde 
Elnzellasten, wahrend es sich 

tatsachlich eher um Belastung 

im Langsstrelfen handelt. 

Wenn man die gleichmSBig ver- 

teilte HaupttrSgerbelastung Q 

durch eine EinzellastPglelcher 

Durchbiegung ersetzt, so ISBt 

sich mit Hilfe eines korrigieren- 

den Faktors, der hier zu 0,9 

bis 1,1 (je nachdem welcher 
Haupttrager und ob Feld- oder 

Stiitzmoment) ermittelt wurde, 

die EinfluBiinie auch fdr Strei- 

fenbelastung(Belastungsgleich- 

werte) benutzen.

Die standigeLast, die ohne 

Querriegel die beiden auBeren 

und den mittleren Haupttrager 

sehr viel starker ais die fibrlgen 

belasten wilrde, wird durch 

die Riegel fast gleichmafiig auf 

samtliche sleben Haupttrager 

yerteilt. Die Yerteilung der

fesfes 
Lager

PaUfełd

Abb. 33. Obersicht der Siłdrampe.

Verkehrslastmomente auf Feld- 

und Stfltzenąuerschnitt der ver- 

schledenen Haupttrager zeigt fflr 
den Fali / = 1 4 m  folgende Zu- 

sammenstellung:

(kerschniit an der Verbreiterung bei N3

Abb. 34. Obersicht der Nordrampe.

■ Moment aus Yerkehrslast fiir Haupttrager

a b c i d
auBerer | mittlerei

Feldmoment . . . tm + 36,1 + 32,9 + 30,1 ! + 35,6
Stiitzenmoment . . tm —  40,2 — 31,5 — 38,3 | — 52,2

Norma!er Ouerschnitł NT -r NW

Hiemach genugte es im allgemeinen, den mittleren Haupttrager zu 

berechnen und alle ubrlgen gleich stark auszubilden.

Die Haupttrager sind nach dem Feldmoment bemessen. Ober der 

Stutze sind die Haupttrager unterbrochen. Der Grundąuerschnltt ist 

iiberall ein geschweiBter Nasenprofiltrager St 44 von innerhalb eines

bei S6
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haupttrager a

Lanae der 
Zuglaschen

Haupttrager d

*------------------------------- 17,S0m------------------------------— ----------------------------- 13,50—

Abb. 36. Beispiel fiir die HaupttrSgermomentendeckung.
Abb. 35. Einflufilinien der Haupttragerbelastungen 

(Querverteilung).

Briickenabschnittes gleichbieibender TragerhOhe von 850, 900 und 950 mm 

und mit Union-Nasenprofilen von 250 mm Breite bei 10 bis 18 mm Dicke 

und von 320 mm Breite bei 18 bis 27 mm Dicke. Das Stiitzenmoment

gurtlaschen mufiten ebenfalls breiter ais das Gurtprofil gemacht werden, 

um eine zu grofie Dicke und damit einen zu starken Einschnitt ln die 

an der Unterseite bewehrte Eisenbetonfahrbahntafel zu vermeiden. Um 

nun nicht den ganzen Anschlufi uberkopf schweifien zu miissen, sind die

___ __:___r - g g  Laschenenden fingerfórmlgausgeschnitten. Dadurch

— ------- 1 ergeben sich zwei weltere, von oben schweifibare

Kehlnahte und insgesamt geringere Nahtdicken 

und geringeres Schwelfivolumen ais Im Untergurt.

......... ......... Die Laschenenden sind auf 300 mm Lange keil-

...s Sf  fórmlg abgehobelt, um Oberbeanspruchungen der

Schweifinahte infolge des Querschnlttwechsels zu 

.M  begegnen.

u m "  S22 S23 S21 S25 S26 S7.1
— 4— 13,35- -4— 13,30-~

'-----------------------------------112,10 m-----

Ouerschniit bei £30 i Ouerschniit bei $21

6*2,65-151,79

------------ V

Noch Abb. 33. Abb. 38. Momenteneinflufillnien

t_̂ V ’ der lastverteilenden Zwischentrager.

wird durch Kontinuitatslaschen im Obergurt und Untergurt aufgenommen, Bekanntlich treten sowohl bei genieteten wie bet geschwelfiten Stofi-

deren Lange durch die Momentendeckungsllnie bestimmt wlrd, wie im laschen an den Enden oftmals starkere Beanspruchungen der Nlete

Beispiel der Abb. 36 veranschaulicht. Die Laschen im Untergurt sind bzw. Schweifinahte auf ais ln der AnschluBmltte.

breiter ais das Nasenprofil und werden also in der Hauptsache durch Obwohl man im allgemeinen auf diese Spannungsspitzen mit Recht

von oben zu schweifiende Kehlnahte angeschlossen (Abb. 37). Die Ober- keine Riicksicht nimmt, so traten doch Bedenken gegen die Anwendung

p -,p rijr-r der iiblichen Berechnungsweise gleich-

mafliger Spaunungsverteilung auf die

I  I j;j ___,,------- JJj|-L---- II---- r- ‘---- ^ ----I .  " ” " 1  hier vorhandenen, bis zu 1,2 m
langen KclilnSlite auf. Die Bedenken

f r . ^   _________fe- J '--------0 + ---- '!--- 4̂— \-------— lii h — wurden durch Versuche des Bauherrn
mit Zuglaschen natfirlicher Gr5fle 

zerstreut: In der Nahe der rechne- 

rischen Tragkraft der Schweifinahte 

mufite derVersuch wegen Erreichung 

der Streckgrenze im Versuchsbalken 

aus St 37 am Laschenende ab- 
gebrochen werden.

Lastverteilende Zwischenąuertrager.

Aus den Einflufilinien der Haupt- 

tragerbelastungen Abb. 35 ergeben 

sich die Einflufilinien fiir die Momente 

in den Iastverteilenden Quertr3gern 

Abb. 38 und die GrOfitmomente und 

Querkrafte. Die ZwischenąuertrSger 

sind beim Anschlufi an die Haupt

trager durch schmaiere Zuglaschen 

auf dem Obergurt und breltere Zug

laschen am Untergurt mlteinander 

verbunden, vgl. Abb. 39. Es sei 

bemerkt, dafi Stumpfnahte zwischen 

Riegel- und Haupttragergurt bei den 

geltenden zulassigen Schweifinaht- 

spannungen nicht nur starkere Riegel-

+1,01 tm

! 360-18

mso--------------- * - 1

Haupttrager c, e (a.g) 

----------------------8750----------

Haupttrager b, d ,f

Abb. 37. Haupttrager der Nordrampe,
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gurte ergeben hatten, sondern, da oftmals 

der Haupttrager nicht starker ais derRlegel 

ist, auch dlckere Haupttragergurte; da

durch ware dle Materialzugabe unver- 

haitnlsmafiig groB geworden.

Abb. 42. Ansicht des Stutzdreiecks.

, Schnitt £~F
Abb. 41. 

Konstruktionseinzelheiten des

6-H
Sjo

Stfltzdreiecks.

Quertr3ger uber den Stutzen 

(Abb. 39, links).

Die ebenfalls ais geschweifite Nasen- 

profiltrager ausgeblldeten, normal 15,9 m 

langen, iiber vier Stiitzen durchlaufenden 

Quertr3ger iibertragen die Auflagerdriicke 

der Haupttrager b, d, /  auf die Stutzen a,

c, e, g, an dereń Stellen gleichzeitig die 

dort angeschlossenen Haupttrager ihren 

Auflagerdruck durch das Stegblech ab- 

geben. Da der durch die Stegbleche 

iiber dem Stutzenkopf gebildete Kreuz- 

ąuerschnitt zu schwach war, um den 

Auflagerdruck aus beiden Tr8gem auf- 
zunehmen, wurde der sonst vollkommen glatte Quertr3ger durch auf die 

Untergurtnase eingepafite Flacheisen parallel zum Stegblech yerstarkt.

S ch ie fe  Anschlflsse . In den schiefwinkllgen Feldern der Sud- 

rampe wurden dle lotrechten Stegblechanscblufinahte an den Kreuzungs- 

punkten der Haupt-, Quer- und Zwischenąuertrager in der Art der Abb. 40 

ausgefuhrt, die sich fiir solche Falle durch Yergleichsyersuche1) und Aus

fiihrungen — zuletzt schiefe Relchsautobahnbriicken iiber die Seseke und 

iiber den Mittellandkanal bei Dedensen — ais zweckmafiig heraus- 

gestellt hat.

Quer- und Langs- 

n e ig u n g  der Brucke. Bei 

dem im GrundriB gekriimmten 

Tell der Siidrampe ist, wie 

frflher erwahnt, die gesamte 
Stahlkonstruktion ąuergenelgt.

Die Stegbleche samtlicher Tra

ger stehen lotrecht. Die Nasen- 

profilgurte der Haupttrager in Abb. 40. Schiefe Stegblechanschlusse. 

diesen Feldern und der Quer-
und Zwischenąuertrager In allen Feldern mit Langsnelgung sind aus 

der rechtwinkllgen Lage verdreht, so dafi alle Zuglaschen ohne Kellfutter 

auf den Gurten liegen. Bei einer Ausfuhrung mit genieteten oder ge- 

walzten Balken waren hlerfiir erhebllche Mehrkosten entstanden, die durch 

das SchweiBen fast ganz wegfallen.

Windverbande.

Das System der Windverbande zeigen Abb. 33 u. 34. Die kurzeń 

Einzelauffahrten siidlich des StGtzdreiecks S 8—9— 10 haben keinen Wind- 

verband und werden durch die Fahrbahntafel versteift.

J) S chm id t, Geschweifite Trager mit Nasenprofilen, 1938, H. 6.

Punkt A

Schnitt C-D

Der Windverband liegt in der Ebene des Untergurts. Jeder einzelne 

Windverbandstab zwischen einem aufieren und dem mittleren Haupt

trager besteht aus einem unter den Haupttragern durchgehenden und an 

ihnen angeschweifiten Flacheisen mit drei senkrechten Versteifungsrippen 

zwischen den Haupttragern (Abb. 39). Transport und Montage eines solchen 

Stabes sind zwar etwas unbeąuem, berelten jedoch keineswegs besondere 

Schwierigkelten, so dafi eine Trennung In kurze Stiicke mit Stofi an 

jedem  Kreuzungspunkt gerechtfertigt ware. Die Anschlusse der ge- 

schweifiten Stabe sind aus Montagegriinden genietet. Die Knotenbieche 

sind teils an die dickeren Haupttragerlaschen durch V-Nahte seitlich an- 

gesetzt, teils mit den Zuglaschen der Zwischentrager kombiniert.

Stiitzen und Stiitzenlager.

Die runden Saulen der Rampen sind in derselben Weise vollkommen 

geschweiBt ausgefuhrt wie die weiter oben beschriebenen Saulen der 

Strombriicke. Die Stutzen der Siidrampe haben durchweg einen Aufien- 

durchmesser von 500 mm und 13 mm Blechdicke. Bei der Nordrampe 

ist von N I  bis N 6 der Aufiendurchmesser auf 550 mm yergrófiert bei 

derselben Blechdicke von 13 mm. Die Ober 8 m langen Saulen sind in 

der Mitte gestofien.

Die durchweg in verkehrsreichem Gelande gelegenen Saulen der 

Sfldrampe sind mit ROckslcht auf mogliche Stofiwirkung von Fahrzeugen 

bis auf 2 tn Hóhe mit Beton gefailt. Die acht Saulen S 18, S 19 im 

Guterschuppen sind wegen der Brandgefahr ganz mit Eisenbeton gefullt, 

so daB im Falle des Weichwerdens des Stahlrohrs der Eisenbeton tragt. 

Ebenfalls wegen erhóhter Brandgefahr sind die drei Rohrstatzen in der

Abb. 39. Quertr3ger und Windverband (Nordrampe).
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Schreinerei S 27, S 28 nicht nur mit Eisenbeton gefiillt, sondern aufierdem 

mit einem 10 cm dicken Betonmantel umgossen. Durch diese MaB- 

nahmen kann der Oberbau selbst natiirlich nicht ais brandsicher gelten. 

Es war daher bel der Planung iiberlegt worden, ob man nicht die be- 

treffenden Gebaude entfernen soli. Dem stellten sich jedoch grofie 

Schwierigkeiten entgegen, so daB man das Brandrisiko schlieBlich in Kauf 

nahm, das allerdings nach dem Einbau feuersicherer Decken- und Wand- 

bekleidungen sowie selbsttatiger Alarmyorrichtungen von den Sicherheits- 

behórden ais gering erachtet wurde.

Die Stiitzenlager sind in derselben Weise wie bei der Strombrucke 

(Abb. 23) konstruiert und mit einer Hubvorrichtung aus hydraulischen 

80-t-Hebebócken versehen, die ebenfalls zur Erzlelung von Druck- 

vorspannungen im Fahrbahnbeton bereits benutzt wurde.

Sch/ik ISmm
Schnitt a.-a.

=360-U

Abb. 43. Querrahmen bei N 7.

S t n t z d r e l e c k  S  8 — 9 — 1 0  (Abb. 41 u .  42).

Das Stiitzdreieck hat die Wind- 

und Bremskrafte der drei anschlieBenden 

Rampenabschnitte auf dic Fundamente 

weiterzuleiten. Es besteht aus insgesamt 

11 runden Saulen, dereń Kópfe mit 

einem kastenfórmigen Riegel biegungs- 

steif vcrbunden sind und dadurch drei 

vier- bzw. fiinfstielige Gelenkrahmen mit 

gemeinsamen Eckstiitzen bilden. Dic 

Saulen haben G50 mm AuBendurchmesser 

und 60 mm Wanddicke, die nur dadurch 

zu erreichen war, daB zwei je 30 mm 

dicke Rohre aufcinander aufgezogen 

wurden. Der geringe Durchmesser und 

damit die groBe Wanddicke ergab sich 

aus asthetischen Griinden. Zur Erhóhung 

der Steifigkeit sind die Saulen mit Beton 

gefiillt. Das Kopfstiick der Saule ist in 

der Werkstatt geschweiBt. Auf der Bau- 

stelle wurde zwischen je zwei Saulen 

das Mittelstiick des Rlegels eingenietet.

Pendelrahmen N 7 (Abb. 43 u. 44). 

Der Querrahmen in der Mitte der 

Nordrampe soli, wie bereits fruher er

wahnt, die Stiitzweite des Windverbandes 

zwischen den Endauflagern NO und N14 

halbieren. Der rundę Sauienquerschnitt, 

obwohl fiir Rahmen nicht besonders ge- 

elgnet, wurde aus asthetischen Griinden 

beibehalten. Die Saulen sind mit 700 mm AuBendurchmesser und 25 mm 

Wanddicke ausgefuhrt und im oberen Teil durch inwendig aufgenietete, 

entsprechend der Rundung gebogene Flachelscn 185-30 verstarkt. An 

das oben durchgeschlitzte Eckblech schlieBen sich die geschweiBten, eln- 

wandigen Riegel an. Die Saulen sind zur Erhóhung der Rahmensteifig- 

keit, und um das Einknicken der Eckbleche und Rohrwandungen ln der 

Rahmcnecke zu verhiiten, ganz mit Beton gefiillt.

M o n t a g e  d e r  R a i n p e n .

Aus der Montageilbersicht Abb. 24 ist auch fiir die Rampen die 

Baustelleneinrichtung zu ersehen.

Die gesamte Nordrampe und die Siidrampe bis S 14 wurde durch 

einen auf dem Boden stehenden, in Drahtseilen verankerten 5-t-Montage-

mast, der mit Hand 

von Feld zu Feld 

verrutscht wurde, 

montiert (Abb. 45). 

Die durchweg iiber 

Eisenbahngleisen, 

StraBen und Ge- 

bauden liegende 
Strecke S 14 bis S 31 

der Siidrampe wurde 

dagegen von einem 

eisernen, auf der 

Briickentafel verfahr- 
baren 5-t-Vorbau- 

Derrick aufgestellt 

(Abb. 46). Das Mate

riał wurde durchweg 

auf dem Boden auf 

Bodengleisen oder 

Kraftwagen zur Eln- 

baustelle transpor- 

tiert.

Im einzelnen war 

der Vorgang bei der 

Montageeines Feldes 

iiberail der gleiche: 

Zuerst wurden 

dieStutzen paarweise 

mit hólzernen Quer- 

zangen und Rund- 

eisenspannkreuzen 

liegend zusammen- 

gebaut, hochgekippt, 

auf die vorher auf- 

gelegten Lagerfufie 

aufgesetzt und in der 

Langsrichtung be- 

3

V26

-627
Schlitz/iinge

-375— 375- -627-
Schliblange

-3296
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Abb. 45. Montage der Siidrampe am Stiitzdreieck. Abb. 46. Rampeninontage mit Voibauderrick.

Abb. 44. Querrahmen bei N 7 und Nordrampe N 7— N 14.

helfmUBlg verankert (Abb. 46). Hiernach wurde, wo erforderlich, der von 

der Betonfabrlk fertlg bezogene Beton mittels am Kranhaken hangendem 

Betonkubel mit Bodenentleerung eingefiiilt und die Kopflager auf- 

gesetzt. Der Quertr3ger wurde vor dem Einbau auf Klotzlager gesetzt, 

wo die rd. 3 m langen 

HaupttrSgerzuglaschen 

und darunter die Lager- 

oberteile der Stiitzen- 
kflpfe untergebaut und 

mit dem Quertr3ger- 

untergurt verschraubt 

wurden. Der so vor- 

bereitete Quertr3ger 

wurde hochgezogen, auf 

die StiitzkOpfe aufgesetzt 

und durch Zugschrauben 

mit den Querzangen so 

verbunden, dafi er nicht 

kippen kann (Abb. 47).

Danach wurden die sie

ben HaupttrSger nach- 

einander auf die beider- 

selts der Quertr3ger vor- 

stehenden Zuglaschen 

aufgesetzt und am Steg 

durch Montagewinkel 

verschraubt. Zuletzt 

wurden die sechs kur

zeń Zwischenquertr3ger 

und der Wlndverband 
eingesetzt. Abb. 47. Aufstellung von Stutzen

Zum SchweiBen und und Quertr3gern.

Nleten wurden min

destens drei Felder durch eine zusammenhangende holzerne Riistung 

unterbaut. Beim SchweiBen wurden wie iibllch bei jedem Anschlufi

W erkstoff

S ta h lg e w ic h t

B au te ll
Rampen

t

Strombriicke
t

Zusammen
t

Langstrager . . _ 163 163
Querirager . . 238 168 406
Haupttrager. . 854 31 885
Windverbande . 41 40 81
Saulen . . . 219 105 324
Laufsteg . . . — 25 25

Haupttrager . 

Lager . . .

insgesamt

Das auf die Einheit der gesamten Briickenfiache bezogene Stahl

gewicht betragt somit bei der Strombriicke (321,75-20 =  6435 m2 Grund- 

fiache) 216 kg/m2, bel den Rampen (rd. 12 100 m2 Grundflache) 121 kg/m2. 

Beim Verglcich mit anderen Ausfiihrungen mit unmittclbarer Auflagerung 

auf Betonpfeilern sind die Saulen und ein erheb- 

licher Teil des Lagergewichts abzuziehen, wodurch

Abb. 48. Durchblick durch die Stahlkonstruktion der Nordrampe.

zuerst die Stehnahte, dann die waagerechten Nahte von derMitfe nach dem 

Laschenende vorgenommen, ferner wurde grundsatzlich von der Brticken- 

mitte nach dem Randtrager zu geschweiBt. Erst nach dem FertigschweiBen 
eines Feldes wurde mit dem Aufreiben und Nieten der Windverband- 

anschliisse begonnen und die Windverbandstabe an die zwischenliegenden 

Haupttrager heftgeschweiBt. Die fiir die MontageschweiBung der Rampen 

(ausgefuhrt durch A.-B. Elektrosvets, Gothenburg) verwendete Elektrode 

ist die Prefimantelelektrode OK 52 P von Esab (Gothenburg).

Abb. 48 u. 49 zeigen fertlg montierte Rampenteile.

d) S ons tige  Angaben .

Das Ausfuhrungsgewicht der festen Stahliiberbauten ist 2859 t und 

verteilt sich wie folgt auf die verschiedenen Stahlsorten und Bauteile:



Jahrgang 17 Met126/27 *
23.juni 1939 H asse lb la d  u. Fuchs , Die neue StraBenbrucke uber den Góta3lv in Gothenburg 371

Abb. 49. Teilansicht der Nordrampe (Fufiwege fiir das Bctonieren elngeschalt).

die Einheitsgewichte bei der Strombriicke auf rd. 197 kg/m2, bei den 

Rampen auf rd. 100 kg/m2 sinken.

Die Fahrbahniibergange, Gelander und sonstigen Nebenteile sind in 

den angegebenen Gewichten nicht enthalten.

Die gesamten festen Stahluberbauten iieferte und montierte die 

Dortmunder Union Briickenbau AG. in Dortmund zum vertraglichen Pausch- 

preise von rd. 1 730 000 Schw. Kronen.

Der Auftrag wurde am 14. April 1937 erteilt, worauf sofort mit der 

Berechnung und der Anfertigung der iiber hundert Werkzeichnungen be

gonnen wurde. Im September desselben Jahres begann die Anlieferung 

des Waizmaterials und bald darauf die Werkstattarbeit. Im Dezember 1937 

wurde mit der Montage der Nordrampe, im Januar 1938 mit der Strom

brucke und im Marz 1938 mit der Montage der Siidrampe begonnen. 

Am 15. Oktober 1938, dem im Vertrage festgesetzten Endtermln und 

rd. 17 Monate nach Auftragerteilung, war die Stahikonstruktion fertig

gestellt — ein in der Zeit starker Stahlknapphelt immerhin beachtliches 

Ergebnis, das von den Exportbemiihungen der deutschen Industrie ein 
beredtes Zeugnls abiegt.

IV. Die Klappbriicke.

Die Klappbriicke hat, wie bereits eingangs erwahnt, eine freic Durch- 

fahrthohe von 20 m und in geschlossenem Zustande eine frele HOhe 

von 19,5 m zwischen Tragerunterkante und Wasseroberfiache.

Kiappenpfeiler und Anschlagpfeiler sind ais geschweifite Fachwerk- 

konstruktionen aus St 44 ausgefuhrt.

Die Klappe ist einarmig, hat 22 m theoretische Spannweite und 

pendelnde Gegengewlchte. Sie besitzt vier yollwandlge Haupttrager von

2,2 m Hóhe und Quertrager alle 1,0 m. Die Stahikonstruktion Ist aus St44 

und vorwiegend geschweifit.

Der Belag besteht aus 6" dicken Tragbohlen aus impragnierter Kiefer 

und einer Verschleifilage aus 32 mm dicken Asbestasphaltbohlen.

Zur Bewegung der Klappe dient ein elektrischer Antrieb, der im 

oberen Teil des Klappenpfeilers untergebracht ist. Ais Reserveantrieb 

Ist ein Dieselmotor mit Generator vorhanden.

Die Lieferung und Aufsteilung der Klappe mit Ausriistung geschah 

durch die A.-B. Landsverk in Landskrona (Schweden) zur Auftragsumme 

von rd. 675 000 Schw. Kronen.

Alle Rechte vorbehalten. Deutsche Hallenkonstruktionen im Auslande.
Von ®t'.=3ng. Hubert Rusch, Berlin-Wilmersdorf.

Vortrag auf der Tagung des Deutschen Beton-Vereins 1939 in Wien.

Die wichtigsten der in Deutschland unter der Verwendung der Schalen- 

bauweise System Zeifi-Dywidag zur Ausfiihrung gekommenen Hallenbauten 

sind durch die deutschen Fachzeitschriften bekanntgeworden. Dagegen 

ist sehr wenig uber die Verwendung dieser Bauweise im Auslande in die 
óffentllchkeit gedrungen, 

obgleich sie in den meisten 

Staaten der Erde schon 

eine weitgehende Verbrei- 
tung gefunden hat. Bei 

diesen Auslandsbauten han- 

delt es sich fast ausschliefi- 

lich um Konstruktionen, 

dereń Berechnungen und 

Zeichnungen in Deutsch

land angefertigt wurden.

Die Bauausfuhrung dagegen 

blieb meist in der Hand 

von Ortiich ansasslgen Flr- 

men, denen jedoch jeweils 

bei der ersten Ausfiihrung 

eines Schalenbaues die 

notige Sondererfahrung 

durch einen den Bau be- 

aufsichtigenden Ingenieur 

yermittelt wurde.
Die Tatsache, dafi selbst 

fiir Bauten in Ubersee samt- 

llche Konstruktionseinzel- 

heitenin Deutschland durch- 

gezeichnet wurden, ist an 

sich ungewtihnlich. Der 

Grund hierfiir liegt darin, Abb. 1. Sportarena

dafi die Beherrschung der Innenansicht der Halle mit

Theorie der FlSchentragwerke aufiergewOhnliche Anforderungen an das 

mathematische Konnen des Ingenieurs stellt und dafi aufierdem eine 

weitreichende Erfahrung auf diesem Sondergebiete Voraussetzung fiir eine 

erfolgreiche Anwendung dieser Bauwelse ist. Dies gilt besonders hinsicht-

lich der durch die Rand- 

stOrungen verursachten 

Spannungen, die gerade 

bei Fiachcntragwerken viel- 

fach von ausschlaggebender 

Bedeutung sind.

Um die Verwendung 

dieser Bauweise nicht auf 

das Inland zu beschrSnken, 

war die Firma Dyckerhoff

& Widmann K.G. gezwun- 

gen, Ihre Mitarbeit bei aus

landischen Bauten zur Ver- 

fiigung zu stellen und im 

Auslande vielfach die Rolle 

beratender Ingenieure zu 

iibernchmen.

Die im folgenden be- 

schriebenen Bauten zeigen 

nur einen kleinen Aus- 

schnitt aus dieser Auslands- 

arbeit. Im Zusammenhang 

mit Ihrer Beschreibung soli 

versucht werden, die 

wesentlichen Unterschiede 

darzustellen, die in den 

yerschiedenen Landern hin- 

in Hershey (USA.). slchtlich der Bauausfuhrung

farbig behandelter Elsbahn. bestehen.
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372 R iisch , Deutsche Hallenkonstruktionen im Auslande
DIE BAUTECHNIK

FachschrJft f. d. ges. Baułngenleurwescn

Abb. 1 bis 4 zeigen eine amerikanische Sportarena1) fur 10000 Zu- 

schauer. Es handelt sich hierbei um eine Halle von auBergewOhnlich 

grofien Spannweiten. Die Grundflache von 71 X  104 m wird durch ein 

in der Langsrichtung des Raumes angeordnetes Tonnengewijlbe frei iiber-

*) Bauherr: Hershey Estates, Hershey (Penn ). Ausfuhrung: Hershey 
Lumber Cy. Literatur: Anton Tedesko, „Large Concrete Shell Roff Covers 
Ice Arena”, Eng. News-Rec , 8. April 1937.

deckt. Die 10 cm dicke Schale Ist in Abstanden von 12 m durch Rahmen- 

binder ausgesteift und kragt uber ein Paar solcher Binder nach jeder 

Seite 6 m frei aus. Die Halle ist auf der Innenseite mit schalldammenden 

und auf der AuBenseite mit warmedammenden Korkplatten isoliert.

Abb. 5 bis 7 zeigen den Bau einer Klinkerhalle fiir eine Zementfabrik 

im Staate New York. Dle Halle ist durch quer gespannte TonnengewOlbe 

von 32 m Spannweite tiberdeckt. Das Bauwerk ist einschliefilich der Wandę 

ganz aus Eisenbeton errichtet. Die bei der Ausfuhrung dieses Baues
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angewendeten Methoden kónnen ais typisch fur den nordamerikanischcn 

Eisenbetonbau gelten. Fur die Facharbclter werden hohe Lohne bezahlt.

In Chicago kostet die Zimmermanns-Stunde 11/2 $. Der Baubetrleb wlrd 

deshalb soweit ais tunlich mechanislert, damit móglichst wenig Arbeits- 

lóhne auf der Baustelle an- 

fallen. Vor allem hlnsicht- 

lich der Geriiste wird in 

dieser Richtung mehr ge- 

tan, ais bei uns iiblich ist.

Hallen, die auf einmal ganz 

elngeriłstet werden, gibt es 

flberhaupt nicht. Schon 

die Konstruktion der Halle 

wird in jedem Falle so 

entworfen, daB eine viel- 

fache Verwendung der 

Geriiste móglich ist. Es 

ist erstaunlich, wie weit- 

gehendes Verstandnis der 

reale Sinn der amerika

nischen Bauherren dieser 

Notwendigkeit entgegen- 

bringt, und es wird selbst 

in dem raschlebigen Ame- 

rika die damit verbundene 

Verl3ngerung der Bauzeit 

in Kauf genommen.

Abb. 8 bis 11 zeigen die 

bei diesem Bau verwendete 
Riistung, die aus Brettern Abb. 12. Eislaufhalle

zusammengeschraubte Fachwerkbinder vorsieht. Ein auf Raupen fahrbarer 

Kran von auBergewóhnlicher Hóhe versetzt diese Fachwerkbinder fflr die 

erste Verwendung des Geriistes (Abb. 8) auf die schon vorher betonierten 

Scitenwande. Die Schiene des hier spater laufenden Werkkranes wird

ais Auflager benutzt(Abb.9). 

Die Auflagerung der Binder 

geschieht so, daB das ganze 

Geriist fiir die zweite Ver- 

wendung in der Langsrich

tung verschoben werden 

kann. In der Mitte der Halle 

werden sie noch durch eine 

Turmreihe unterstiitzt, die 

ebenfalls in der Langsrich

tung verschieblich auf 

Schwellen aufgelagert ist 

(Abb. 10). DieRiistung kann 

nach jeder Verwendung ais 

Ganzes in der Langsrichtung 

verschoben werden und ist 

sofort wieder verwendungs- 

bereit. Auf die Fachwerk

binder (Abb. 11) werden die 

Tonnengewólbe mit leich- 

ten Lehrbogen aufgeriistet. 

Diese Lehrbogen miissen 
vor dem Verschieben je- 

weils umgelegt werden. 

Die Schalung besteht aus 

In Haverford (USA.). groBen Sperrholztafeln.

Abb. 6. Querschnitt durch die Klinkerhalle in Hudson (New York). Abb. 9. Klinkerhalle Hudson. Yerschiebbares Auflager der Riistung.

Abb. 10. Klinkerhalle Hudson. 

Yerschlebbarer Riistturm und Fachwerktrager.

Abb. 11. Klinkerhalle Hudson. Schalung der Gewólbe mit 

Sperrholzschalung; im Yordergrunde Abspindeln der Lehrgeriistbogen.
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Abb. 13. Planetarium ln New York. Nachtaufnahme.

Abb. 14. Riistung der Kuppel fur das Planetarium in New York.

Abb. 15. Shedbau der Textilfabrik Grafa in Buenos Aires. Abb. 16. Textilfabrik Grafa in Buenos Aires.

Diese Bilder sind 

im Hinbllck auf unsere 

derzeitigen Bemiihun- 

gen zur Einsparung 

an Bauholz und wirt- 

schaftllcheren Verwer- 

tung der vorhandenen 

Arbeltskrafte beson

ders interessant. Die 

bei uns zur Regel 

gewordenen aufier- 

gew5hnlieh kurzeń 

Bautermine verbieten 

es aber meist, diesen 

Weg zu beschreiten.

Kurze Bautermine 

und Sparmafinahmen 
schllefien sich fast 

immergegenseitig aus.

Ais weiteres Bei- 

spiel amerikanischer 

Bauten soli noch die 

Eislaufhalle in Haver- 

ford2) gezeigt werden.

J) Architekt E. Nel
son Edwards.

Selbst dieser verhalt- 

nismSBig kleine Bau 

mit nur 2300 m2 

Grundfiache wurde 

unter vierfacher Ver- 

wendung der Geriiste 

erstellt. Jeder Bau- 

abschnitt besteht aus 

zwei Bindern, und die 

Schale kragt nach bei

den Seiten iiber die 

Binder frei aus (Ab- 

bild. 12). Diezwischen 

den einzelnen Bauab- 

schnitten liegenden 

raupenfOrmigen Ober- 

lichter zeigen die Lage 

der Dehnungsfugen.

Auch bel dem Bau 
des Planetarlums in 

New York (Abb. 13), 

einer Kuppel von 

24,5 m Spannweite, 

wurde eine interes- 
sante Geriistkonstruk- 

tion verwendet. Die 

Kranzhólzer sind am

Abb. I/ . iextiltabrik urafa im hsau.
L i n k s :  A u f s t e l l e n  d e r  R u s t u n g  u n d  B l e c h s c h a l u n g .  M i t t e :  V e r l e g e n  d e r  E i s e n b e w e h r u n g .  

R e c h t s :  B e t o n i e r e n  d e r  S c h a l e .
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oberen und unteren Ende so eingeschnitten, daB sie sich gegen Druck- 

ringe abstutzen. Diese Ringe sind aus Gasrohren gebogen. Auf diese 

Weise wurden die Kranzhólzer zu einer Kuppel zusammengefiigt (Abb. 14). 

Diagonal aufgenageite Latten geben die notwendige Versteifung und das 

Auflager fur die aus Platten bestehende Schalung. Samtliche nord- 

amerikanischen Bauten kamen in Zusammenarbelt mit der Firma 

Roberts & Schaefer in Chicago zur Ausfuhrung.

Abb. 15 bis 17 zeigen ais Ausschnitt aus den sudamerikanischen 

Arbeiten den Bau der Textilfabrik Grafa6), bei der rd. 50000 m2 Fabrik-

3) B. u. E. 1936, Heft 10, S. 159.

Abb. 18. Flugzeughalle im Balkangebiet. Blick gegen die Torfront.

Abb. 19. Flugzeughalle im Balkangebiet. 

Torfront der entschalten Halle.

Abb. 20. Flugzeughalle im Balkangebiet. 

Eisenbewehrung eines Schalengewólbes.

flachę mit Schalensheds uberdeckt wurden. Auch bei diesem Shcdbau, 

der zum Teil von Dyckerhoff & Widmann und zum Tell von der Firma 

F. H. Schmidt in Buenos Aires gebaut wurde, ist die Riistung in Hinblick 

auf einen mOglichst geringen Arbeits- und Holzbedarf und eine móglichst 

oftmalige Wiederverwendbarkeit sorgfaltig durchkonstrulert. Es kamen 

Rustturme und Fachwerkbinder zur Verwendung, die auf einfache Weise 

zusammengesetzt werden kónnen. Die Schalung besteht aus 2 m2 grofien 

Blechplatten, die durch hochkant stehende Bretter unterstiitzt werden.

Eine groBe Anzahl von Bauten kam auch in den Balkaniandern zur 

Ausfuhrung. Abb. 18 bis 21 zeigen eine Flugzeughalle mit 3300 m2 Stell- 

fiache. Die Dachkonstruktion besteht aus drei Gewólben mit je 24.5 m

Abb. 21. Flugzeughalle im Balkangebiet. Innenansicht.

Abb. 22. Walzwerkhalle in Bukarest.

Abb. 23. Walzweikhalle in Bukarest. 

Yerglasung mit Hilfe von Betonsprossen.
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Abb. 26. Bindfadenfabrik Schaffhausen.

Blick auf die Abfangung der Schalensheds durch FachwerktrSger.

Abb. 24.

Spinnerei Corona in Kronstadt

Liingsschnitt West-Ost
15-30

Abb. 25.

Spinnerei Corona in Kronstadt. 

Langs- und Querschnitt 

durch die Schalengewolbe der Sheds

Ousrschnitt Nord-Siid

Querschnitt A-A

yorkrogender Fochwerkstrdger 
—m it 1*6.7s-27,oo Spannweite—

Abb. 27. Bindfadenfabrik Schaffhausen

Longsschnitt B-B

Abb. 28. Bindfadenfabrik Schaffhausen,



Jahrgang 17 H e ft26/27 C '7 '723. Ju n i 1939 Rfisch, Deutsche Hallenkonstruktionen im Auslande o t l

Eine weitere Anwendung 

dieser Bauweise zeigen Abb. 26 

bis 29 von dem Neubau der 

schweizerischen Bindfaden- 

fabrik in Sehaffhausen. Die 

Sbeds haben eine Spannweite 

von 6,75 X  16 m. Durch Ab- 

fangen von je vier Sheds 

durch einen Fachwerktrager 

wurde der Abstand der Stiitzen 

auf 27 m gesteigert. Der 

Fachwerktrager kam ais vor- 

gespannte Konstruktion „Bau

art Flnsterwalder" zur Aus- 

fiihrung. Man erhielt auf 

diese Weise sehr grofie stfltzen- 

frele Raume. Auch Abb. 26 

zeigt anschaulich die gute 
Belichtung. Bei diesem Bau 

wirkte Prof. M aier-L 'e ibn itz 

ais Berater der Bauherrschaft, 

wahrend die Firma Locher in 

Ziirich die Ausfiihrung be- 

sorgt.

Zum SchluB sollen noch 

einige Bauten aus England
Abb. 29. Blndfadenfabrik Sehaffhausen. 

Blick in Richtung des einfallenden Lichtes.

Erwahnung flnden, die in Zu- 

sammenarbelt mit der Firma 

Architectural Services Ltd., 

London, entstanden. Obglelch 

sich in dem konservativen 

England der Eisenbeton nur 

langsam Eingang verschafft, 

sind schon eine Anzahl von 

Hallen ln Schalenbauweise zur 

Ausfiihrung getangt. Abb. 30 

zeigt eine Autogarage in Lon

don, Abb. 31 ein Bahnsteig- 

dach auf einer Vorortlinie von 

London und Abb. 32 bis 36 

eine der Flugzeughallen in 

Doncaster. In England werden 

Eisenbetonkonstruktionen fast 

ausschliefilich unter Verwen- 

dung von Stahlrohrgeriisten 

ausgefflhrt (Abb. 34). Bel die

sen Geriisten geschieht die 

KrSfteiibertragung zum grofien 

Teil durch Relbungsverbin- 

dungen (Abb. 35). Man ist 

dabei sehr auf die Zuver- 

lasslgkeit der Arbeiter an-

Abb. 31.

Bahnsteigdach Malden Manor (Southern Railway), London
Abb. 30. 

Autogarage in London,

Ansicht der Torfront Langsschnitt A-A

-freie Toroffnung-30.50 
---------- 37,Ot--------- -freie Spannweite-ZW

Ousrschnitt mit Ansicht der Hiickwand
gewiesen. Es besteht die Gefahr, daB sich diese Verbin- 

dungen durch die Erschfltterungen des Baubetriebes lockern 

kOnnen. Die weite Verbreitung dieser Riistungsart in England 

scheint aber doch darauf hinzuwelsen, daB sich in der 

Praxis keine besonderen Mlfistande ergeben haben. Die 

ln Abb. 36 gezelgte Anwendung bei der Einschalung einer 

Saule erscheint dagegen reichlich umstandllch. —  Derzeit 

sind in Manchester fiir einen Autobusbahnhof Hallen von 

aufierordentlich grofier Spannweite im Bau, und zwar eine 

Abstellhalle mit 55 m freier Spannweite und 100 m Lange 

und eine Werkstatthalle mit 45 m Spannweite und 70 m 

Lange.

■stiitzenfreie Hallenweiie

Abb. 33. Flugzeughalle in Doncaster.
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Abb. 32. Flugzeughalle in Doncaster. 

Blick durch die Tore auf eine ahnllche Halle.

Die Firma Dyckerhoff& Widmann hat sich dieser Auslandsarbeit trotz der rd. 300 000 m2 Hal lenf lachę ln Schalenbauwelse zur Ausfiihrung gekommen.

angespannten Lage auf dem deutschen Baumarkt im Interesse der deutschen Manche dieser Bauten gehóren zu den bedeutendsten Eisenbetonbauwerken

Devisenwirtschaft mit aller Energie gewldmet. Bislang sind im Auslande dieser LSnder und werben so fiir das Ansehen unseres Yaterlandes.

Abb. 35. Flugzeughalle in Doncaster. 

Einzelheit des Stahlrohrgeriistes.

Stahlrohrgeriist der Flugzeughalle ln Doncaster.

Abb. 36. Flugzeughalle in Doncaster. 

Schalung einer HauplsSule.

Alle Rechte rorbehalten. Die Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder
nach dem Gesetz vom 4. August 1904.

IV. Maflnahmen im Interesse der Landwirtschaft. *)

Von Oberbaurat Erich Badke, Kulturbaubeamter in Stettin.

Das Preufiische Gesetz vom 4. August 1904 betr. die Verbesserung 

der Vorflut in der unteren Oder stellte nicht nur Mittel fiir einen groB- 

ziiglgen Ausbau des Stromes zur besseren Abfiihrung der Hochwasser 

und fiir eine Verbesserung der SchiffahrtstraBe zur Verfiigung, sondern 

ermógllchte auch die Durchfuhrung von Mafinahmen zur vollkommenen 

wirtschaftlichen Ausnutzung der im unteren Odertal gelegenen wertvollen 

Wiesen.

Diese MaCnahmen waren erforderlich, weil fast in jedem Jahre mehr- 

mals eine Oberfiutung des Griinlandes stattfand, wodurch die an Futterwert 

und Masse reiche Heuernte gefahrdet oder vernichtet wurde.

Die hohen Wasserstande und die damit verbundenen unzeitigen 

Oberflutungen der Oderwiesen wurden teils durch Hochwasser der Oder 

selbst, teils durch den bei Nordwind auftretenden Ruckstau von der 

Ostsee und vom Haff her erzeugt, woruber Aufsatz I unter B. 2 (Bau

techn. 1938, Heft 23/24, S. 256 ff.) nahere Ausfuhrungen bringt.

Diese unzeitigen Oberflutungen verursachten eine standig fort- 

schreitende Versumpfung der Wiesen im unteren Odertal, und die Ver- 

sumpfung hatte zur Folgę, dafi die wertvollen Futtergraser immer mehr

*) Fortsetzung aus Bautechn. 1939, Heft 13.

zuruckgingen und an ihrer Stelle sich Seggen und wertlose Sumpfunkrauter 

breitmachten.

Das ebene Wiesengebiet war friiher fast ausschliefilich mit SuBgrasern 

von hdchstem Futterwert bestanden, von denen Phalaris arundinacea 

(Rohrglanzgras), Glyceria spectabilis (Ansehnliches Mannagras), Poa fertilis 

(Fruchtbare Rlspe) und Alopecurus pratensls (Wiesenfuchsschwanz) unter- 

mischt mit Lotus uliginosus (Sumpfschotenklee) ln den tieferen Lagen 

vorherrschten.

Auf den etwas hoher gelegenen Rehnen, die aus Mineralboden 

(Schlick untermlscht mit mehr oder weniger Sand) bestehen, setzte sich 

die Narbe Gberwiegend aus Festuca pratensis (Wiesenschwingel), Poa 

pratensls (Wiesenrispe), Poa trlvialis (Gemeine Rispe), Agrostis alba(WeiBes 

StrauBgras), Festuca rubra (Rotschwingel), Lathyrus pratensls (Wiesenplatt- 

erbse) und Trifolium repens (WeiBklee) zusammen.

Das auf diesen Fiachen gewonnene Heu wurde vordem auf dem 

Rauhfuttermarkt unter dem Namen „Oderwiesenheu" zu hOchsten Preisen 
gehandelt.

Nur in den schlecht entwasserten, von hoheren Rehnen umgebenen 

Schlenken und Kesseln und auf den naher bei Stettin unterhalb des 

Mescheriner Dammes flach uber dem Odermittelwasser gelegenen, iiber-
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wiegend aus schilckhaltigem Niederungsmoor bestehenden Flachen 

herrschten Seggen verschiedenster Art, untermischt mit Sumpfunkrautern, 

vor. Caiamagrostis ianceolata (Lanzettliches Schiit) fand sich hier stellen- 

weise in Reinbestanden.

Der auBergewóhnllch wertvo!ie Bestand des grófiten Teiles der 

Wiesen war darauf zuruckzufiihren, dafi die Hochwasser der Oder reiche 

Schlickmassen mit sich fiihrten, die die Flachen auf naturlichem Wege 
dungten. Wenn namlich das Wasser bei ansteigenden Wasserstanden 

aus den elgentlichen Wasserlaufen ausuferte und iiber die Wiesen fiofi, 

verlangsamte sich die Wassergeschwlndigkeit so stark, dafi der im Wasser 

mitgefiihrte Schlick sich ablagerte und die Wiesen diingte. Die Heuernte 

war infolgedessen immer dann besonders gut, wenn ein starkes Winter- 

hochwasser das Wiesental iiberflutet hatte.

Um diese Bestande wahrend der Vegetationszeit vor Vernichtung 

durch Hochwasser zu schiitzen, mufiten im Interesse der Landwirtschaft 

entsprechend den vorhergehenden Ausfiihrungen Mafinahmen getroffen 

werden, dle verhinderten, dafi dle Wiesen im Sommer iiberflutet werden 

konnten. Daneben sollte das diingende Hochwasser wahrend der Vege- 

tatlonsruhe móglichst gleichmafiig und ausgiebig iiber das ganze Wiesen- 

gebiet verteilt werden.

Diese beiden Forderungen wurden von den Eigentiimern der im 

unteren Odertal gelegenen Wiesen bel allen Verhandlungen iiber die 

Ausfiihrung der nach dem Gesetz vorgesehenen Mafinahmen gestellt. 

Nur einige vorausschauende Wiesenwirte traten schon damals fiir den 

Bau von hochwasserfreien Deichen ein, wobei sie bewufit auf dle Aus- 

nutzung der diingenden Wirkung des Winterhochwassers verzichten und 

dafiir lleber ganz und gar Trockenwirtschaft betreiben wollten.

Die im Interesse der Landwirtschaft zu treffenden Mafinahmen mufiten 

sich naturgemafi in den Plan einfiigen, der zur Verbesserung der Vorflut 

und fiir den Ausbau einer brauchbaren Wasserstrafie aufgestellt worden 

war. Dieser Plan sah in erster Linie den Ausbau der Oder am óstlichen 

Talrande entlang ais Hauptvorfluter fiir die aus dem oberen Stromlauf 

kommenden Wassermengen und ais Schiffahrtstrafie von Stettin nach 

Schlesien und den Ausbau eines Wasserlaufs am Westrande des Tales 

ais Vorfluter fur das Oderbruch und die unterhalb belegene Niederung 

und ais Schiffahrtstrafie von Stettin nach Berlin vor.

Durch den Ausbau dieses westlichen Wasserlaufs, der heutigen 

Stettin-Hohensaatener Wasserstrafie, die selbst fast ohne Gefaile von 

Hohensaaten abwarts bis Friedrichsthal durch einen hochwasserfreien 

Deich vor dem Hochwasser der Oder geschiitzt wird, konnte der Ausgangs- 

punkt fiir dle naturliche Entwasserung der oberhalb Stiitzkow an der 

Oder gelegenen Flachen der Deichverb3nde Im Ober- und Niederoder- 

bruch bis nach Friedrichsthal flufiabwarts verlegt werden. Hierdurch 

wurde die naturliche Vorflut fiir diese Verbande wesentlich verbessert 

und gleichzeitig erreicht, dafi der Schopfwerksbetrieb fiir die kiinstllche 

Senkung des Grundwasserspiegels im Gebiete der Verb3nde stark ein- 

geschrankt werden konnte. Dem Deichverband im Niederoderbruch in 

Freienwalde ist deswegen die Unterhaltung des Fiiigeldciches am óst- 

llchen Ufer der Wasserstrafie bis Friedrichsthal abwarts iibertragen worden.

Der bel dem Ausbau der neuen Stromiaufe gewonnene Boden wurde 

in Deiche eingebaut, um dle nur niedrlg iiber dem Mittelwasser der Oder 

gelegenen Wiesenfiachen vor Sommerhochwasser zu schiitzen. Um die 

Deiche vor dem zerstórenden EinfluB des sie uberflutenden Winterhoch

wassers móglichst zu bewahren, erhielten sie bei einer Kronenbreite von 

2 m Aufienbóschungen im Verhaltnis 1:6 und ganz flachę Innenbóschungen 

im Verhaltnis 1 :10.

Die Deiche haben den Angriffen durch Hochwasser bisher gut stand- 

gehalten. Nur dort, wo sie gleich nach ihrer Fertigstellung durch aufier- 

gewóhnlich starkes Hochwasser iiberflutet wurden, waren Deichbriiche 

nicht zu vermelden. Nachdem sich die Rasendecke geniigend verwurzelt 

hat, sind erwahnenswerte Schaden an den Deichen nicht mehr aufgetreten.

Von der Wasserstrafienverwaltung wurden ferner die fiir eine móglichst 

gleichmafiige und intensive Vertellung des diingenden Winterhochwassers 

dienenden Bauwerke ausgefiihrt. Die Ausbreitung des Wassers auf den 

Wiesen mufite auch dann móglich sein, wenn das Winterhochwasser nicht 

so hoch anstleg, dafi die Krone der Sommerdeiche iiberflutet wurde.

Zu diesen Bauwerken gehóren dle im Zuge der Deiche errichteten Elnlafl- 

bauwerke, Deichlucken, Schleusen und Sicie, die im AufsatzIII: Bauwerke 

(Bautechn. 1938, Heft 45, S. 601 ff.) eingehend beschrieben worden sind.

Daneben regeln das Crleorter und das Niedersaathener Einlafibauwerk 

die Ableltung eines Teiles des Oderhochwassers aus dem Strom selber 

auf das zwischen den beiden Hauptwasserstrafien gelegene Wiesengebiet.

Die Uberflutung der Wiesen wird im iibrigen nach der unter dem 

14. Juli 1931 von dem Reichsverkehrsmlnlster und dem Preufiischen 

Minister fiir Landwirtschaft, Domanen und Forsten erlassenen Polizci- 

verordnung zur Regelung der Wasserwlrtschaft im Gebiete der unteren Oder 

(Wasserordnung) alljahrlich durchgefiihrt. Diese Verordnung bestimmt, 

dafi bei Freigabe der Polder fiir dle Uberflutung in erster Linie dafiir 

gesorgt wird, dafi in den Poldern selber ein ausreichendes Wasserpolster 

dadurch gebildet wird, dafi man bei stelgendem Wasserspiegel zunachst

die flufiabwarts gelegenen Einlafibauwerke der einzelnen Polder óffnet 

und durch das dann elnfliefiende Wasser die Wiesen langsam iiberstaut. 

Erst wenn dle einzelnen Polder einigermafien gefiillt sind, werden die 
iibrigen oberen Einlafibauwerke geóffnet, womit dann dle eigentliche 

Durchflutung beginnt. Durch diese Maflnahme wird erreicht, dafi Zer- 

stórungen an den landwirtschaftlich genutzten Flachen und an den Deichen 

durch zu stark strómendes Wasser vermleden werden.

Durch die Elnlafi- und Auslafibauwerke wird das Oderhochwasser 

nicht nur in sudnórdlicher Richtung, sondern auch von Osten nach Westen, 

quer zur eigentlichen Stromrichtung, von der Oder zur Westoder geleitet. 

Diese Querverteilung des Wassers bewirkt, dafi immer neues Frisch- 

wasser, von dem Hauptstromlauf kommend, das ausgedehnte Wiesengebiet 

iiberstrómt.

Bei den Hochwasserwellen, die nach Fertigstellung der Anlagen 

zum Abflufi kamen, konnte beobachtet werden, dafi eine planmaflige und 

vollkommene Uberflutung der Wiesen mit Hilfe der geschaffenen Anlagen 

móglich ist, dafi diese also den an sie gestellten Anforderungen geniigen.

Der Ausbau der Oder und der Stettin-Hohensaatener Wasserstrafie 

hat das Wiesengebiet in zwei am westlichen und am óstlichen Rande 

gelegene Randpoldergeblete und in das Mittelpoldergebiet aufgeteilt. 

Wahrend der Bauausfiihrung wurde der urspriingliche Plan fur die Ein- 

teilung des ganzen Gebiets in einzelne Mittel- und Randpolder mehrfach 

geandert.

Bei Erlafi des Gesetzes vom 4. August 1904 bestanden in dem aus- 

zubauenden Teile der Oder bereits die Wassergenossenschaft Criewen 

und die Wassergenossenschaft Schwedt. Erstere war im Jahre 1893, 

letztere im Jahre 1895 gegriindet worden. Beide hatten vor Beginn der 

Oderregulierungsarbeiten Deiche zum Schutze ihrer Flachen errichtet, 

Graben zur Entwasserung der Wiesen ausgebaut und je eine Schópfwerk- 

anlage errichtet. Siele dienen zur Ableitung des Wassers aus den Poldern 

im Wege natiirlicher Vorflut. Diese beiden Wassergenossenschaften sind 

im Jahre 1931 in Deichverbande umgewandelt worden.

Fur das weiter unterhalb gelegene Wiesengebiet wurde im Jahre 1907 

der Deichverband an der unteren Oder gegriindet. Dieser Verband zerfallt 

in neun Randpolder, von denen fiinf westlich der Stettin-Hohensaatener 

Wasserstrafie und vier óstlich der Oder liegen. Das Wiesengebiet zwischen 

den beiden Hauptwasserstrafien unterhalb der Querverbindung Schwedt— 

Nipperwlese zerfallt in drei Mittelpolder.

Neben den von der Wasserstrafienverwaltung ausgefiihrten Deich- 

anlagen, Vorflutern und Kunstbauten hat der Deichverband selber eine 

grofie Zahl von Anlagen geschaffen, dle dazu dienen sollen, die Vor- 

bedingungen fur eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flachen 

zu erfiillen.

Wahrend die von der Wasserstrafienverwaltung ausgefiihrten Anlagen 

nach den von ihr selber aufgestellten Planen durchgefiihrt wurden, 

geschah der innere Ausbau der einzelnen Polder nach Entwiirfen der 

Kulturbauverwaltung.

In der nachstehenden Tabelle sind nahere Angaben iiber dle Grófie 

und die Ausfiihrungskosten der fiir die einzelnen Polder des Delch- 

verbandes an der unteren Oder geschaffenen Anlagen gemacht. Bemerkt 

sei hierzu, dafi mit der Ausfiihrung dieser Anlagen erst Im Jahre 1925 

begonnen wurde, so dafi im Gegensatze zu den Arbeiten der Wasser- 

strafienverwaltung alle Ausgaben nach der Inflation getatlgt worden sind.

Nam e des Po lders Grófie

li a

Ausfuhrungs- j  

kosten

RM

Bemerkungen

Schlofiwiesen-Polder. . . . 200,0 75 000 Randpolder
Polder oberhalb Friedrichsthal 61,5 12 200
Friedrichsthaler Polder . . . 653,0 254 000
Heiligegeistwiesen-Polder . . 20,7 6 000 n
Staffelder P o ld e r .................... 63,0 10 000
Fiddichower Polder . . . . 1510,0 365 000 Mittelpolder
Gartzer Polder.......................... 2088,0 715 000 »
Schlllersdorfer Polder . . . 2606,0 520 000
Marwitzer Po lder.................... 801,0 460 000 Randpolder
Greifenhagener Polder . . . 90,0 85 000 »
Eichwerderer Polder . . . . 110,0 140 000 »
Sydowsauer Polder . . . . 108,0 130 000 »

Zusammen 8311,2 2 772 000

Schon wahrend der Bauzeit nahm die diingende Wirkung des Winter

hochwassers immer mehr ab. Diese Erscheinung Ist darauf zuruckzufiihren, 

dafi die Oder und ihre Nebenfliisse im Laufe der Jahre immer voll- 

kommener ausgebaut und reguliert worden sind, und dafi eine grófiere 

Zahl von Staubecken zur Aufnahme der Hochwasserwellen geschaffen 

worden ist. Hierdurch ist naturgemafi die Anreicherung des Hochwassers 

mit diingendem Schlick immer geringer geworden. Die Heuertrage im 

unteren Odergeblete sind Infolgedessen nach Futteiwert und Masse von 

Jahr zu Jahr immer geringer geworden. Dle Uberflutung der Wiesen im
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Winter verursacht jetzt mehr Schaden ais Nutzen, weil durch sie die fiir 

den Moor- und Schllckboden dringend notwendige Durchliiftung wahrend 

der Vegetationsruhe mehr oder weniger verhindert wird.

Die Wiesenbesitzer glaubtcn zunachst, dafi der nach und nach 

wahrend der Bauzeit beobachtete katastrophale Riickgang der Ertrage 

von den GrUnlandflachen darauf zurilckzufuhren sei, dafi die intenslve 

Oberflutung der Wiesen mit dem dungenden Hochwasser durch die Deiche 

verhlndert wurde. Ais man aber feststellen mufite, dafi auch die Ertrage 

auf dem vor den Deichen liegenden uneingedeichten Vorgelande von 

Jahr zu Jahr immer geringer wurden, erkannte man, dafi die Minder- 

ertrage darauf zuruckzufiihren seien, dafi die dungende Wirkung des 

Winterhochwassers stark zurflckgegangen sei. Normale Ertrage kónnen 

infolgedessen jetzt nur dann crzielt werden, wenn die cingedcichten 

Flachen wahrend des Winters nicht mehr iiberflutet, sondern in Trocken- 

wirtschaft genutzt werden. Letztere ist aus betriebswirtschaftllchen 
Griinden aber nur dann móglich, wenn die bisherige Oberflutung der 

Flachen wahrend der Wintermonate unbedlngt verhindert und der Grund- 

wassersplegel gerade wahrend der Wintermonate móglichst tief ab

gesenkt wird.

Diese Oberlegung hat dazu gefiihrt, dafi bereits wahrend der Bauzeit 

die urspriinglich ais Sommerdeiche geplanten Deiche einiger Randpolder 

von der Staatsbauverwaltung sofort ais Winterdeiche hergestellt wurden. 

Dies war móglich, weil bei der Bemessung der Abflufiąuerschnitte fiir 

das hóchste Winterhochwasser die Flachen der Randpolder nicht mit be- 

rucksichtigt worden waren. Inzwischen hat der Deichverband an der 

unteren Oder den Umbau der Sommerdeiche in Winterdeiche fur die rest- 

lichen Randpolder in Angriff genommen und die Anlagen zum grófiten 

Teii schon fertiggestellt.

Ober die innerhalb der Polder von dem Deichverband an der unteren 

Oder ausgefiihrten Anlagen ist in groBen Ziigen foigendes zu erwahnen.

Nach dem urspriinglichen Entwurf sollten auch die ganz kleinen 

Randpoldergebiete an der WasserstraBe Berlin—Stettin durch Deiche ge- 

schiitzt werden. Durch die Herstellung dieser Deiche waren jedoch so 

hohe Kosten crwachsen, dafi der zu erwartende wirtschaftliche Vortell 

zu teuer erkauft worden ware. Bei diesen Flachen hat man deswegen 

auf die Ausfuhrung der Deiche verzichtet und sich darauf beschrankt, 

die besonders niedrig gelegenen Flachen durch Mutterboden aufzuhóhen. 

Dieser Boden wurde bei der Verbrclterung der Hauptwasserlaufe ge- 

wonnen und durch Spuler auf die Flachen verteilt. Hierdurch erreichte 

man, dafi die schon bei geringem Ansteigen des Wasserspiegels gefahrdeten, 

auficrordentlich tief gelegenen Wiesenteile soweit aufgehóht wurden, dafi 

sie einlgcrmafien sicher bewirtschaftet werden kónnen.

Da die Flachen der eingedeichten Polder ganz flach uber dem MW 

der Oder liegen, mufi der Grundwasserspiegel kunstlich gesenkt werden, 

wenn die eingedeichten Flachen lntensiv bewirtschaftet werden sollen.

Die Leistung der Schópfwerkmaschinen ist so bemessen worden, dafi 

das zum Abflufi gelangende Niederschlagwasser —  in den Randpoldern 

unter Beriicksichtlgung des Zuflusses aus dem benachbarten Fremdgebiete —  

so schnell gefórdert werden kann, dafi Schaden an den Kulturen nicht 

crwachsen.

Druckwasser infolge hoher Fiufiwasserstande brauchte bei der Be

messung der Maschinenleistung nicht beriicksichtlgt zu werden, weil das 

im Miindungsgebiete der Oder iiberall vorhandene stark mit Schlick 

durchsetzte Niederungsmoor und der reine Schlickboden selbst bei ver- 

haltnismafiig hohem Oberdruck Wasser nicht durchlassen.

Das in geringen Mengen hinter den Deichen sich sammelnde Druck

wasser wird in Grlppen, die parallel zu den Deichen verlaufen, abgefangen 

und den Schópfwerken zugeleitet.

Die Schópfwerkanlagen, in denen Zentrifugalpumpen mit senkrechter 

Welle betrieben werden, sind iiber die Polder so verteilt, dafi die inner

halb der letzteren vorhandenen grófieren Wasserflachen (Altarme) ais 

Schópfwerkbecken dienen kónnen und dafi die Anlagen móglichst im 

Zentrum der von ihnen zu entwassernden Flachen liegen. Hierdurch 

wird erreicht, dafi totes Gefaile vermieden und dafi das abzufiihrende 

Niederschlagwasser auf móglichst kurzem Wege aus dem Polder entfernt 

wird. Die Puinpeti sind im iibrigen iiberall so tief elngebaut worden, 

daB selbst bei aufiergewóhnlich starken Sackungen immer noch eine 

ausreichende Entwasserung durchgeftihrt und dafi auch bei Nutzung der 

Poldcrflachen ais Acker der Grundwasserspiegel iiberall geniigend tief 

abgesenkt werden kann.

Diese Mafinahme hat sich bereits in dem SchloBwiesen-Polder, dem 

Sydowsauer Polder und in dem Friedrlchsthaler Polder sehr gut bewahrt. 

Der erstgenannte Polder wird schon fast ganz und der Sydowsauer Polder 

zum weitaus grófiten Teile ais Acker genutzt, wahrend in dem Friedrichs- 

thaler Polder grofie Wiesenfiachen in Ackerland umgewandelt worden sind.

Ais Antriebmaschinen arbeiten iiberall dort Elektromotoren, wo die 

Zuleitung elektrischer Energie aus dem Netz der Oberlandzentrale zu 

tragbaren Bedingungen móglich war. Nur dort, wo die Zuleitung des 

Stromes zu teuer wurde, fanden Dieselmotoren Verwendung. Die Leistung 

der einzelnen Schópfwerkanlagen, von denen elf in Betrieb genommen, 

wahrend fQnf weitere geplant worden sind, schwankt zwischen 90 1/sek 

und 3,5 m3/sck. Der Crlewener und der Schwedter Deichverband besltzen 

Dampfschópfwerke alterer Konstruktlon mit einer Leistung von je 13 m3/sek.

Das Grabennetz in den Poldern ist so ausgebaut worden, dafi jede 

einzelne Parzelle Anschlufi an die Hauptvorflut erhalten hat. Binnen- 

graben sind schon auf einem groBen Teii der Polderfiachen zur Aus

fuhrung gekommen. Das Binnengrabennetz mufi allerdings mit fort- 

schreitender Kultlvierung der Flachen noch bedeutend enger gezogen 

werden.

Fiir die Abfuhr des Heues, die nach dem urspriinglichen Plan fiir 

die Vorflutverbesserung iiberwiegend auf dem Wasserwege geschehen 

solite, ist von dem Deichverband lm Laufe der Jahre eine grofie Zahl 

von Wirtschaftswegen in den einzelnen Poldern ausgefiihrt worden. Diese 

Wege sind, um die Ausfiihrungskosten auf einen Mindestbetrag zu be- 

schranken, vornehmlich im Zuge der vorhandenen hóher gelegenen 

Rehnen angeordnet worden, die In der Regel an den Vorflutern entlang 

verlaufen.

Oberall dort, wo diese Wege Graben oder grófiere Vorfluter kreuzen, 

sind Betonrohrdurchlasse verlegt oder Holzbrucken errichtet worden.

Der Fiddichower Polder ist auf der Westseite iiber vier Wirtschafts- 

brucken zu erreichen. Auf der Oder dient eine gróBere Zahl von Motor- 

und Hand-Sellfahren dazu, den Fuhrwerksverkehr zwischen den am rechten 

Ufer der Oder gelegenen Ortschaften und dem Polder zu vermltteln.

Ahnllche Einrichtungen sollen fiir den Gartzer Polder geschaffen 

werden, der im iibrigen iiber die Gartzer Wirtschaftsbriicke und die 

beiden StraBenbrucken im Zuge des Mescheriner Dammes zu erreichen ist.

Dieselben beiden Brucken dienen zum AufschluB des Schillersdorfer 

Polders, fiir den noch fiinf Fahren beschafft werden sollen.

Bei der Bewirtschaftung der hochwasserfrei eingedeichten, ausreichend 

entwasserten Randpolderfiachen und der teilweise verhaitnismaBlg hoch 

iiber dem Grundwasser gelegenen Mineralbóden des Criewener und des 

Schwedter Deichverbandes hat sich ergeben, dafi diese Flachen nach 

Umwandlung in Acker bedeutend hóhere Ertrage bringen ais bei der 

Nutzung in Form von Griinland. Bei dem Ubcrflufi an Grunland,. der 

zum grofien Teii im unteren Odertal herrscht, ist die Umwandlung von 

Wiesen und Weiden in Acker nicht nur fiir die beteiligten Bauern, sondern 

auch fiir die gesamte Volkswirtschaft von Bedeutung. Die Beteiligten 

sind deshalb inzwischen iiberall dort, wo es betriebswirtschaftlich einiger- 

maBen zu vertreten war, dazu iibergegangen, die hochgelegenen und 

daher ausreichend entwasserten Mineralbóden ais Acker zu nutzen. Relche 

Ertrage an Hackfruchten und Sommerung lohnen die aufgewendete Muhe.

Diese Umstellung in der Wirtschaftsform ist natiirlich ohne Rlsiko 

nur dort móglich, wo die Flachen hochwasserfrei eingedeicht worden sind. 

Es ist deswegen im ganzen Odergebiet der Wunsch laut geworden, auch 

die Mittelpolder durch Aufhóhung der bisher nur ais Sommerdeiche aus- 

gefiihrten Deiche sicher gegen alle Hochwasserwellen zu schiitzen.

Der fiir die hochwasserfreie Eindeichung der Mittelpolder im unteren 

Odertal von Crieort abwarts bis Kliitz-Sydowsaue aufgestellte Entwurf 

hat bereits die Genehmigung der zustandigen Steilen erfahren. Mit den 

vorgesehenen Arbeiten ist im Friihjahr 1938 begonnen worden.

Da das Odertal von Marienhof abwarts bereits im Miindungsgeblet 

des Flusses liegt, ist ein nennenswerter Aufstau des Hochwassers auf 

der Strecke unterhalb Marienhof bei hochwasserfreier Eindeichung der 

Mittelpolder durch Aufhóhen der bereits bestehenden Sommerdeiche nicht 

zu befiirchten. Fiir die weiter oberhalb gelegenen Polder sind hoch

wasserfreie Deiche parallel zu den bestehenden Sommerdeichen vor- 

gesehen, wodurch Vorpolder geschaffen werden, unter dereń Mitbenutzung 

der AbfluB des Winterhochwassers ermóglicht wird.

Durch die geplanten Anlagen werden rd. 7000 ha besten Acker-, Weide- 

und Wiesenlandes fiir unsere Volksernahrung wirtschaftlich erschlossen.

V. Die Erd- und Bóschungsarbeiten.

Von Landesbaurat a. D. Blumenthal in Berlin und Regierungs- und Baurat W ilhelm , Munster i. W.

A .  A l l g e m e i n e  G e s i c h t s p u n k t e .

In der dem Gesetze zugrunde gelegten Denkschrift war davon aus- 

gegangen, dafi die gesamten Erd- und Bóschungsarbeiten im staatlichen 

Elgenbetriebe ausgefiihrt werden sollten. Dabei war angenommen, dafi 

die erforderlichen Gerate vom Baufonds erworben und durch die Arbeiten 

abgeschrieben werden sollten, so dafi sie nach Durchfuhrung des Unter-

nehmens fiir die Unterhaltungsarbeiten unentgeltlich zur Verfiigung ge- 

standen hatten. Ais man vor Beginn der Ausfuhrung im Jahre 1907 aber 

bel Einteilung der Arbeiten unter Beriicksichtigung der vorgesehenen 

Bauzeit von 15 Jahren, die nicht verlangert werden durfte, wenn die Be

teiligten in absehbarer Zeit in den GenuB der Vortelle des Unternehmers 

gelangen sollten, den Bedarf an Geraten uberschlug, ergab sich bel der
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zu fórdernden Masse von rd. 30 Mili. m3, das waren jahrlich rd. 2,0 Mili. m3, 

die Notwendigkeit eines so grofien Gerateparkes, dafi man fur ihn spater 

keine ausreichende Verwendung bei den Unterhaltungsarbeiten gehabt 

hatte. Hierzu kam, dafi mit der Verabschiedung der Vorflutgesetze fiir 

Oder, Spree und Havel vom 4. August 1904 und der Kanalgesetze vom

1. Aprll 1905, die deutsche Unternehmerschaft in Aussicht der bevor- 

stehenden umfangreichen Arbeiten an die Vergrofierung und Verbesserung 

ihrer Gerateeinrichtungen und -bestande gegangen war. Es schien daher 

volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigt, den Unternehmern von den an- 

sehnlichen Posten an der unteren Oder gar nichts zukommen zu lassen. 

Man entschlofi sich infolgedessen, einen Mittelweg zu wahlen und die 
Teile zu vergeben, wo Unternehmer arbeiten konnten, ohne mit ihren 

Betrieben Riicksicht auf die Schiffahrt nehmen zu miissen, und ohne 

anderseits von der Schiffahrt in ihren Arbeiten behindert zu werden. 

Das waren vor allem die im Zuge der kiinftigen Oder (s. Abb. 2)17) liegen- 

den grofien Durchstichstrecken Niedersaathen—Nipperwlese (Meglitze- 

durchstich) und Marienhof— Greifenhagen (Marwltzer Durchstich), ersterer 

mit 6,5 Mili., letzterer mit 9,3 Mili. m3 Aushubmasse, ferner die Kanal- 

strecken am westlichen Lauf „Hohensaaten— Stiitzkow" und „Criewen— 

Schwedt" sowie einige klelnere Teile. Infolge dieser Verteilung sind 

nahezu 50°/0 der gesamten Bodenfórderungen von Unternehmern geleistet 

worden.

Dagegen wurden die Baggerungen zur Verbreiterung und Vertiefung 

der vorhandenen Stromstrecken und sonstiger von der Schiffahrt benutzten 

Wasserarme im Eigenbetriebe ausgefuhrt, weil hier das Wagnls fur die 

Behinderung der Arbeiten durch die Schiffahrt zweckmafiig von der Ver- 

waltung iibernommen wurde. Die fur diese Arbeiten erforderlichen Ge- 

rate wurden, soweit nicht vorhandene Gerate zur Verfiigung gestellt 

werden konnten, aus dcm Baufonds beschafft; die dadurch bedlngte Ver- 

grófierung des Gerateparks im Regierungsbezirk Stettin reichte, unter 

Beriicksichtigung zu erwartender Abgange, gerade aus, um die infolge 

der Oderregulierungsarbeiten zu veranschlagende Mehrunterhaltungs- 

arbelt spater leisten zu kónnen. Die von der Verwaltung bei den 

Arbeiten regelmafiig benutzten Gerate sind in Tafel I aufgefuhrt. Ge- 

legentlich wurden fiir besondere Zwecke noch besondere Gerate (Greifer, 

Elevatoren u. dgl.) von den benachbarten Bauamtern herangezogen.

Bei den Arbeiten wurde an dem Grundsatze festgehalten, dafi die 

Deiche stets von dem hergestellt wurden, der die Baggerungen auf der 

betreffenden Strecke ausfuhrte, weil ja der Aushubboden zum Teil in 

den Deichen unterzubringen war. Bei der Anlage Ihrer Deichstrecken 

hat die Verwaltung an Stelle des Eigenbetriebes vielfach den Klelnunter- 

nehmer (friihere Vorarbeiter und Schachtmeister) ais Stucklohnunter- 

nehmer eingeschaltet. Auf Grund bisheriger Beobachtungen und Er

fahrungen wurde ein Preis je lfd. m fertigen Deiches vereinbart. Die 

Wasscrbauverwaltung stellte dabei nur ihren Bauaufseher, der die sach-

7) s. Bautechn. 1938, Heft 23/24, S. 287.

gemafie Ausfiihrung zu iiberwachen hatte, und das erforderllche Gerat 

und Loren zur Verfiigung. Der Unternehmer sorgte far die Gespanne 

und die Mannschaften. Jede Strecke von etwa 200 bis 300 m Lange 

wurde neu vergeben und abgerechnet. Dabei konnte man etwaige 

Irrtumer in der Preisbemessung leicht berichtigen und den Boden- und 

Geiandeverhaitnissen ohne Miihe Rechnung tragen. Das Verfahren hat 

sich bewahrt.
Den bauleitenden Beamten (Bauamtsvorst3nden und den ihnen bei- 

gegebenen Regierungsbaumeistern) lag, wie an anderer Stelle (Sonder- 

aufsatz VI) ausfiihrlicher dargelegt werden wird, neben ihrer bau

technischen Tatigkeit die Durchfiihrung des gesamten sowohl nach der 

Flachę wie nach der Zahl des in Frage kommenden Grundbesitzes be

sonders ausgedehnten Grunderwerbes ob. Der Umfang dieser Tatigkeit 

wurde im wesentllchen durch die Erdarbeiten bestimmt, die in ihren 

verscbiedenen Auswirkungen (Durchstiche, Abbaggerungen, AufhÓhungen, 

Verfiillung von Schlenken und Altarmen, Seitenablagerungen, Delch- 

bauten usw.) betrachtliche Gelandefiachen in Anspruch nahmen. Die Be

amten waren daher in Verblndung mit ihrer technischen Tatigkeit nahezu 

tagtaglich gezwungen, Wiinsche und Einwendungen der Anlieger, ins

besondere auch hinsichtllch der Durchfiihrung der Erdarbeiten entgegen- 

zunehmen und dariiber zu verhandeln. Diese Verhandlungen wurden 

haufig dadurch erschwert, dafi ein Teil der Anlieger dem ganzen Unter- 

nehmen von vornhereln mifitrauisch gegenuberstand, und, nachdem seine 

Durchfiihrung nicht mehr abzuwenden war, den verstandllchen Versuch 

machte, in móglichst grofiem Umfange Sondervorteile fiir sich zu erlangen. 

Das galt fur die Grofigrundbesitzer in demselben Mafie wie fiir die 

kleinen Landwirte. Wenn diese durch die Beharrlichkeit und Ober- 

redung der leitenden Beamten in der Regel nach und nach belehrt 

werden konnten, so nahmen jene, die fast durchweg Beziehungen zu 

mafigebenden Krelscn der Reglerung und Verwaltung hatten —  im Bau- 

amtsbezirk Schwedt waren z. B. einige der Hauptbeteiligten Mitglieder des 

Preufiischen Herrenhauscs — mit jeder Klage die beteiligten Minister 

unmittelbar in Anspruch. Die damit verbundenen Ruckfragen haben fast 

immer hemmend auf den Gang der Arbeiten eingewirkt. Infolgedessen 

war es daher fur die bauleitenden Beamten, die alle, ohne Ausriahme, 

bestrebt waren, die Arbeiten nach Kraften voranzubringen, nicht immer 

ganz leicht, zwischen der Skylla des Vorwurfes, die staatlichen Belange 

nicht genugend wahrzunehmen, und der Charybdis, durch die Minister 

zurechtgewiesen zu werden, den richtigen Mittelweg zu finden. Aber 

alle diese kleinen Wlderwartigkeiten, die vielfach nur dadurch móglich 

waren, dafi der Grundsatz „Gemeinnutz vor Eigennutz“ damals noch nicht 

mit dem Nachdruck heutiger nationalsozlalistlscher Staatsfiihrung zur 

Geltung gebracht werden konnte, haben keinem der beteiligten Beamten 

jemals die Freude an der grofien Landeskulturarbeit, an der sie mitwlrken 

durften, nehmen kónnen. Sicher denken, wie die Verfasser, heute alle 

mit Humor an jene Unannehmlichkeiten und mit Dankbarkeit an die 

Jahre zuriick, die vielleicht die arbeitsreichsten ihrer Laufbahn waren,

Tafel I.

Zusammenstellung der in den Bauamtsbezirkcn Stettin und Greifenhagen im Eigenbetriebe verwendeten Bagger- und Spiilgerate.

Gerat Erbauer
Bau-
jahr

Kosten : Lange 
d. Neu- iiber 
baues alles 

M a r k  i  m

Breite
iiber
alles

Tief-Haupt-
gang;masch.

m  !  P S i

Eimer-
inhalt

Leistung; Be- 
in Sand | satzung

m 3 / S t d .  [ M a s c h . l D c c k .

Bemerkungen

5

6

7

8

110

11

D. E. Bagger IX

X

XI 

XIII

Spuler I 

. II 

, III 

„ VIII

Spiilbagger V

Schleppdampfer
„Wobnitz“

16Spiilerprahme 
O. R. i bis 16

Móller u. Holberg, 
Stettin

Gebr. Sachsenberg, Rofilau

Oderwerke AG, Stettin

Maschinenbau-Gesellsch.
Mannheim

Liibecker Masch.-Ges. 

Oderwerke AG, Stettin 

Liibecker Masch.-Ges. 

A. G. Weser, Bremen

Wens u. Co., 
Weinmcisterhorn

Klawitter, Danzig

1861
1884
1909

1908

1908

1890
1914

114 000 
10 000 
16 830l>

411 935

280 480

35 000 
19 400

25,10

43,16

30.30

34.30

1896 180 800 21,78

1908 231 320 30,25

1908 195 200

1890
1914|

10 000 
25 000

1908 75 930

1909

1907 

b i s

1908

43 000

29,80

20,00

22,15

18,30

30 720 : 38,00

7,48 i ,55

8,91

8,34

7,61

5,75

8,25

7,77

5,55

5,00

4,90

6,60

2,10

1,75

1,50

1,85

1,65

1,75

1,40

0,80

1,80

2,00

70

225

140

120

220

400

300

90

70

150

180

530

.320

300

S p t i l -

w e l t e
m

800

800

800

200

600

L a d ę -  ]  

f i i h l g -  i  

k e i t  i n  !  

m 3  t  |  

175 330 j

150

250

150

200

200

250

215

100

45

I O b e r h o l u n g  u n d  V e r b e s s e -  

r u n g  d e s  G e r a t e s

D a s  G e r a t  w u r d e  1914 a l t  z u m  

P r e i s e  v o n  35000 M a r k  

g e k a u f t  u n d  u m g e b a u tj  D r u c k -  

|  rohr- jj 
I  d u r c h m .

!  m m  | |

375 '

450 ’

; 375

I 330 I D a s  G e r a t  w u r d e  1914 a l t  z u m  
|  P r e i s e  v o n  10 000 M a r k  

g e k a u f t  u n d  u m g e b a u t

220 i D a s  G e r a t  w u r d e  i m  J a h r e  
1912 v o m  M e l i o r a t i o n s b a u -  

a m t  C o t t b u s  z u m  P r e i s e  
v o n  20000  M a r k  e r w o r b e n  

j  u n d  f i i r  d i e  Z w e c k e  d e r  

!  O d e r r e g u l i e r u n g  u m g e b a u t
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und die ihnen daher zu einer unverg3ngllchen und schónen Erinnerung 

nicht nur an den Ort ihrer Tatigkelt, sondern auch an alle ihre Mitarbeiter 

aus der Beamten-, Angestellten- und Arbeiterschaft geworden sind.

B. Die A rbeiten lm  Bezlrke des Neubauam ts Schwedt.

V orbem erkung : Die Erd- und Bóschungsarbeiten innerhalb des

Bauamts Schwedt umfaBten (s. Obersichtsplan Abb. 2)ls) die Oderstrecke 

von Crleort gegeniiber Petzig (Oder-km 682,45) und Nipperwiese (Oder- 

km 696,80) sowie die westliche Wasserstrafie von Hohensaaten bis zur 

Westoder bel Frledrichsthal (km 93,0 bis km 133,0), ferner die erst spater 

dazugekommene Arbeit zur Herstellung der Querdeiche auf der Strecke 

Niedersaathen—Schwedt und Schwedt—Nipperwiese und die Nachbagge- 

rungen auf der Strecke Niedersaathen—Nipperwiese.

Der besseren Obersicht halber sollen nachstehend, ohne Riicksicht 

auf den Zeltpunkt der Inangriffnahme und Beendigung der Arbeiten, die 

verschiedenen Baustrecken nach MaBgabe der einzelnen Sonderentwiirfe

—  jeweils am oberen Ende beginnend —  erlSutert werden. Eine Zu- 

sammenstellung der fnsgesamt gefórderten Massen wird am Schlusse 

dieser Ausfiihrungen gegeben werden.

1. D ie O der von C rieort bis N ippe rw iese  

(km 682,45 bis 696,80).

Das Zlel des Ausbaues dieser Strecke war die unschadliche Ab- 

fiihrung des sogenannten Entwurfshochwassers von 1600 m3/sek bei 

WasserstSnden die vor dem Ausbau ohne die Erhóhung und Neuher- 

steliung der Sommerdeiche bei Abfilhrung dieser Wassermenge einge- 

treten waren. Nach den umfangreichen hydraullschen Berechnungen er

gab sich fur die Strecke von Crleort bis Niedersaathen die Notwendig- 

keit der Herstellung eines Querschnitts von 135 m Sohlenbreite, beider- 

seltig dreifachen Bóschungen und einer Tiefe von 7 m unter Entwurfs- 

hochwasser (Abb. 28), wahrend fiir die Strecke von Niedersaathen bis

Nipperwiese infolge des geringeren Gefailes die Herstellung eines Quer- 

schnltts von 140 m Sohlenbreite vorgesehen werden mufite. In beiden Failen 

war auf dem linken Ufer eine Breite des am Ufer 0,30 m iiber Sommer- 

mittelwasser liegenden Vorlandes von 70 m vorgesehen. Im einzelnen 

ist uber den Ausbau folgendes zu sagen:

a) A usbau  der O der von C rieort bis N iede rsaa then  

(Oder-km 682,450 bis 686,870).

In dem allgemeinen Plan, der dem Gesetz iiber die Verbesserung 

der Vorflut ln der unteren Oder zugrunde gelegen hatte, waren fflr die 

Strecke Crieort— Niedersaathen keine Baggerungen im Strom vorgesehen, 

sondern nur eine Erhóhung des Oderdeichs langs des Criewener Polders 

(A) zur Kehrung des Entwurfshochwassers und die Erweiterung der im 

Crleorter Fliigeldeich vorhandenen EinlaBschleuse. Bei der erstmaligen 

Bearbeitung und Priifung des Sonderentwurfs fQr diese Strecke im 

Jahre 1908 wurde bereits die Frage erórtert, wie nach Erhóhung des 

Oderdeichs die Verteilung der oberhalb Crieort geschlossen zwischen 

dem hochwasserfreien Deich des Lunow-Stolper Polders und dem óst- 

llchen Hóhenrande herangefuhrten groBen Hochwasser auf die Strom- 

oder und das Odertal in Zukunft stattzuflnden habe, ohne daB eine Er

hóhung der Hóchstwasserstande in der Stromoder oder eine unzulassig 

starkę Inanspruchnahme der Elnlaflbauwerke und des erhóhten Sommer- 

delchs des Criewener Polders (A) befiirchtet werden mufite. Die 

Schwlerlgkeit dieses ganzen Problems, die noch erhoht wurde durch 

Wflnsche nach teilweise hochwasserfreier Eindeichung, die von den Be-

teiligten des Criewener Polders (A) mit der starken Absenkung der

Grundwasserstande infolge des Ausbaues der Hohensaaten-Frledrichs- 

taler WasserstraBen begrundet wurden, werden deullich veranschaulicht 

durch die Tatsache, dafi es erst nach Aufstellung einer grofien Zahl der 

verschledensten Sonderentwiirfe im Jahre 1924, also 16 Jahre nach Auf

stellung des ersten Sonderentwurfs, gelang, eine Einigung mit den Be- 

teiligten iiber Art und Umfang der Durchfiihrung der Arbeiten zu er- 

zielen. In dem der Bauausfuhrung zugrunde gelegten Entwurf waren 

Erdarbelten von insgesamt 316 000 m3 vorgesehen, von denen zwischen 

Strom-km 685,400 und 686,870 rd. 210 000 m3 durch NaBbaggerung und

zwischen Strom-km 684,450 und 686,900 rd. 106 000 m3 Iandseitig der

zukilnftlgen Uferkante im Trockenbetrleb gefórdert werden sollten.

« )  s. Bautechn. 1938, Heft 23/24, S. 287.

Die Erdarbelten wurden am 24. Mai 1925 der Firma Lerche & Nippert 

zum Preise von 1,35 RM je m3 feste Masse fiir die NaBbaggerung und

1.12 RM je m3 fiir die im Trockenen auszufuhrenden Arbeiten ein- 

schllefilich der teilweisen Verbauung der gefórderten Bodenmenge in 

den zu erhóhenden Sommerdeich iibertragen. Der Einheitspreis von

1.12 RM je m:! wurde wegen inzwischen eingetretener Lohnerhóhungen 

vom 1. September 1925 ab auf 1,24 RM je m3 erhoht.

Der gróBte Tell des gefórderten Bodens, soweit er nicht im Trocken- 

betrieb zur Auffullung des Oderdeichs verwendet wurde, wurde in Alt- 

armen und Schlenken innerhalb des Criewener Polders (A) teils im Spiil- 

betrleb, teils im Trockenbetrleb untergebracht.

Die Arbeiten wurden, nachdem sie mehrfach durch Oderhochwasser 

gestórt waren, Im Herbst 1926 beendet. Die endgiiltige Abrechnung 

enthalt folgende Angaben iiber die tatsachlich gefórderten Bodenmengen: 

204 400 m3 NaBbaggerung, je 1,35 RM,

132 300 m3 Trockenaushub, davon 

48 000 m3 zu je 1,12 RM und 

84 290 m3zu je 1,24 RM.

Aufierdem wurden 6 700 m3 Mutterboden ausgehoben und auf den 

Delchkórper aufgebracht, davon

4 000 m3 bis zum 1. September 1925, je 2,—  RM und 

2 700 m3 nach dem 1. September 1925, je 2,36 RM.

Der erhóhte Sommerdeich wurde im Trockenbetrleb hergestelit.

b) A usbau  der O der von N iede rsaa then  be i N ippe rw iese  

(Strom-km 686,870 bis 696,80).

Querschnltt s. Abb. 5, Nr. la .

Die Arbeiten zum Ausbau der Oder von Niedersaathen bis Nipper

wiese auf einer rd. 10 km langen Strecke umfafiten die Erweiterung des 

vorhandenen, Meglitze genannten, am óstlichen Talrande entlangfliefienden 

Oderarmes auf einen Querschnitt von 140 m Sohlenbreite beiderseits 

dreifachen Bóschungen und einer Wassertlefe unter Entwurfshochwasser 

von 7 m, sowie unter Belassung eines linkseitigen VorIandes von rund 

70 m die Herstellung eines Sommerdeichs mit wasserseltig dreifacher, 

polderseitig zehnfacher Bóschung, dessen 3 m breite Krone 0,30 m iiber 

Entwurfshochwasser liegen sollte. Nach dem im Jahre 1907 aufgestellten 

und im November 1907 zur Ausfuhrung genehmigten Entwurf waren 

rd. 5 820 000 m3 NaBbaggerung und 726 400 m3 Trockenarbeiten zum Ab- 

tragen der Vorl3nder und alten Deiche auszufiihren. Hiervon sollten 

rd. 635 000 m3 zur Delchschfittung, rd. 412 000 m3 zur Herstellung von 

Sperrdammen und Regulierung der Vorl3nder verbaut und der Rest von 

5 499 400 m3 in dem bel km 695 abzweigenden Tale der Rórike unter

gebracht werden. Die Arbeiten wurden im Friihjahr 1908 óffentlich aus- 

geschrieben und auf Grund dieser Ausschreibung der Fa. Gebriider Goed- 

hart AG in Dflsseldorf mit einer Vollendungsfrist bis Ende 1911 iiber- 

tragen. Es waren folgende Einheitspreise vereinbart:

Die in den fertlgen Sommerdeich verbauten Massen wurden nach 

AufmaB im Auftrag, ohne Berucksichtigung des SackmaBes, mit 1,20 M/m3 

vergutet.

Die zur Regulierung der Vorlander und zur Verbauung von Alt- 

armen yerwendeten Massen (nach AufmaB im Auftrag) wurden mit

0,65 M/m3 vergUtet.

Fiir alle ubrlgen im Róriketal unterzubrlngenden Bagger- und Ab- 

tragsmassen war, einschlieBlich der Ausbaggerung der Rórike zurSchaffung 

einer Fahrstrafie fiir die Spuler und Baggerprahme, ohne Riicksicht auf 

die Transportweiten, ein einheltllcher Preis von 0,70 M/m3, im Abtrag 

gemessen, vorgesehen.

Die Arbeiten wurden in den Jahren 1908 bis 1911 unter zeitweiser 

Verwendung von funf Eimerbaggern und drei Spiilern mit einer Tages- 

leistung von zusammen rd. 17 500 m3 planmaBIg durchgefuhrt. Nach der 

Abrechnung haben die gesamten Abtragsmassen 6 104 800 m3 betragen, 

wovon 816880 m3 zur Herstellung des Deiches, Regulierung der Voriander 

und Verbauung von Altarmen verwendet und der Rest von rd. 5287900 m3 

im Róriketal untergebracht worden sind.

Die Herstellung des Deiches sollte ursprunglich unter Verwendung 

des auf der linkseitigen Rehne der Meglitze vorhandenen, fiir die Deich- 

schiittung besonders geeigneten Lehm- und Schllckbodens im Trocken

betrleb geschehen. Auf Vorschlag des Unternehmers wurde bereits lm 

Herbst 1908 von dieser Herstellungsart abgewlchen und an ihrer Stelle 

die Spiilung des Deiches mit Sandboden aus der NaBbaggerung und seine 

Bekleidung mit 30 cm Mutterboden vereinbart. Eine Anderung der ver- 

einbarten Einheitspreise trat dabei nicht ein. Aus dieser Herstellungsart 

ergaben sich ln den ersten Jahren nach der Fertigstellung der Deiche 

betrachtliche Schwierigkeiten bei der Schaffung einer elnwandfreien und 

fiir die Standfestigkeit des Deiches beim Oberstrómen durch Winter- 

hochwasser unbedingt erforderllchen dauerhaften Grasnarbe. Die 30 cm 

hohe Mutterbodenschlcht zeigte sehr erhebliche Risse, so dafi man sich 

im Herbst 1913 genótigt sah, die Deichflachen in einer Grofie von rd. 9 ha 

mit dem Pfluge umzubrechen und im folgenden Friihjahr nach einer
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kraftigen Diingung mit Kall und Phosphorsaure neu anzusSen. Auch 

diese Arbeiten hatten, trotz sorgfaltigster Ausfuhrung, infolge anhaltender 

Diirre im Jahre 1914 nicht den gewiinschten Erfolg. Es muBten vielmehr 

bis zum Jahre 1926 Nacharbeiten zur Instandsetzung der Grasnarbe aus

gefuhrt werden, ehe sie dem Deichverband im Jahre 1931 ubergeben 

werden konnten.

Fiir die Aufspulungsarbeiten im Róriketal wurden auf dem linkcn (sud- 

westlichen) Ufer der Rórike Flachen von rd. 140 ha Grófie, die gioBtentetls 

aus Torflóchern, minder- 

wertigsten Seggenwiesen 

und Weldengestriipp be- 

standen, angekauft und, so

weit der verfugbare Bagger- 

boden reichte, hochwasser- 

frei aufgehóht. Auf dem 

rechten (nordwestlichen)

Ufer der Rórike wurden, 

auf besonderen Wunsch der 

Anlleger, die Aufspiilungs- 

flachen nur fiir die Dauer der 

Bauausfuhrung gepachtet 

und nach Fertigstellung der 

Arbeiten und Aufbringung 

einer hlnreichend hohen 

Schicht guten Bodens an 

die Anlleger zur Bewirt- 

schaftung ais Ackerland zu- 

riićkgegeben. Dle an die 

Talfiachen angrenzenden 

Waldbestande der Kgl. Hof-

kammer wurden von dieser ' Abb. 29.
zur Aufhohung bis an den

Hóhenrand heran ebenfalls voriibergehend zur Verfiigung gestellt, wobei 

vereinbart war, daB die durch dle Einspulung fiir dieNutzung ver!oren- 

gehenden Holzbestande zu vergiiten waren. Nachtraglich stellte es sich 

heraus, dafi der hauptsachlich aus Klefern bestehende Aufwuchs die Eln- 

spiilung nicht iiberdauerte, sondern einglng und abgehoizt werden mufite.

Aut den vom Wasserbaufiskus angekauften Aufhóhungsfiachen, soweit sie 

hochwasserfrel aufgehóht waren, wurde teils im Eigenbetrieb des Bauamts, 

teils durch Verpachtung Ackerbau betrieben. Abb. 29 zeigt das Ergebnis 

eines Haferanbaues aus dem Jahre 1913.

In dem ursprunglichen Entwurf fiir den Ausbau der Oder von Nieder

saathen bis Nlpperwlese, war fiir das im Abbruch liegende Hochufer 

zwischen Niedersaathen und Nlederkranlg eine kraftige Ufersicherung 

unter Verwendung von Buschklappen und Stelnen vorgesehen, um einem 

weiteren Abbruch infolge der erhóhten Inanspruchnahme durch Hoch

wasser und Schiffahrt vorzubeugen. Die Ausfuhrung dieser Ufersicherung 

wurde zunachst zuriickgestellt. Spater wurde ihre Notwendigkeit jedoch 

grundsatzlich anerkannt, und es wurde auf Vorschlag des Bauamts eine 

Sicherung der Bóschungen durch einen Bewurf mit Ziegelbrocken vor- 

genommen, der sich bewahrt, aber noch nicht ausgereicht hat. Denn es 

hat sich spater ais notwendig erwiesen, auf weitere Strecken Uferdeck- 

werke aus Mitteln der laufenden Unterhaltung anzulegen. AuBerdem 

wurde vor dem Nipperwieser Schópfwerk, bei dem durch dle Bagger- 

arbeiten wegen der auf der anderen Seite unmittelbar an die Stromrinne 

herantretenden hohen Ufer das Vorland nahezu volistandig beseitigt 

werden muBte, eine kraftige Uferbefestigung aus steinbeschwerten Busch- 

matratzen und Pflasterungen hergestellt.

2. A usbau  des O d e rb ru ch v o r flu te rs  von H ohensaa ten  

bis F r ie d r ic h s th a l (km 93,0 bis 133,0).

Der Ausbau des in die Westoder elnmiindenden Oderbruchvorfluters 

von Hohensaaten bis Friedrichsthal bezweckte die Verbesserung der Yor

flut fiir das im Hohensaatener Wehr seinen unteren Auswasserungspunkt 

flndende Oderbruch, fiir den Lunow-Stolper Polder und fur den vor 

dem Ausbau unmittelbar oberhalb der Stadt Schwedt in die Oder ent- 

wassernden Crlewener Polder. Da dieser Vorfluter betrachtliche Ab

messungen erhalten mufite, so sollte er zugleich ais Schiffahrtstrafie fiir 

600-t-Schiffe ausgebaut werden und so die Fortsetzung des durch die 

Herstellung des Hohenzollernkanals geschaffenen Grofischiffahrtweges 

von Hohensaaten abwarts bis zur Westoder bei Friedrichstal bilden 

(s. auch Aufsatz I).

Vor diesem Ausbau fand das Oderbruch bei Mittel- und Nledrig- 

wasser seine Vorf!ut durch dle Crlewener alte Oder in die Stromoder 

etwa 1 km unterhalb ihrer Abzweigung bei Niedersaathen, wahrend bei 

Hochwasserstanden, die den Crlewener Polder iiberfluteten, das Oder

bruch seinen Riickstaupunkt am Ende des Crieorter Fliigeldelchs bei 

rd. km 682 der Stromoder hatte. Diese von dem Oderbruch ais unzuianglich 

empfundenen Vorflutverhaltnlsse wurden zunachst durch den Ausbau des 

Durchstichs von Criewen bis Schwedt und die Yeriangerung des hoch

wasserfreien Deiches von Stiitzkow bis Schwedt dahin verbessert, daB 

fiir alle Wasserstande der Riickstaupunkt an das Schópfwerk des Criewener 

Polders A oberhalb Schwedt vcrlegt wurde. Dle Ausfuhrung dieser Tell- 

arbeit war im Gesetz iiber den Ausbau von Schiffahrtstrafien vom 

1. April 1905 dem Oderbruch ais Entgelt fiir die Nachteile zugebllligt 

worden, dle ihm angeblich aus der Herstellung des Grofischiffahrtweges 

Berlin—Stettin durch die Elnfilhrung des Schleusungswassers beim Ab- 

stieg bei Niederfinow entstehen wflrden. Die Mittel fur dle Herstellung
des Durchstichs Criewen— 

Schwedt ais Vorflutkanal 

und die Verl3ngerung des 
hochwasserfreien Deiches 

von Stiitzkow bis Schwedt 

waren deshalb auch nicht 

in dem Gesetz iiber die 

untere Oder, sondern in 

dem Gesetz iiber die Her

stellung von Schiffahrt- 

straflen vom 1. April 1905 

vorgesehen.

Eine weitere yerbesse

rung der Vorflut fur das 

Oderbruch, den Lunow- 

Stolper Polder und den 

Criewener Polder A wurde 

durch die Herstellung des 

Durchstichs von Schwedt bis 

Friedrichsthal und die Ver- 

langerung des hochwasser

freien Deiches vom Schwed- 

ter Schópfwerk bis Fried

richsthal herbeigefilhrt.

In dem dem Gesetz vom 4. August 1904 zugrunde liegenden all

gemeinen Entwurf war fur die gesamte neu herzustellende Wasserstrafie 

von Hohensaaten bis Friedrichsthal der auch bei der Herstellung des 

Grofischiffahrtweges durchgefiihrte Kanaląuerschnitt mit der Mafigabe 

vorgesehen, dafi er unterhalb der Welsemundung um 2 m verbreitert 

war (Abb. 30 u. 31).

Bei der Bearbeitung des Sonderentwurfs entstand dle Frage, ob dieser 

Querschnitt ausreichen wiirde, um ohne Gefahrdung der Schiffahrt und 

des Kanaląuerschnltts durch zu hohe AbfluBgeschwindigkeiten die aus 

dem Oderbruch, dem Lunow-Stolperbruch, dem Criewener Polder und 

der Weise abflieBenden Wassermengen abzufuhren. Eingehende Ermitt- 

lungen, Verhandlungen mit den in Frage kommenden Entwasserungs- 

verb3nden, Wassermessungen u. dgl. mehr fiihrten zu dem Ergebnis, dafi 

die Hohensaaten— Friedrlchsthaler Wasserstrafie bei EHW , also im un- 

gilnstigsten Falle folgende Hochwassermengen gleichzeitig abzufflhren in 

der Lage sein miisse (Abb. 32):

a) 1. aus dem O derbruch ............................rd. 35,0 m3/sek

2. . . Lunow-Stolper-Bruch . . „ 5,0 „

3. , „ Criewener Polder . . .  „ 13,5

4. und
b) aus der W e is e .................................... 3,7

zusammen rd. 57,2 m3/sek.
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Unter der Annahme, dafi diese Wassermengen bel einem im wesent- 

lichen aus dem Ruckstau vom Stettiner Haff abhangenden Wasserstande 

bei Friedrlchsthal von NN + 0,10 m abgefiihrt werden mufiten, ergab sich 

die Notwendigkelt, die In den Abb. 30 u. 31 dargestellten Querschnltte 

so nach der Tiefe zu erweitern, wie die schraffierte Flachę zeigt. Es

wurden also auf der Kanalstrecke oberhalb Schwedt die urspriinglich vor-

gesehenen Qucrschnitte im allgemelnen belbehalten, wahrend in dem 

Durchstich unterhalb Schwedt bis Friedrichsthal eine Vertiefung des nor

malen Kanaląuerschnitts auf 3,90 m unter dem mittleren Niedrlgwasser- 

Abfiufiwasserstand des Jahres und fiir die Strecke unterhalb der Weise- 

miindung aufierdem eine Verbreiterung der Sohle um 1,20 m notwendig 

war. Die unter Zugrundelegung dieser Querschnitte angestellten Abflufi- 

berechnungen ergaben folgende, auch fiir die Schiffahrt zur Not noch 

tragbaren mittleren Abflufigeschwindigkeiten:

1. Im Durchstich unterhalb der Welsemiindung 0,52 m/sek

2. Im Durchstich oberhalb der Welsemiindung 0,51 m/sek

3. Im Durchstich Criewen—Schwedt . . . .  0,45 m/sek

4. Im Hohensaatener Vorfluter unterhalb des

Stolper Schópfwerks........................................ 0,30 m/sek

5. Im Hohensaatener Vorfluter oberhalb des

Stolper Schópfwerks.........................................0,34 m/sek

Bei der mlnisteriellen Priifung wurde, um einen welteren Sicheiheits- 

faktor einzuschalten, fur den gesamten Durchstich von Schwedt nach 

Friedrlchsthal eine wci- c„ UUM 10 i

s
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Bodenablogerungsdamm

Abb. 33.

tere Verbreiterung des 

errechneten Querschnitts 

um 3 m angeordnet, wie 

sic in dem Querschnitt 

(Abb. 33) dargestellt ist.

Dies vorausgeschickt,

Ist uber die Ausfuhrung 

der Erd- und Bóschungsarbeiten auf der Strecke von Hohensaaten bis 

Friedrichsthal folgendes zu berichten:

a) A u sb au  des V orflu te rs  von H ohensaa ten  b is  S tfltzkow  

(km 93,0 bis 110,0).

Der Ausbau geschah, abgesehen von kurzeń Durchstichen bei Stolpe 

(km 105) und bei Stfltzkow (km 110) unter tunlichster Anpassung an den 

vorhandenen Vorflutkanal des Oderbruchs, wobei iiberall ein Mindest- 

halbmesser der Schiffahrtstrafie von 1000 m, eine Vergrófierung der 

Sohlenbrelte in den Kriimmungsstrecken nach der vorspringenden Seite 

hin um 1 m und in den seenartlgen Erweiterungen um 10 m durchgefflhrt 

wurde.

Nach den genehmlgten Sonderentwiirfen waren Insgesamt rund 

1 067 000 m3 Boden auszuheben, wovon rd. 38 000 m3 zur Fertigstellung 

des oberen Endes des hochwasserfreien Deiches bei Stutzkow (vgl. Ziffer b) 

verbaut werden sollten, wahrend der Rest von rd. 1 029 000 m3 auf den 

von der Bauverwaltung auf der ganzen Lange der rd. 17 km Iangen 

Kanalstrecke zur Verfugung gestelltcn Ablagerungsfiachen unterzubringen 

war. Nachdem eine óffentliche Ausschreibung der Arbeiten im August 

1910 nicht zu einem annehmbaren Ergebnis gefflhrt hatte, wurden die 

Arbeiten mit Genehmigung der zustandlgen Minister der Firma Ge- 

brflder Goedhart AG. in Dflsseldorf auf Grund eines Nachangebots zum 

Einheitspreise von 0,86 RM fflr das im Abtrag gemessene m3 einschliefilich 

aller Nebenleistungen iibertragen, zu denen u. a. auch die Bekleidung der 

Ablagerungsfiachen mit einer 0,30 m hohen Schicht guten Bodens gehórte. 

Fflr die Verspfllung der rd. 38 000 m3 in den hochwasserfreien Delch bei 

Stfltzkow wurde ein Einheitspreis von 1,30 RM je m3 ais Zulage zu dem 

Einheitspreis von 0,86 RM vereinbart. Die Bereitstellung der Ablagerungs

fiachen stlefi auf ungewóhnliche Schwierigkeiten, die zum Teii in den 

Umstanden begrflndet waren, die in den einleitendcn Ausfiihrungen dieses 

Aufsatzes geschildert sind. Hinzu kam noch, dafi nach den sehr sorg- 

faitlg, zum Teii durch Baggerschurfung durchgefflhrtenBodenuntersuchungen 

oberhalb Lunow an verschiedenen Steilen starkę Stelnriffe zu beseitigen 

waren, es sich also um Baggergut handelte, das fflr die Verspfllung un- 

geelgnet war, und dafi ferner an der oberen Strecke, wo die Haupt- 

massen lagerten, zwischen dem hochwasserfreien Deich einerseits und dem 

nórdllchen Hochufer anderseits Ablagerungsfiachen in nennenswertem 

Umfange nicht vorhanden waren. Hier wurde schliefilich eine Lósung 

dadurch gefunden, dafi In der oberen Spitze des Lunow-Stolper Polders 

(etwa bei Oder-km 670) eine bei etwa 2,00 m NN liegende Flachę 

von nahezu 10 ha Grófie angekauft und zur Aufspfllung bis rd. NN + 7,00 m 

freigegeben wurde. Um Klappstellen fflr den nicht spfllbaren Boden zu 

schaffen, wurde gegeniiber dieser Aufspiilungsflache ein zur Gemarkung 

Lunow gehóriges Seitental angepachtet und dem Unternehmer zur Aus- 

baggerung mit der Bedingung zur Verfugung gestellt, dafi es nach Unter

bringung des steinlgen Bodens wieder bis zur urspriinglichen Wiesenhóhe 

zu verfflllen, mit einer mindestens 30 cm hohen Schicht kulturfahigem 

Bodens zu bekleiden und wleder anzusaen sei. Der hier entnommene 

Baggerboden wurde mit einer flber den Kanał hinweggefflhrten Rohr-

leitung in die Spulfiache an der oberen Spitze des Lunow-Stolper Polders 

gespult. Auf Ersuchen des Oderbruch-Deichverbandes wurde ein Teii 

des Aushubbodens zur Herstellung eines Banketts an der Binnenseite des 

am Vorfluter entlangfuhrenden hochwasserfreien Deiches von Lunow bis 

Stolpe in einer Kronenbreite von 5 m verwendet, wofiir das Oderbruch 

zu den dem Unternehmer zustehenden Baggerkosten von 0,86 RM einen 

Zuschufi von 1,15 RM je m3 zu zahlen hatte. Fflr alle iibrigen Bagger- 

massen wurden in muhsamer Kleinarbeit Schlenken im Vorland und 

Flachen innerhalb des Lunow-Stolper Polders beschafft und dem Unter

nehmer zur Verfugung gestellt, so dafi die Arbeiten ohne Unterbrcchung 

und planmafiig bis zum Herbst 1913 durchgefflhrt werden konnten.

Nach der Abrechnung haben die gesamten Aushubmassen rund 

1 097 200 m3 betragen, wovon rd. 44 100 m3 in das obere Ende des hoch

wasserfreien Deiches bei Stfltzkow und rd. 49 500 m3 in das Deichbankett 

zwischen Lunow und Stolpe verbaut worden sind.

Fiachrasen

ąj/fi ^Śchuttsteine, feinere untere 
grbbere obere Lagen

Abb. 35.

Um eine gegen die Einwirkungen der Schiffahrt standhaltende Ufer- 

b e fe s tig u ng  zu erhalten, war dem Unternehmer aufgegeben, bel allen 

Anschnittbóschungen die dreifache Uferbóschung notfalls unter Wasser

haltung bis mindestens zur Tiefe von NN im Handbetrieb sauber her- 

zustellen und darflber hinaus dafflr zu sorgen, dafi auch unterhalb NN 

die im Nafibaggerbetrieb herzustellende Bóschung tunlichst profilmafilg 

hergestellt wurde. Fflr die Uferbefestigung waren nach einem In der 

Ministerlalinstanz nachgepruften Entwurf die beiden In Abb. 34 u, 35 dar

gestellten Ausfflhrungsarten vorgesehen. Es kamen nach dem Entwurf rund 

10 000 m Befestigung nach Abb. 34 und rd. 15 000 m nach Abb. 35 in Frage. 

Die Kosten waren, unter Zugrundelegung eines Einheitspreises von 6 RM 

fflr 1 m3 Schflttstelne frel Kahn Baustelle, zu 15,30 RM und 13,30 RM 

veranschlagt. Die Ausfflhrung samtlicher Arbeiten ist im unmittelbaren 

Anschlufi an die jewellige Fertigstellung der Uferbóschungen im Eigen- 

betriebe der Bauverwaltung durchgefflhrt worden. Die Steinschflttungen 

wurden, da die endgflltlgen tieferen Wasserstande erst nach Abschlufi der 

Oder bel Schwedt eintreten konnten, zunachst nur bis etwa NN herab- 

gefuhrt und die Herstellung des Fufies erst nach weiterer Absenkung der 

Wasserstande vorgenommen. Die gewahlte Ausfflhrung hat sich insofern 

nicht bewahrt, ais sie nicht weit genug in die Hóhe gefflhrt war. Da die 

Wasserstande stark (bis NN + 2,28) wechseln und bei samtlichen Wasser- 

standen ein reger Schleppverkehr herrscht, so haben umfangreiche Nach- 

schfittungen vorgenommen werden miissen, so dafi die Oberkante jetzt 

i. M. auf NN + 1,50 liegt.

b) A usbau  des V orflu te rs  von S tfltzkow  bis S chw edt 

(km 110,0 bis 120,0).

Die Arbeiten umfafiten:

«) die Herstellung eines Durchstichs in normalem Kanalprofil 

(s. Abb. 4, Querschnitt g )13) von rd. 5 km Lange zwischen Criewen und 

Schwedt mit einer Aushubmenge von anschlagmafiig rd. 711 000 m3,

/?) die Herstellung einer Schiffahrtrinne in den vorstehend unter 

Abschnitt a) angegebenen Abmessungen auf der Strecke von Stfltzkow 

bis Criewen m it einer Gesamtaushubmasse von anschlagmafiig 267 000 m:!. 

Von diesen Aushubmassen war eine kleine Teilmcnge von rd. 6000 m3 

in.den westllchen Sommerdeich bel den Fuchswiesen und der gesamte 

Rest in den hochwasserfreien Deich von Stutzkow bis Schwedt zu ver- 

bauen. Auf Grund einer óffentlichen Ausschreibung wurden die Ar

beiten, nachdem die erforderlichen Mittel aus dem Gesetz flber die Her

stellung von Schiffahrtstrafien vom 1. Mai 1905 in Hóhe von 2 140 000 RM 

bereitgestellt waren, im September 1906 an die Firma Wilhelm Bruch 

Kanalbau-AG. in Berlin zu folgenden Einheitspreisen vergeben:

Aushub des Durchstichbodens im Trockenbaggerbetrieb und profil- 

mafiige Yerbauung in den hochwasserfreien Deich 0,78 M/m3,

13) s. Bautechn. 1938, Heft 35, S. 450/451.
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Baggerung auf der Strecke Stiitzkow—-Criewen einschliefilich Ver- 

bauung in den hochwasserfreten Deich und profilmafiige Herstellung 

des Deiches 0,75 + 0,40 =  1,15 M/m3, Baggerung und Verbauung 

in den Sommerdeich 0,75 + 0 ,5 6 =  1,31 M/m3.

Die gesamten Arbeiten sollten am 1. Juni 1909 fertig sein, waren in 

Wirklichkeit aber erst im Herbst 1910 fertig. Bei der Durchfuhrung der 

Arbeiten entstanden insófern Schwierigkeiten, ais ein erheblicher Teil 

der Kanalstrecke eine aus Geschiebemergel mit Steinen durchsetzte End- 

morane durchschnitt, die der Durchfuhrung der Trockenbaggerarbeiten 

einige Schwierigkeiten bereitete. Ein daraufhin von der Unternehmer- 

firma gegen die Staatsbauverwaltung eingeleitetes Schiedsgerichtsverfahren, 

in dem eine Nachforderung von etwa l 1/2 Miii. Mark gestellt wurde, wurde 

im wesentlichen zugunsten der Staatsbauverwaltung entschleden.

Wie bereits unter Abschnitt a) ausgefuhrt, reichten die Aushubmassen 

nicht vollkommen aus, um den hochwasserfreien Deich an seiner oberen 

Strecke fertigzustellen, es muBten vielmehr zu seiner Fertigstellung 

rd. 44000 m3 aus der Strecke oberhalb Stiitzkow entnommen werden.

Abb. 36.

Die Befestlgung der Uferbóschungen auf der Strecke Stutzkow— 

Criewen geschah nach gleichen Gesichtspunkten wie auf der Strecke 

Hohensaaten— Stiitzkow, die Befestigungen der Bóschungen im Durch

stich Criewen— Schwedt nach Abb. 36 durch Steinpflasterung auf Kies- 

bettung mit anschliefiendem Kopf- und Flachrasen. Diese Befestigung 

hat sich infoige Versackung der Steinpflasterung und auch, weil sie nicht 

geniigend hoch hinausgefiihrt war, an vielen Stellen auf die Dauer nicht 

ais haltbar erwiesen und hat in betrachtlichem Umfange erganzt werden 

mussen.

c) A usbau  des V orflu te rs  von Schw edt b is  F r ie d r ic h s th a l 

(km 120 bis 133,0).

Die Wahl der Linienfiihrung dieses Abschnitts Innerhalb der Strom- 

oderstrecke von km 120 bis zur Querverbindung nach Nipperwiese wurde 

von Erwagungen wesentlich beeinflufit, die mit der Abfiihrung des hóchsten 

Hochwassers innerhalb des Odertales zwischen den Hohen an der Oder 

oberhalb Nipperwiese und.dem hochwasserfreien Deiche zusammenhingen. 

Nach der Aufstellung einer grófieren Anzahl verschiedener Entwurfe wurde 

von den zustandigen Instanzen SchlieBlich dlejenige Linienfiihrung ge- 

nehmigt, die eine Benutzung der allen Stromoder auf eine Lange von 

nur rd. 2,2 km vor der Ortslage Schwedt und im tibrigen die Herstellung 

des normalen Kanalprofils in den weiter oben angegebenen Querschnitten 

vorsah. Die Kanalstrecke unterhalb der Welsemiindung wurde in 

schlanker Linienfiihrung so weit an den westlichen Talrand gelegt, daB 

eine Zerschneldung der Grundstiicke nach Móglichkeit vermieden und 

die wertvollen Tabakacker geschont werden konnten.

In dem endgultlgen Entwurf vom 8. Februar 1912 waren folgende

Abtragmassen vorgesehen:

Baggerarbeiten in der Stromoder vor der Stadtlage

Schw edt............................................................................ rd. 70 000 m3

Durchstich von km 122,2 bis 1 3 1 ,3 .............................. ....... 1 686 000 ,

Ausbau der Holzgrube (km 131,2 bis 133 ,0 )......................  57 000 ,

Ausbau der W e i s e .............................................................„ 49 000 „

Abtrag des Sommerdeichs des Schwedter Polders B

an den F ittew iesen.................... .......................................... 42 000 „

zusammen rd. 1 904 000 m3. 

Fflr diese Abtragmassen war folgende Verwendung vorgesehen:

Herstellung des FuBes des hochwasserfreien Deiches

und Durchbauung der Stromoder und von Altarmen rd. 321 000 m3

Herstellung des hochwasserfreien Deiches von km 120,0

bis 124,7 (Beglnn der Seitenablagerung) . . . . 276 000 „

Herstellung von Som m erdeichen................................... ....... 129 000 ,

Aufhóhung tiefgelegener Wiesen zwecks Verwendung

des nicht zur Deichschflttung usw. geeigneten Bodens „ 59 000 ,

Seitilche Bodenablagerung.......................................................... 1 119 000 „

zusammen rd. 1 904 000 m3.

Die gesamten Arbeiten wurden im Eigenbetriebe ausgefflhrt. Soweit 

Trockenbaggerung In Frage kam (km 124,7 bis 131,2), wurde hierfflr der 

bisher von der Staatsbauverwaltung bei der Herstellung des Silokanals 

bei Brandenburg yerwendete Trockenbagger kaufiich flbernommen und

den neuen órtlichen Verhaitnissen entsprechend umgebaut. Ober die 

Arbeitswelse dieses Trockenbaggers hat der damalige Regierungsbau- 

meister O s tm ann  in Potsdam bereits am 30. November 1911 berichtet20). 

Alle NaBbaggerarbeiten wurden mit staatseigenen Geraten der Oder- 

regulierung ausgefflhrt,

Die Arbeiten waren bei Beginn des Krieges im Sommer 1914 Im 

wesentlichen beendet. Ihre endgflltige Fertigstellung hat sich Infoige 

des Krieges aber noch eine Reihe von Jahren hingezogen.

Ober die Kosten der Bauausfuhrung waren leider die selnerzeit von 

der Bauleitung gefflhrten, sehr eingehenden statistischen Nachweise nicht 

mehr zu erhalten. Es kónnen deshalb zuverlassige Angaben darflber auch 
nicht mehr gemacht werden.

Die ursprunglich vorgesehene Sommerbedeichung des unmittelbar 

unterhalb der Stadt Schwedt gelegenen SchloBwiesenpolders (1) wurde 

wahrend der Bauausfflhrung auf Antrag der Interessenten in hochwasser-

freie Eindeichung um- 

gewandelt.

Die B e fe s tig un g  

der U fer des Durch- 

stichs von km 122,2 

bis 131,3 geschah auf 

den im Trockenaushub 

hergestellten Strecken 

(km 124,7 bis 131,2) 

nach Abb. 37 und auf 

den in NaBbagger- 

betrieb ausgefuhrten Strecken nach Abb. 34. Auch diese Arbeiten wur

den im Eigenbetriebe der Bauverwaltung im Rahmen der Anschlagskosten 

von 17 RM/m durchgefflhrt. Auch diese Uferbefestigung hat nachtraglich 

betrachtllch hóher gefiihrt werden mussen.

3. B agge rungen  zu r W ie d e rh e rs te llu n g  der p lanm afiig en  

T iefe in der O der zw ischen  km 687 b is  697.

Bereits im Jahre 1912, nachdem das Wehr in der Oder bei Nieder- 

saathen beseitigt war, begann sich eine allmahliche Aufhóhung der gemafi 

Abschnitt lb . In, den Jahren 1908 bis 1911 planmafiig hergestellten neuen 

Stromoder (Oder) zu zeigen. Die Arbelts- und Geldverhaitnlsse wahrend 

des Krieges und unmittelbar nach dem Krlege yerhinderten, dafi im 

Wege der Unterhaltungsbaggerungen diese yorfluthindernden Aufhóhungen 

der Sohle alsbald beseitigt wurden. Nach den Peilungen im Friihjahr 1927 

ergab sich, dafi die Aufhóhung der Sohle allmahlich auf eine durchschnitt- 

liche Masse von rd. 100 m3/m, d. h. bei einer rd. 140 m breiten Sohle im 

Mittel auf 0,70 m angewachsen war, so dafi die gesamten zur Wleder- 

herstellung der planmafiigen Tiefe zu beseitigenden Bodenmassen 

rd. 1 Mili. m3 betrugen. Nach óffentlicher Ausschreibung wurde die Be

seitigung der Baggermassen an die Firma Gebriider Goedhart in Dflssel- 

dorf zu Preisen von 1,02 bis 1,14 RM, dereń Verschiedenheit durch die 

verschiedene Art der Bodenunterbringung und der Transportweiten be- 

griindet war, vergeben und innerhalb eines Jahres durchgefflhrt. Nach der 

endgiiltigen Abrechnung haben die Baggermassen insgesamt rd. 950000 m3, 

dic gesamten Kosten rd. 1 021 800 RM betragen, so dafi also 1 m3 feste 

Masse im Durchschnitt rd. 1,08 RM gekostet hat. Der Boden wurde etwa 

zur Haifte in dem auf dem UbersichtsplanAbb.221) mit Fittesee bezeichneten 

alten Oderbett und im fibrigen im Róriketal und kleineren Ablagerungs- 

fiachen untergebracht.

4. Z u s a m m e n s te llu n g  der G esam tab tragm assen .

Lfd.
Nr.

B a u s t r e c k e
von

km

bis

Gesamt
abtragmassen

I Crleort— Niedersaathen . . 682,45 bis 686,87 343 420 m3
2 Niedersaathen—Nipperwiese 686,87 n 696,80 6 104 804 „
3 Hohensaaten— Stiitzkow . . 93,0 110,0 1 097 691 „
4 Stiitzkow— Schwedt . . . 110,0 120,0 rd. 978 000 .
5 Schwedt—Friedrichsthal . . 220,0 133,0 „ 1 904 000 „
b Nachbaggerungen Nleder

saathen— Nipperwiese . . 687,0 . 697,0 . 950 000 „

zusammen 11 377 915 m3

C. Die Arbeiten in den Bezirken der Neubau3mter Greifenhagen 

und Stettin.

Die erheblichen Erdbewegungen, die die vóllige Verlegung der Strom

oder an den Ostrand des Odertales bedingt hatte, erfuhren eine nennens- 

werte Einschrankung durch die Heranzlehung der Westoder zur Abfflhrung 

von 650 m3/'sek bei Entwurfshochwasser (EHW =  1600 m3/sek), so dafi 

der Oder nur 950 m3/sek verblieben. Die Gesamtbaggermasse ergab sich 

hierbei entwurfsmafiig zu 19 422 000 ms fester Masse, wozu noch die

20) s. Zeitschr. f. Bauw. 1912, S. 671 ff.
21) s. Bautechn. 1938, Heft 23/24, S. 287.

flachrasen 
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groheren oberen Lagen
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Abgrabungen des teilweise zu hohen Vorlandes traten. Nach der Massen- 

berechnung des Allgemeinen Entwurfs und des Nachtragsentwurfs unter 

Berflcksichtigung der Priifungsbemerkungen verteilte sich die oben an- 

gegebene Masse auf folgende Strecken (vgl. Ubersichtsplan, Abb. 1, 

Bautechn. 1938, Heft 23/24, S. 287, und Querschnitte, Abb. 38):

von km bis km S t r e c k e Feste Masse
łn 1000 m3

a) Oder

697,08 704,00 Nipperwiese bis Abzweigung der 
Westoder 

Abzweigung der Westoder bis 
Greifenhagen

1 631

704,00 718,00 7 973

718,00 725,05 : Greifenhagen— Eichwerder 321

725,05 727,40 Eichwerder— Klfltz 180

727,40 733,51 KIfltz—Podejuch 1 779

733,51 737,46 Podejuch bis zur StraBe Altdamm— 
Stettin

StraBe Altdamm—Stettin bis 
Dammscher See

b) Q u e rv e rb in d u n g  K lfltz  — 
G flstow

c) W estoder

922

737,46 742,50 1 165
■

224

0 2 Wehrkanal bel km 704 der Oder 975

8 22 Gartz bis Schóningen 4 252 

19 422

a)^0 t!e r

Klutz—Dammscher See (km 731,2)

b) W estode r  

,  E.H.W,+0,95 __________

MaBstab
der Langen H2S00 
der Hijn en J'1000

------------------90,00 -----------------A
Gartz-SchSningen (km 15,4)

Abb. 38. Querschnitte.

Um dic zu fórdernden Bodenmassen zweckmaBig yerteilen zu kónnen, 

wurden zu beiden Seiten der Oder und Westoder und im Zuge der 

Durchstiche Bohrungen ausgefuhrt. Hiernach bestanden die Ufer der Oder 

zwischen Nipperwiese und Fiddichow aus sandigem Schlick, der etwa bis

1,5 m unter NN relchte. Darunter befand sich mittelgrober Sand. Unter

halb der Strecke Fiddichow— Friedrichstal bestand die oberste Schicht 

bis etwa zur Ordinate — 3,00 m NN aus unreifem Torf, dessen Machtig- 

keit nach der Mundung hln gróBer wurde und in Hóhe von Stettin bei 

km 738 eine Tiefe von etwa — 6,0 m NN erreichte. Darunter wurde 

durchweg Sand festgestellt, dessen KorngroBe nach der Tiefe zunahm. 

Vereinzelt wurden auch Steine bis zur GróBe von 0,5 m3 Inhait gefunden.

Die an den Uferw3nden der Stromarme V0Thandenen Rehnen, die 

durch die Schlickablagerungen beim Ausufern des Hochwassers teilweise 

zu beachtllcher Hóhe angewachsen waren, bestanden aus fruchtbarem 

Schlick, der sich ausgezeichnet zur Abdeckung der Deiche und zu Wiesen- 

aufhóhungen eignete.

Die Arbeiten, die zunachst in Angriff genommen werden muBten, 

weil von Ihrer Vollendung alle anderen Bauausfiihrungen abhingen oder 

doch stark beeinfiufit wurden, waren die Ausbaggerung der Mundung 

der Reglitz in den Dammschen See und die Ausfuhrung des Marwitzer 

Durchstichs. Da nicht geniigend staatliche Gerate zur Verfiigung standen, 

um beide Strecken gleichzeitig in Angriff nehmen zu kónnen (s. Abschn. A), 

wurde die Herstellung des Marwitzer Durchstichs von km 704,67 bis 

km 717,74 der Oder, der sich wegen seiner Geschlossenheit, der klaren 

Profiiverhaitnisse und der Nahe der Ablagerungsfiachen besonders fur 

eine Vergebung an einen Unternehmer eignete, óffentlich ausgeschrieben 

und der Firma Habermann & Guckes (jetzt Habermann & Guckes-Liebold) 

iibertragen. Die Ausfiihrung der Arbeiten geschah in der Weise, daB 

unter Verwendung von fiinf Eimerbaggern mit einer Leistungsfahigkeit von 

je etwa 250 m3/h und drei Spiilern, die je etwa 300 m3/h bewaitigten, der 

Durchstich in seiner ganzen Lange bis auf die untersten 2 m, die aus

Sandboden bestanden, im Schutze der Brusenfelder Rehne (Abb. I )22) 

bei km 705,5, die hierfur in ausrelchender Starkę stehenblieb, aus- 

gehoben wurde.
Mit dem gewonnenen Boden wurden neben einigen kleineren Wiesen- 

fiachen zu beiden Seiten des Durchstichs, insbesondere im Marwitzer 

Polder, die Wiesen des tiefliegenden KrSningbruchs am rechten Ufer des 

Durchstichs von km 708,7 bis km 711,3 bis 60 cm iiber Sommermittel- 

wasser aufgehóht. Die Aufhóhung geschah in der Weise, daB die Wiesen 

durch hinreichend feste und undurchlassige Walie in einzelne Teile zer- 

legt wurden, die gesondert vollgespfllt wurden, wobei streng darauf 

geachtet wurde, daB kein Sand auf die Wiesen gelangte. Der nicht zur 

Wiesenaufhóhung benótigte Boden wurde zur Verfiillung von Nebenarmen 

und zur Herstellung von Sperrdammen verwendet, wobei jedoch die Ab- 

schliisse der Oder bei km 705,2 und der Reglitz bei km 716 zunachst 

zuriickgestellt werden muBten. Im Jahre 1912 (Juni) wurde die Brusen

felder Rehne durchstochen und die Baggerung auf der ganzen Strecke 

zu Ende gefuhrt. Da nun die Oder geniigend AbfluBmóglichkeit hatte, 

wurde mit dem anfallenden Boden auch die Durchdammung der Oder bei 

km 705,2 und der Reglitz bel km 716 durchgefuhrt. Gleichzeitig wurde der 

Boden dieses Bauabschnitts zur Spiilung der Deiche und zum Verfullen 

von Altarmen verwendet. Der Verdingungspreis fur das Lósen, Laden, 

Befórdern und Unterbrlngen des Bodens betrug 0,47 M/m3. Hierzu wurde 

bei der Herstellung der Deiche ein Zuschlag von 0,60 bis 0,80 M/m3, bel 

der Aufhóhung von Wiesen ein Zuschlag von 150 M/ha gewahrt.

Alle iibrlgen Erd- und Baggerarbeiten wurden im Eigenbetriebe 

ausgefuhrt.
An eigenen, aus dem Oderregulierungsfonds beschafften Geraten, 

standen zunachst zur Verfiigung (vgl. Tafel I, Abschn. A):

2 neuzeitlich mit eiektrischem Antrieb ausgestattete Dampfeimer- 

bagger von 250 und 150 m3 stiindlicher Leistungsfahigkeit,

2 neue ais Schuten- und Profiisauger verwendungsfahige Spuler 

von 250 und 215 m3 stiindlicher Leistungsfahigkeit,

16 neue Sptilprahme von je 175 m3 Ladefahigkeit,

1 neuer Schleppdampfer („Wobnitz") von 150 PS,

14 altere Klapprahme von je 50 bis 60 m3 Inhalt.

Hierzu traten im Jahre 1914 ein fiir alt gekauftes und dann umgebautes 

Geratepaar Bagger XIII, Spuler VIII und im ubrigen eine Reihe von 

Bagger- und Spiilgeraten von etwa 150 bis 250 m3 stiindlicher Leistungs

fahigkeit, die je nach ihrer Verffigbarkeit von den Wasserbauamtern 

Stettin, Swlnemiinde und Kiistrln angemietet wurden. Die Hóchstzahl 

der in den Bauamtsbezirken Stettin und Greifenhagen gleichzeitig tatlgen 

Baggergerate betrug sechs. Ais in der Nachkrlegszeit die Schlepp- 

entfernungen gróBer wurden, und teilweise Strecken bis zu 12 km zwischen 
Bagger- und SpQlstelIen fiberbrflckt werden muBten, machte sich der 

Mangel an Scbleppraum sehr bemerkbar. Es wurden daher im Jahre 1926 

noch sieben 250-m3-Schuten von der Firma Habermann & Guckes angemietet, 

wozu dann spater noch einige gieich grofle Prahme des Wasserbauamts 

Stettin traten, die aus dem Fonds fflr die Fahrwasservertiefung Stettin— 

Swinemflnde beschafft waren. Die Schleppdampfer, von denen bei den 

grófieren Entfernungen bis 10 Einheiten notwendig waren, wurden zum 

gróBten Teil angemietet. Soweit sie entbehrlich waren, wurden auch die 

Bereisungsdampfer im Schleppbetrieb verwendet.

Der Baggerbetrieb war im allgemeinen ein Einschichtenbetrieb mit 

einer Arbeitszeit von durchschnittlich 70 Std. je Woche in der Vorkriegs- 

zeit und 60 Std. in der Nachkrlegszeit. Diese Arbeitszeit wurde auf

5 Tage der Woche so vertellt, daB der Betrieb alle 14 Tage am Sonnabend, 

Sonntag und Montag ruhte und die Gerate- und Prahmbesatzungen, die 

grófitenteils aus den Dórfern am Stettiner Haff stammtenj nach Hause zu 

ihren Familien fahren konnten. Notwendlge Instandsetzungen an den 

Geraten wurden taglich nach BetriebsschluB, gróBere Arbeiten und die 

gesetzlich vorgeschriebenen Kesselreinigungen wahrend der alle 14 Tage 

eintretenden Arbeitspause vorgenommen.

Jeder Baggermeister erhielt die nach der Entfernung der Lóschstelle 

bemessene Anzahl von Prahmen und Schleppdampfern zugewiesen und 

war fflr dereń ordnungsmafiige Beschaffenheit, Bemannung und Ausriistung 

verantwortlich. Vor Beginn der Arbeiten erhielt jeder Baggermeister 

ferner einen Streckenplan mit den zugehórigen Querschnltten ausgebandigt, 

in die er den Fortschritt der Arbeiten mit roter Tinte einzutragen hatte. 

Die Pellprofile wurden in die vorhandenen Polygonziige eingebunden, 

damit sie jederzeit genau wiederhergestellt werden konnten. GróBter 

Wert wurde darauf gelegt, daB bei den Baggerarbeiten keine Gerate der 

Fischer beschadigt oder verschleppt wurden. Grundsatzlich wurden die 

beteiligten Fischerinnungen und Fischereip3chter vor Beginn jeder Bagger- 

arbeit benachrichtigt, damit sie rechtzeitig ihre Gerate in Sicherheit 

bringen konnten.

Den Spiilern wurden in der Regel móglichst zwei Bauprahme zur 

Verfiigung gestellt. Der eine Prahm diente zur Befórderung und Auf- 

bewahrung der Spfllrohre, der zweite wurde zwischen Spiiier und Ufer

22) Bautechn. 1938, Heft 23/24, S. 287.
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gelegt, um dem Gerat eine feste und ruhige Lage zu geben. Es wurde 

so das Auslegen einer schwimmenden Rohrleitung vermieden. In dem 

zweiten Prahm wurden zugleich GerStschaften und Ersatzteile des Spiilers 

aufbewahrt. Die mit festen Flanschen versehenen Spulrohre bestanden 

aus geschweiBten Rohren von 5 m Lange, 50 bis 60 cm Durchm. und etwa

4 mm Blechdicke. Um keine Unterbrechung des Spiilbetriebes beim Vor- 

strecken der Rohre eintreten zu lassen, wurde nach Móglichkeit mit zwei 

getrennten Leitungen gearbeitet, die mit Hilfe eines regulierbaren Gabel- 

rohres von der Druckleitung des Spiilers abgezweigt waren, so daB der 

Spiilstrom nach Wahl durch die eine oder andere Leitung geschickt 

werden konnte. Die gróBte Lange der Spiilrohrleltung betrug etwa 1000 m. 

Jedoch ergaben sich bei dieser Entfernung Schwierigkeiten, sobald das 

Spiilgut einen gróBeren Sandgehalt aufwies. GróBere Fiachen, die zur 

landwirtschaftlichen Nutzung aufgehóht werden sollten, wurden je nach 

der Órtlichkeit in einzelne, durch Walie abgegrenzte Felder von etwa

2 ha GróBe geteilt und jedes Feld fiir sich aufgespuit. Die Spiilrohr- 

leitung wurde dabei nach Móglichkeit im Zuge der spater vorgesehenen 

Wirtschaftswege verlegt. Da sich die sandigen Bestandteile des Spulgutes 

unmittelbar vor dem Auslauf der Leitung ablagerten, erreichte man auf 

diese Weise ein festes Planum fiir den Weg und eine ausreichend gleich- 

maBige Verteilung des Schlicks iiber die Gesamtfiache.

Schon die ersten Arbeiten zeigten, daB nicht jeder Schlickboden fiir 

landwirtschaftliche Zwecke verwendbar ist. So ergab sich, daB das sonst 

ausgezeichnete Spiilgut, das die niedrigen Wiesen des Polders 17 in 

Ackerland verwandeln sollte, zum Teil Schwefeleisen enthielt, das an 

einer Stelle ln solcher Menge aufgebracht war, dafi mehrere Hektar auf 

eine Reihe von Jahren vóllig ertraglos blieben. Seit der Zeit wurden die 

Abtragfiachen —  meistens handelte es sich um Uferrehnen — , dereń 

Boden fiir landwirtschaftliche Verbesserungen Verwendung flnden sollte, 

sorgfaltig abgebohrt und das Bohrgut von der Moorversuchstation in 

Bremen untersucht. Fehlschiage sind seitdem nicht mehr eingetreten.

Das Aufsetzen der Spiilwaile lag besonderen Kolonnen ob, da diese 

Arbeiten schon fertig vorbereitet sein mufiten, wenn der Spiiler seine 

Tatigkeit aufnahm. Der Boden fiir die Spiilwaile, die im allgemeinen 

eine Kronenbreite von 60 bis 80 cm und Bóschungen 2 : 1 hatten, wurde 

aus dem Spiilfelde entnommen, damit die ausgehobenen Lócher glelch- 

zeitig mit der Spiilung verfiillt werden konnten. Daneben wurden, ins

besondere bei der Aufspiilung von Rampen, Verfiil!ung von Altarmen und 

an Gefahrstellen der Spiilwaile reichlich Spiilbleche verwendet, um Wall- 

briiche, die in der Regel Entschadigungsanspriiche der Anlieger zur Folgę 

hatten, auszuschliefien. Um das Spiilwasser móglichst frei von Sinkstoffen 

in den Vorfluter einzuleiten, wurde es tunlichst iiber angekaufte oder 

gepachtcte Wiesen und das vóllig Im Eigentum der Bauverwaltung befind- 

liche Vorland geleitet. Sobald die Wieseneigentiimer erkannten, dafi die 

im allgemeinen stark biiltigen Wiesen durch die Oberrleselung mit dem 

fruchtbaren Schlick nicht nur besser begehbar wurden, sondern auch 

bessere ErtrSge brachten, stellten sie ihre Fiachen gem kostenlos zur 

Aufnahme des Spiilwassers zur Verfugung (s. Sonderaufsatz VI). Das 

angestrebte Ziel, nur Spiilwasser in die Vorfluter gelangen zu lassen, das 

weniger ais 2%  Slnkstoffe hatte, wurde dadurch in vielen Failen an- 

nahernd erreicht. Die notwendigen Mafinahmen liefien sich aber nur 

treffen, wenn iiber die Beschaffenheit des Spiilwassers jederzeit volle 

Klarheit herrschte. Die Spiilermeister waren daher angewiesen, taglich 

mehrmals Proben zu entnehmen und diese in hohen zylindrlschen Gefafien, 

die sich stets an Bord befanden, abklaren zu lassen. Um etwaigen, 

erfahrungsgemafi meist iibertriebenen Beschwerden oder Entschadigungs- 

anspriichen der Anlicger iiber eine Verschlammung der Vorfluter wirksam 

entgegentreten oder berechtigte Anspriiche auf das richtige Mafi zuriick- 

fiihren zu kónnen, wurden die Vorfluter vor Beginn und nach Beendigung 

der Spiiiarbeiten sorgfaltig abgepeilt.

Die Herstellung der Sommerdelche, die bei 3m  Kronenbreite 6 fache 

wasserseltige und lOfache Iandseitige Bóschungen aufwiesen, geschah am 

Marwitzer Durchstich zunachst im Trockenbetriebe. Von der Grundflache 

der Deiche wurde die Grasnarbe entfernt und die Rasenplaggen seltlich 

in Haufen von 1 m Hóhe aufgesetzt. Hierauf wurde der fiir den Deich- 

bau geeignete Boden aus den Abtragfiachen in Lagen von 30 cm auf

gebracht und, soweit er nicht durch die Arbeltsziige hlnrelchend oft be- 

fahren war, lagenweise festgestampft. Die wasserseltige Bóschung wurde 

mit Rasensoden belegt, wahrend Krone und Iandseitige Bóschung mit 

einer 30 cm hohen Mutterbodenschicht abgedeckt und elngesat wurden. 

In ahnllcher Weise wurden die oberen Begrenzungsdeiche des Polders 10 

hergestellt, wo die abzugrabenden hohen Rehnen des Vorlandes ein ganz 

vorziigliches Deichmaterial lieferten. Samtllche iibrigen unterhalb ge- 

legenen Deiche wurden dagegen im Spulverfahren hergestellt, da sich 

an Ort und Stelle kein geeigneter Boden fiir den Deichbau vorfand und 

die vorhandenen Uferrehnen nicht elnmal fiir die Mutterbodenabdeckung 

ausreichten. Es wurde dabei folgendes Verfahren angewendet. Be

sondere Vorarbeiterkolonnen deckten zunachst die Delchgrundfiache ab 

und setzten die dabei gewonnenen Rasensoden am Fufi des Deichcs 

heiderselts zu Spiilwailen auf. Graben und Kolkę, die von den Deichen

gekreuzt wurden, wurden vorher von Moor, Schlamm, Strauchern und 

Pflanzenwuchs sauber gereinigt. Gleichzeltig wurde dort, wo kein Mutter- 

boden zur Verfiigung stand, das Vorland eingewallt. Es geniigten hier- 

zu kleine, niedrige Walie bis 0,5 m Hóhe; in vielen Failen waren schon 

die Uferrehnen hoch genug. Sobald diese vorbereitenden Arbeiten be

endet waren, wurde ein Spiiler angesetzt, der zunachst Sand fiir den 

Deichkern zwischen die Spiilwaile einspulte, —  wobei das ablaufende 

Spiilwasser iiber das eingewallte Vorland geleitet wurde — , und dann 

anschliefiend das Vorland mit Schlickboden vollpumpte. Sobald die so 

geschaffenen Mutterbodenlager geniigend ausgetrocknet waren, wurde der 

Sandkern profiliert und mit 30 cm hohem Mutterboden aus dem Mutter

bodenlager abgedeckt, wobei auch die Spiilwaile verwcndet wurden 

(Abb. 39). Da man mit starken Sackungen rechnen mufite, wurde zunachst 

etwa 25 bis 50%  mehr Sand aufgespuit ais rechnungsmafiig notwendig 

war. Dieses Verfahren bewahrte sich leider nicht. Die Annahme, dafi 

die Deiche trotz des Sandkerns infolge ihrer gerlngen Hóhe die darunter- 

liegende Torfschicht wohl etwas zusammendriicken, aber immerhin sich 

doch „schwimmend" auf dem Moor halten wurden, traf nicht zu. Die 

oberste Deckschicht des Moors hielt das Gewlcht des Deiches nicht aus, sie 

brach, und die Deiche yersackten immer mehr, so dafi nach einigen Jahren 

von einzelnen Deichen kaum noch etwas zu schen war. Dasselbe war bei 

den Mutterbodenlagern der Fali. Voriander, die vor dem Kriege 30 bis 40 cm 

mit Schlick aufgehóht waren, waren nach dem Kriege nicht hóher ais 

die angrenzenden Wiesen. Bei den Deichen, die sich einigermafien ge

halten hatten, machte sich die unangenehme Erscheinung bemerkbar, 

daB die an die Deichfiifie angrenzenden Wiesenstreifen heruntergedrilckt 

waren und tiefe Mulden bildeten, die bei hóheren Wasserstanden sofort 

nafi wurden und daher nur saure Graser und Binsen aufwiesen.

0,30^Ą_Oeichprofi t SackmoR
' f  '> N \ . Spuideich

, Mutterboden-Lager

Abb. 39. Spiilung der Sommerdelche.

Auf Grund dieser Erfahrungen wurde daher spater (etwa selt 1920) 

folgendes Verfahren eingeschlagen. Die Grundflache des Deiches wurde 

nicht mehr wie bisher nur flach abgeschalt, sondern mindestens 30 cm 

tief ausgeschachtet. Aus dem Aushubboden wurden kraftige Spiilwaile 

gebildet, dereń Inhalt ausreichte, den Deichkern 30 cm stark abzudecken. 

Der eingespiilte Sand durchbrach nun von vornherein die tragende Decke 

des Moors und lagerte sich auf den in mehr oder weniger grófier Tiefe 

anstehenden Sandschichten, wobei er das Moor teils zusammendriickte, 

teils vóllig verdrangte, so dafi im Vorlande vereinzelt Auftrelbungen 

entstanden. Obwohl die Deiche nun ein festes Auflager hatten, erhielten 

sie zur Sicherheit noch eine Uberhóhung von etwa 30 bis 50% , da man 

auf jeden Fali ein nochmaliges Absacken unter der Sollhóhe vermelden 

wollte. Um die Muldenbildung am Fufi der Deiche zu verhindern, llefi 

man die Bóschungen nicht mehr geradlinig auf das Wiesengelande stofien, 

sondern versah sie mit einem kleinen Anlauf, so dafi das nicht ver- 

meldbare Absinken der an die Deichfiifie anstoflenden Wiesenstreifen 

ausgegllchen wurde (s. Abb. 40).

MaBstab der Langen 1:t00 
» * » Hohen 1:200

y [.H M  t  0,90
■ iij.- i/.' Ii/? V/7 (•

-5,00-

Abb. 40. Uberhóhung der Sommerdelche (km 720 der Oder).

Um die Polder schliefien zu kónnen, mufiten samtllche Flufiarme an 

ihrer Abzweigstelle von Oder und Westoder abgedammt werden. Es 

gelang, fast samtliche Sperrdamme im Spiilverfahren aus Sandschiittung 

ohne Verwendung von Buscharbeiten herzustellen. Voraussetzung war 

allerdlngs, dafi die zur AbdSmmung benótigten Bodenmengen in grofien 

Massen und mit grófiter Beschleunigung verspult wurden, und dafi die 

Arbeit zur Zeit giinstiger Wasserstande vorgenommen wurde.

Aufier den Baggerungen in der Oder und Westoder umfafiten die 

Oderregulierungsarbeiten noch eine Reihe von Erdarbeiten in den Poldern. 

Durch die Eindelchungsarbelten wurden die zahlreichen Stromarme, die 

die Oderniederung durchzogen, von den beiden Hauptvorflutern ab- 

geschnitten. Um diese Poldergewasser fiir die Heuabfuhr zuganglich zu 

machen, wurden sie untereinander durch besondere Graben verbunden 

und die bedeutenderen Wasserwege durch Kahnschleusen an die Oder 

und Westoder angeschlossen. Diese Heuabfuhrgraben hatten einen Quer- 

schnitt von 14 m Wasserspiegelbreite, einfache Bóschungen und eine Tiefe 

von 2 m. Fiir die Insgesamt etwa 6 km langen Heuabfuhrgraben betrug 

die zu bewegende Bodenmenge rd. 150000 m3, wozu noch etwa 40000m3 

der Kahnschleusenżufahrten traten, die annahernd den gleichen Querschnltt 

wie die Heuabfuhrgraben hatten.
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Zur Bewaltlgung dieser Aufgabe kaufte die Bauverwaltung im Jahre 

1912 von dem Meliorationsbauamt Cottbus einen Spiilbagger, der bis 

dahin bei der Spreeregulierung mit Erfolg verwendet war, und baute ihn 

fiir die Sonderzwecke der Oderregulierung um. In diesem Gerat, das 

eine Lange von 22,15 und eine Breite von 5 m aufwies, waren die 

Einrichtung eines Eimerbaggers mit denen eines Spulers vereinigt. Das 

Baggergut wurde uber den oberen Turas in elnen Trichter gestiirzt 

und dort durch den kraf- 

tigen Wasserstrahl einer 

Zusatzpumpe lm Verh31t- 

nis 1 :4  bis 1 :5  verdiinnt.

Ais schlammige Masse ge- 
langte es dann in die Prefl- 

pumpe, die imstande war, 

das Gemisch in einer Rohr- 

leitung von 22 cm Durchm.

650 m weit zu driicken.

Um den Bagger das Gieren 

zu ermóglichen, waren 

zwischen dem Gerat und 

der festen Leitung am Lande 

eine Reihe von Schwimmern 

eingeschaltet, auf denen die 

Sptilrohre gegenelnander 

bewegllch gelagert waren 

(Abb. 41). Dieses Gerat 

erwles sich fur die Her

stellung der Heuabfuhr- 

graben ais recht geelgnet.

Da der Aushubboden im allgemeinen aus Schllck und Torf bestand, stellten 

die angrenzenden Wiesenbesitzer ihre Flachen zum Unterbringen des 

Bodens gem zur Verfugung, so dafi die Vorbedlngung fur ein wirtschaft- 

liches Arbeiten dieses Gerats, die Loschstelle fiir das Unterbringen des 

Baggerbodens in unmittelbarer Nahe zu haben, fast regelmafiig erfflllt war.

Aufier diesem Sondergerat fand bei den Erdarbelten in den Poldem 

noch ein Geratepaar von etwa 25 m3 stundllcher Leistungsfahlgkelt Ver-

wendung, das aus einem kleinen, mit einem entsprechenden Spuler 

gekuppelten Bagger bestand. Dieses Geratepaar arbeitete jedoch infolge 

der grOfieren Bemannung, die die beiden getrennten Gerate erforderten, 

nicht so wirtschaftllch wie der Spiilbagger V.

Die durch den Baggerbetrieb entstandenen Kosten sind im einzelnen 

fur die hauptsachlich ln Tatigkeit gewesenen Gerate in den Tafeln II, 

III und IV, die die Vorkriegsjahre 1910 und 1911 und das Nachkriegs-

jahr 1926 behandeln, zu- 

sammengestellt. Zum Ver- 

standnis der Tafeln sel fol- 

gendes vorweg bemerkt: 

In den fur 1 m3 feste 

Masse ermlttelten Elnheits- 

preisen sind die Kosten 

fur Verzinsung und Ab- 

schreibung der Oderregu- 

llerungsgerate sowie fiir die 

angemieteten s ta a t lic h e n  

Gerate nicht enthalten. 

Wahrend in den Tafeln II 

und III die Kosten fiir 

Betrieb und Unterhaltung 

der Klapp- und Spfilschuten 

besonders angegeben sind, 

sind sie in Tafel IV den 

Kosten des Baggers zu- 

geschlagen. Das gleiche 

ist mit den Miet- und Unter- 

haltungskosten der von 

einem Untemehmer zur Verfugung gestellten Spiilschuten geschehen. 

Wo die Fiihrer der Gerate Beamte waren, sind dereń Gehaiter in den 

Betriebskosten enthalten.

Die Jahresdurchschnittkosten fiir 1 m3 bewegten Bodens betrugen 

lm Rechnungsjahr 1910 20,3 Pf. Dieser verhaitnismafiig niedrige Preis ist 

darauf zuruckzufOhren, dafi die Bagger zunachst im unteren Odergebiet 

arbeiteten, wo grofie Massen anstanden, so dafi die Gerate stets voll

1  . i  .1 

Spiilbagger V.

Tafel II.

B agge rbe tr le b se rg eb n isse  1910.

G e r a t
Betriebs- 
tage im 

Jahr

Arbeits- 
stunden 
je Tag

Gefórderter 
Boden 

Feste Masse

im Jahr !je Std. 

m3 m3

Kohlen-!
Durch- 
schnittl.

i  t e p '  
j e  m *  fernung

kg km

Durch-
schnittl.

Spiil-
rohr-
lange

d. Be-
triebes

j e  n i 3  

R p f

K o s t e n

d. Unter
haltung

j e  m 3

R p f

ZUS.

R p f

Jahresdurch- 
schnitts- 

kosten je m3 
bewegten 

Bodens 
R p t  I  R p f

Bemerkungen

E. D. Bagger IX

4 Spuler I

5

6
II

III

247 12,41 |! 336 730| 110 || 0,93
davon: 

a) geklappt 156 130

b) gespult

E. D. Bagger X ; 242

E. D. Bagger XI 244

12,13

12,48

115

240

250

11,13

11,25

10,0

180 600

1 022 860 349 ! 0,45

693 530

184 400 

1 146 370 

702 175

288 : 0,53

144 :| 2,56

425

282

1,65

1,74

1,8

1,1

1,0

550

600

500

400

600

500

Kosten d. Baggers

Kosten d. Klapp- 
prahme . . .

Kosten d. Schlepp- 
betriebes. . .

Kosten d. Spulers 
(Sp. I. u. II) . 

Kosten d. O. R 
Prahme . . 

Kosten d. Schlepp 
betrlebes. .

Kosten d. Baggers 
Kosten d. Spulers 

(Sp. II u. I I I ) . .
Kosten d. O. R.

Prahme . . .
Kosten d. Schlepp- 

dampfer . . .

Kosten d. Baggers 
Kosten d. Spulers 

(Sp. I, II, III) . .
Kosten d. O. R.

Prahme . . .
Kosten d. Schlepp- 

dampfer . . .

Kosten d. Spulers

8.03

2.3 

3,65

5,75

zusammen

8,5

2,75

3,65

2,44

0,31

3,90

7.5 

1.1

1.5

zusammen 

1,73

1,9

0,1

0,2

5,4

8,2

1,1

2,0

zusammen 

2,5

1,8

0,2

zusammen

11,5

7,3

8,5

3.9

1.9 

1,8

13,78

2,3

3,65

19,73

10,94

2,06

3,65

30,43

5,63

9,4

1,2

1,7

17,9

7,9

10,0

1,3

2,0

21,2

15,4

9,2

10,3

25,98

17,9

21,2

20,3

B a g g e rs te l le n : Osi 
oder zwischen km 735 
u. 738 

B o d e n a r t :  Sand, Torf, 
Schlick 

L o s c h s te l le n :  Alt
arme und Dainmschei 
See

B ag g e rs  te l l  en: Ost 
oder zwischen km 73( 
u. 733; Querverbin 
dung Kliitz—Gustów 

B o d e n a r t :  Schlick
Sand, Moorboden 

LOsch s te i le n :  Ali
arme und Polder 1

B a g g e r s te l le n :  Ost 
oder oberhalb Pode 
juch und Miindung ir 
den Dammschen Se< 

B o d e n a r t :  Sand, Ton 
Schlick, Moorboder 

L o s c h s te l le n :  
Polder 17 und Damm 
sclier See
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ausgenutzt wurden, ja, daB die Spiiler haufig ais Profilsauger arbeiten 

konnten. Hierzu kam, daB die Schleppentfernungen sehr kurz waren 

und der Boden In einfachster Weise durch Verklappen oder durch Ver- 

spiilen in groBe Aufnahmebecken, wie den Dammschen See, in Altarme 

oder Polder gelóscht werden konnte.

Im nachsten Jahre 1911, ais diese giłnstigsten Vorbedingungen nicht 

mehr vorhanden waren, ais mit dem Spfllen der Sommerdeiche begonnen 

wurde, die wegen ihrer geringen Aufnahmefahigkeit ein ófteres Verlegen 

des Spiłlers notwendig machten, stieg der Jahresdurchschnittpreis auf

26,2 Pf. je m3 Boden, d. h. um rd. 25 %•

Durch die Krlegs- und Nachkrlegszeit trat eine vóllige Ver3nderung 

der wlrtschaftllchen und sozialen Verhaltnlsse ein, die zur Folgę hatte, 

daB die Bau- und Betriebstoffe erhebllch teurer wurden, dafi die Lóhne 

um mehr ais das Doppelte stiegen und die Betriebzeit von wóchent- 

llch 70 Stunden auf 60 Stunden verkflrzt wurde. Dies mufite naturgemafi 

eine Vcrteuerung des Baggerbetriebs zur Folgę haben. Hlnzu kam aber 

noch, dafi auch In betriebstechnischer Hinsicht dle Dlnge vóllig anders 

lagen. Die groBen zusammenhangenden Bodenmassen, wo die Bagger 

aus dem Vollen arbeiten konnten, waren zum grófiten Teil beseltigt, so

dafi die Baggergerate auf den Strecken angesetzt werden mufiten, wo 

die Durchfiufiproflle nur eine geringere Erweiterung zu erfahren hatten. 

Hierzu kam, dafi geeignete grófiere AblagerungsflSchen in der Nahe nicht 

mehr In genflgendem Umfange zur Verfugung standen und die Be- 

fórderungswelten daher immer grófier wurden. Wo sich aber der Boden 

in der Nahe der Entnahmestellen unterbringen liefi, da handelte es sich 

meist um eine Spiilung von Deichen, von Rampen, von Wegen, also um 

AblagerungsflSchen, dle verhaitnismafilg wenig aufnahmefHhlg waren, 

aber viel Rohrverlegungsarbeiten und dadurch mehr oder weniger langere 

Liegezeiten zur Folgę hatten. Durch alle diese Umstande ist es be- 

grundet, dafi die Baggerkosten in der Nachkriegszeit erheblich hóher ais 

vor 1914 waren und im Rechnungsjahr 1926 80 Rpf/m3 betrugen. Dafi 

diese Kosten den damaligen Verhaltnissen durchaus angemessen waren, 

geht aus der Ausfuhrung der Baggerarbeiten auf der Strecke Nieder

saathen—Nipperwiese, km 687 bis km 697, im Jahre 1927 hervor, wo sich 

seit der Fertigstellung im Jahre 1912 so viel Bodenmassen abgelagert 

hatten, dafi dle planmaBige Tiefe nicht mehr vorhanden war. Die Arbeiten 

wurden óffentlich ausgeschrieben, Die Firma Goedhart erhielt ais Zweit- 

mindestfordernde auf folgendes Angebot den Zuschlag.

Tafel III.

B agge rbe tr ie b se rge bn is se  1911.

G e r a t
Betriebs- 
tage im 

Jahr

Arbeits- 
stunden 
je Tag

Gefórderter 
Boden 

Feste Masse

! j e  S t e l .i m  J a h r  

m3

Kohlen-
ver-

brauch

j e  m 3  

kg

Durch-
schnlttl.
Schlepp-

ent-
fernung

Durch-
schnittl.

Spfll-
rohr-
lange

d.Be- 
triebes 

j e  m 3  

R p f

< o s t c n

d. Unter
haltung

j e  m 3  

R p f

zus. !

R p f

Kosten d. Baggers 8,0 12,1 20,1

Kosten d. Klapp-
prahme . . . 2,6 0,3 2,9

Kosten d.Schlepp-
betrlebes. . . 5,36 — 5,4

zusammen 28,4

Kosten d. Spfllers 
(Sp. II u. III). . 8,0 3,4 11,4

Kosten d. O. R.
Prahme . . . 4,0 0,3 4,3

Kosten d.Schlepp-
betriebes. . . 5,1 — 5,1 !

zusammen 40,9

Kosten d. Spfllers 
(Sp.I) (Bagger IX 
arbeitete ge-
kuppelt m.Sp. I) 8,75 3,44 12,19

zusammen 32,29

Kosten d. Spfllers 5,0 3,12 8,12
. (Sp.II u.III) 9,4 4,1 13,5

d. Prahme 1,5 0,2 1,7
d.Schlepp-

betriebes. . . 2,8 0,1 2,9

zusammen 26,22

Kosten d. Baggers 4,65 3,39 8,04

Kosten d. Schlepp-
und Klapp- 
betriebes. . . 5,5 4,56 10,06

zusammen 28,10

Kosten d. Spfllers
(Sp. II u. III) . . 7,9 3,0 10,9

Kosten d. O. R.
Prahme . . . 1,5 0,11 1,61

Kosten d.Schlepp-
betriebes. . . 2,70 — 2,70

zusammen 23,25 j

Kosten d. Spfllers
(Sp.I) (Bagger XI
arbeitete gekup- 
pelt mit Sp. I) . 8,75 3,44 12,19

schnltts- 
;osten je m! 
bewegten 
Bodens 

R p f  R p f

Bemerkungen

Elmerbagger IX 182 11,0

Eimerbagger X

b) gespult

c) gespfllt

215

Eimerbagger XI 216

10,65

9,6

230 615 
davon: 
53 330

79 140

116 I 0,87

98145

577 420

2 bis 3

254

2 bis 3

0,64

a) yerklappt

b) gespult

Spiiler I

. II 

. III

c) gespfllt

86

230

210

10,4

8,9

8,0

570 470 275 0,54
davon:

7 050 | II

498170

65 250

163 395 

667 700

484 000

182

326

289

1,97

1,88

1,74

0,5 bis 

1,2

3,0

1 bis 5

500

400

400

34,7

26,22

300 bis 
600

350

100 bis
900

100 bis
900 I

8,75

8,96

7,70

zusammen 20,23 

3,44 12,19

22,75

B a g g e r s t e l l e n :  O s t  

o d e r  z w i s c h e n  k m  721 
u .  7 3 5 ;  W e s t o d e r  b e  

G a r t z ;  Q u e r v e r b i n  

d u n g  b e i  G a r t z  

B o d e n a r t :  T o r f ,  S a n d  

S c h l i c k ,  T o n  

L o s c h s t e l l e n :  A l t

a r m e  z w i s c h e n  k m  7 2 J  

u n d  7 3 3 ,  V e r f u l l u n g e i  

a n  d e r  S c h i f f s s c h l e u s '  

b e i  G a r t z  u n d  K a h n  

s c h l e u s e  b e l  G r e l f e n  
h a g e n .  S t h d t i s c h e  

P o l d e r  b e i  P o d e j u c l  

u n d  P o l d e r  1 7 .  D e i c h '  

b e i  E i c h w e r d e r  u m  

M G n c h k a p p e

26,2

B a g g e r  s t e l  l e n :  O s t  

o d e r  z w i s c h e n  k m  7 2  

u .  7 2 7 , 5 ;  Q u e r v e r b l n  

d u n g  K l t i t z — G u s t o \  

B o d e n a r t :  S a n d ,  

S t e i n e ,  T o n  u .  S c h l i c  

L o s c h s t e l l e n :  A u ł

h o h u n g e n  i m  P o l d e r  1  

u .  1 7 .  S o m m e r d e i c h  

b .  E i c h w e r d e r  u .  K l u t

B a g g e r s t e l l e n :  O s i  

o d e r  b e i  k m  7 3 4 ,  7 2  
u n d  7 2 0 ;  Q u e r v e r b i r  

d u n g  K l i i t z — G i i s t o >  

B o d e n a r t :  S a n d ,  

S c h l i c k ,  M o o r b o d e  

L o s c h s t e l l e n :  A U

a r m e ,  S p e r r d a m n n  

A u f h o h u n g e n  i .  P o l d c  

1 3  u .  1 7 ;  S p i i l u n g  v o  
S o m m e r d e i c h e n  

z w i s c h e n  k m  7 2 4  u .  7 3

4,0 12,96

2,87 | 10,57
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1. 890 000 m3 feste Masse zu baggern, zu befórdern und im Fitte- 

See sowie neben der Schwedter Schleuse unterzubringen,

fur 1 m3 =  1,14 RM;

2. 185 000 m3 feste Masse zu baggern, zu befórdern und im neuen 

Kanał bei Nipperwlese sowie auf den staatlichen Gelandeflachen an der 

Rórike unterzubringen,
fiir 1 m3 =  1,02 RM.

Bel dem Vergleich der Einheitsatze der Unternehmer mit den Kosten 

des Eigenbetriebs mufi allerdlngs berUcksichtigt werden, dafi erstere 

aufier dem Zuschlag fur Gewinn auch die Aufwendungen fiir Verzinsung 

und Tilgung des Anlagekapitals enthalten, was bei den Kosten des Eigen

betriebs nicht der Fali Ist. Trotzdem kann abschliefiend festgestellt 

werden, dafi die Voraussetzungen, die seiner Zeit fiir die Wahl des 

Eigenbetriebs der Baggerarbeiten gesprochen haben, sich hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkelt voll erfullt haben,

Nachbaggerungen ln einem Umfange von 1 075 000 m3 notwendig waren, 

so dafi also die wirkliche Baggermasse um rd. 17,5 %  groBer war ais 

die anschlagmaBlge. Unterhalb Fiddichow ist infolge der grofieren 

Querschnitte und namentlich infolge der Zwelteilung des Stromlaufs 

der Vomhundertsatz der Mehrbaggerungen wahrscheinlich hóher ge- 

wesen.

Eine gewisse Erschwerung erfuhren die Baggerarbeiten durch den 

Neubau der beiden StraBenbriicken bei Greifenhagen und Mescherin, die 

im Laufe des Jahres 1913 dem Verkehr ubergeben wurden. Wahrend 

in die alten holzernen Brucken 9 bis 10 m weite, durch Portalzugbriicken 

verschlossene Schiffsdurchlasse eingebaut waren, die auch den gróBten 

Baggergeraten die Durchfahrt gestatteten, hatten die neuen Brucken feste 

Uberbauten, die nur eine lichte Hóhe von 4 m uber HHW oder rund

5,40 m iiber EHW aufwiesen. Um den nicht abzumontierenden Bagger

geraten bis zu 6 m oberer, 9 m unterer Breite und etwa 13 m Hóhe iiber 

Wasser trotzdem die Durchfahrt zu ermóglichen, war ln die angehangte

Tafel IV.

B agge rbe tr ieb se rge bn lsse  1926.

G e r a t
Betriebs- 
tage im 

Jahr

Arbeits- 
stunden 
je Tag

Gefórderter 
Boden 

Feste Masse

im J a h r  !  je Std. 
m3 m3

Kohlen- 
ver- 

brauch 

je m3 
k g

Durch-
schnittl.
Schlepp-

ent-
fernung

k m

Durch-
schnittl.
Spiil-
rohr
lange

m

d. Be- 
triebes

j e  m 3  

R p f

( o s t e n

d.Unter-
haltung

je m3 
R p f

Z U S .

R p f

Jahresdurch- 
schnitts- 

kosten je m3 
bewegten 
Bodens 

R p f

Bemerkungen

E. D. Bagger X 209 9,1 ! 424 000 223 0,81

12,0

200

Kosten d, Baggers 
u.d.Spulprahme 

Kosten d. Schlepp- 
dampfer . . . 

Kosten d. Spulers 
(Sp. I I ,  I I I )  .  .

27,3

13,5

16,8

12,7

1,2

8,0

40,0

14.7

24.8

B a g g e r s t e l l e n :  W e s t 

o d e r  z w i s c h e n  k m  2 7 , 5  

u .  2 9 , 0 ;  O s t o d e r  z w i 

s c h e n  k m  6 9 6 , 8  u .  7 0 4 , 2  

B o d e n a r t :  S a n d  u n d  

S c h l i c k  

L ó s c h  s t e i l e n :

F o l d e r  1 7 ;  J i i r g e n -  

w i e s e n  b e i  k m  7 1 7 ,  

D e i c h d u r c h b r i i c h e  i m  

P o l d e r  1 0

zusammen 79,5

i  E. D. Bagger X I 208 10,5 402 000 184 0,87

3,5

230

Kosten d. Baggers 
u.d.Spulprahme 

Kosten d. Schlepp- 
dampfer . . . 

Kosten d. Spulers 
(Sp. II, III, VIII)

21,2

11.7

16.8

11,7

0,1

6,1

32.9 

11,8

22.9

80,0

B a g g e r s t e l l e n :  W e s t 

o d e r  z w i s c h e n  k m  1 0 , 8  

u .  1 6 , 4

B o d e n a r t :  S c h l i c k , T o n ,  

S a n d

L o s c h  s t e i l e n :  D e i c h -  

s p i i l u n g  i m  P o l d e r  1 3

zusammen 67,6 u .  i . P o l d e r 5  u . 6 .  S p e r r -  

d a m m c ,  A l t a r m e ,  B r i i k -  

k e n r a m p e n  b e i  G a r t z

E.D. Bagger XIII 198 9,8 290 000 150 1,23

6,3

Kosten d. Baggers 
u.d.Spulprahme 

Kosten d. Schlepp- 
dampfer . . . 

Kosten d. Spulers 
(Sp. II, III, VIII)

32,5

14,0

23,7

16,8

0,1

12,1

49,3

14,1

35,8

B a g g e r s t e l l e n :  W e s t 

o d e r  z w i s c h e n  k m  1 7 , 9 5  

u .  1 8 , 6 5 ;  W e h r k a n a l  b e i  

i U a r i e n h o f ;  O s t o d e r  b e i  

k m  7 0 2 , 7  u. 6 9 9 , 8  

B o d e n a r t :  S a n d  m i t  

S c h l i c k  u n d  S t e i n e n  

L o s c h  s t e i l e n :  D e i c h e  

u n d  A l t a r m e  o b e r h a l b  

G a r t z  u n d  i m  P o l d e r  B
zusammen 99,2 )

Spiiler II 193 9,5 466 000 251 1,97 210 Kosten d. Spulers 16,5 5,9 22,4

. HI 181 11,2 424 000 210 2,00 260 »  »  « 16,8 7,9 24,7

, VIII 192 9,1 227 000 129 2,19 125 >  »  » 26,0 14,1 40,1

Spiilbagger V 165 11,2 62 275 33 3,33 171 Kosten d.Baggerns 
und Spillens .

59,4 21,9 81,3

Im Jahre 1928 waren die Arbeiten beendet. Wenn die auf 15 Jahre 

bemessene Arbeitszeit um etwa 7 Jahre uberschritten Ist, so lag das zu

nachst an der Kriegs- und Inflationszeit, in der die gesamten Arbeiten 

stark eingeschrankt waren. Es unterllegt aber auch keinem Zweifel, dafi 

mehr Bodenmassen gebaggert sind, ais ursprtinglich veranschlagt waren. 

Abgesehen von den zusatzlichen Baggerungen, die die spater aufgestellten 

Sonderentwiirfe der Westoder vorsahen, lag der Grund fiir die Mehr- 

leistungen teils ln den Eintreibungen und Ablagerungen neuer Massen 

aus den oberen Oderstrecken, fiir dereń Beseitigung die Raumungskraft 

der unteren Oder nicht mehr ausrelchte, teils in der zerstórenden Wirkung 

verschiedener Hochwasser, die zahlreiche DeichbrQche und nennenswerte 

Ver3nderungen der Flufisohle zur Folgę hatten, sowie zuletzt auch an 

dem ZuruckflieBen eines gewissen Teils des Baggerbodens mit dem 

Spulwasser, das nicht immer vóllig geklart dem Vorfluter zugefuhrt 

werden konnte.

Wie grofl die gesamte Menge dieses zusatzlichen Baggerbodens ge- 

wesen ist, laBt sich nicht mehr genau feststellen. Einen Anhalt mag aber 

die Tatsache geben, dafi auf der Strecke Niedersaathen—Nipperwlese, wo 

nach dem Entwurf 6 131 000 m3 feste Masse zu beseltigen waren, innerhalb 

von 15 Jahren nach Fertigstellung dieser Strecke die vprhin erwahnten

Fahrbahn der bogenfórmigen Greifenhagener Briicke eine elnarmlge Klappe 

eingebaut worden, die in geóffnetem Zustande eine lichte Weite von 7 m 

frelgab. Auf diese Welse war die Ostoder fur die Baggergerate vólllg 

zuganglich, wenn auch das jedesmalige Offnen und Schlieflen der Klappe 

und das Durchbringen eines Baggers, das nur mit aufierster Vorsicht ge- 

schehen durfte, etwa einen halben Tag dauerte. Die Westoderbrficke 

hatte keinen derartigen Baggerdurchlafi, was auch nicht unbedingt not

wendig war, denn die normalen Baggergerate konnten den oberhalb 

Mescherin gelegenen Teil der Westoder durch die Querverbindung bei 

Gartz erreichen. Dieser Weg war jedoch den grofien Geraten, dereń 

Abmessungen ein Durchfahren der dortigen Schleusen nicht gestatteten, 

verschlossen. MuBten diese Gerate in der Westoder angesetzt werden, 

so wurde ein Uberbau des Marlenhofer Wehres auf zwei zusammen- 

gekoppelten Prahmen ausgefahren und damit eine Wehróffnung fiir den 

Baggerverkehr vóllig freigegeben, ein Verfahren, das bei mittleren 

Wasserstanden Im allgemeinen keine Schwierigkeiten machte. Wenn 

auch durch alle diese Mafinahmen die Freizugigkeit der Baggergerate in 

ausreichendem Umfange wiederhergestellt war, so lafit sich dennoch nicht 

bestreiten, dafi auch sie ihren Anteil an der Stelgerung der Bagger- 

kosten in der Nachkriegszeit beigetragen haben.
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Biicherschau.
Zillich: Statlk leichtverstandlich dargestellt, neubearbeltete Auflagen von 

F. S t ie g le r , Baurat. I. Teil: Graphische Statlk, 10. Aufl., 98 S. mit
201 Textabb. Preis steif geh. 2,80 KM1). II. Teil: Festigkeitslehre (mit 
Bemessungstafeln), 11. Aufl., 145 S. mit 83 Textabb. Preis steif geh.
3,40 RM 2). Berlin 1939, Verlag Wilh. Ernst & Sohn.

Die bekannten Lehrbucher von Zillich liegen in 10. bzw. 11. Auflage 
vor, ein Beweis, dafi sie sich In der Praxis und im Lehrbetrieb bestens 
bewahrt haben. Den inzwischen erschienenen neuen Vorschriften ist 
Rechnung getragen. Das Textliche ist durch verschiedene, gut brauch- 
bare Bemessungstafeln erganzt worden. In einer Zeit, in der das Wort 
„Leistungsteigerung" nicht nur auf dem Papier stehen darf, sondern 
auch in die Tat umgesetzt werden mufi, kann man Neuerscheinungen 
und Neubearbeitungen vorliegender Art nur willkommen heiflen. An 
Bauvorhaben mangelt es im Augenblick gewlB nicht, wohl aber an
technischen Arbeitskraften fiir Buro und Baustelle. Der zur Verfiigung
stehende Mann wird volI ausgenutzt; Hilfsmittel bel der Entwurfsarbeit
sind da nicht zu entbehren. Berucksichtigt man aufierdem noch die Tat- 
sache, dafi die Zeltdauer des Studiums herabgemindert werden soli, dafi 
also die Studierenden mehr ais bisher auf hausliches Nacharbeiten an- 
gewiesen sind, wird die Bedeutung guter Lehrbucher nach Art der beiden 
vorliegenden Neuauflagen um so augenfailiger. C. Kersten.

Schulungsleitfaden fa r Arbeitschutzwalter und Unfallyertrauensmtlnner 
im Tief bau. Ausgabe 1938. 37 S. Zu beziehen von der Tiefbau-Berufs- 
genossenschaft, Berlin-Wiimersdorf, Babelsberger Strafie-16.

Auf Veranlassung der Tiefbau-Berufsgenossenschaft ist ein Leitfaden 
erschlenen, der in knapper Fassung und klarer Gliederung die Aufgaben 
des Arbeitschutzwalters und Unfallvertrauensmannes unter den Sonder- 
bedingungen des Tiefbaugewerbes behandelt. Der erste Abschnitt um- 
fafit die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie die Grundlage und Richtschnur 
fiir den Unfallvertrauensmann allgemein abgeben. Der zweite umfassende 
Abschnitt befafit sich mit den fiir das gleiche Sachgebiet ergangenen 
Richtlinien der Deutschen Arbeltsfront und den zugehórigen Eriauterungen. 
Dieser Abschnitt laflt erkennen, wie bedeutsam die Stellung des Arbeit
schutzwalters und Unfallvertrauensmannes ist, und wie durch ihn auf dem 
wichtigen Geblete der Unfallverhiitung eine zweckmafiige Verbindung 
zwischen der Deutschen Arbeitsfront einerseits und der Berufsgenossen- 
schaft anderseits ais dem zustandigenSelbstverwaltungskórper derWirtschaft 
hergestellt wird. Die Eriauterungen sind mit Riicksicht auf die gerade 
im Tiefbau vorhandenen besonderen Arbeitsbedingungen ausgebaut und 
enthalten vlele niitzliche Winkę fiir die Praxis. Der letzte Abschnitt gibt 
eine Darstellung der Entstehung, des Zweckes und der Arbeitsweise der 
Berufsgenossenschaft; ferner sind die in Frage kommenden Sicherheits- 
vorschriften verschiedenster Art hier zusammengestellt. Neben dem 
eindringlichen Hinweis auf die Notwendigkeit der Verhiitungspropaganda 
wird der Unfallvertrauensmann auch darflber unterrichtet, in welcher 
Weise sich die Berufsgenossenschaft und die Deutsche Arbeitsfront fiir 
den Unfallverletzten einsetzen, so dafi auch iiber diesen wichtigen Punkt 
ausreichende Aufklarung im Kreise der Versicherten gegeben werden 
kann. Es ist zu wunschen, dafi die Schrift weiteste Verbreltung findet 
und von ihrem Leserkreis ais standiges Handwerkszeug bei der Ausiibung 
seiner fiir das Volkswohl bedeutsamen Aufgabe angesehen wird.

®r.=3»g. Otto Mast.

Mayer, A.: Sols et Fondations (Baugrund und Grundungen). (In franzósischer 
Sprache.) 203 S. mit 94 Textabb. Paris 1939. Collection Armand Colin 
Nr. 217, 103 Boulev. St. Michel, Paris. Preis geh. 15 frc., geb. 17,50 frc.

Die Aufgabe des Heftes ist es, den entwerfenden Ingenieur mit den 
Verfahren der neuzeitiichen Baugrunduntersuchungen und der Vorbereitung 
eines Griindungsentwurfs vertraut zu machen. Bei dem verhaitnismafiig 
gerlngen Umfange des Biichleins kann es naturgemafi nur in das Gebiet 
einfiihren und Anregungen geben.

Die nachgiebigen Bodenarten: Sand, Ton, Mergel, Lehm (man ver- 
mifit Schluff, Lofi, Moor u. a.) werden zunachst geophysikalisch (m. E. zu 
stark betont) oder durch Bohrungen mit Entnahme ungestórter Boden- 
proben festgestellt bzw. durch Probebelastung gepriift. Der zweifelhafte 
Wert vón Probebelastungen wird mit Recht hervorgehoben. Dann werden 
die Grundgesetze der Bodenmechanlk, das Coulomb-Reibungsgesetz, die 
Boussinesą-Formeln fflr die Druckverteilung, das Darcysche Gesetz und an- 
schliefiend die Ermittlung der bodenphysikalischen Ziffern behandelt. Es 
folgen Betrachtungen iiber die Grenzbelastung des Bodens, die mehr 
theoretischen Wert besitzen, und ein kurzer Abrifi der Konsolidierungs- 
theorie mit einigen Beispielen iiber die Setzungen von Flachgriindungen.

Bei den Tiefgriindungen werden die Pfahle, und zwar Reibungs- 
pfahle, Probebelastungen, Tragformeln, negative Mantelreibung, Spltzen- 
wlderstand, Pfahigruppen, Setzung von Pfahlgriindungen behandelt und 
Brunnen- und Senkkasten kurz erwahnt. Es folgen Erddruck auf Stiitz
mauern mit Anfiihrung der neueren Versuche, Standfestigkeit von 
Bóschungen und Erddammen, einige Aufgaben aus dem Gebiete der 
Sickerstrómungen und der Dlchtungsverfahren.

Das Werk stellt eine kurze und niitzliche Zusammenfassung aus dem 
Schrifttum aller Lander uber Bodenmechanlk dar und ist insbesondere 
fiir einen franzósischen Leserkreis bestlmmt, fur den ein solches Werk 
bisher fehlte. Dr. S che id ig .

ł) Besprechung der 9. Aufl. s. Bautechn. 1931, Heft 41, S. 616.
2) Besprechung der 10. Aufl. s. Bautechn. 1933, Heft 14, S. 193.

Leonhardt, F., 3>r.=Su<j., Regierungsbaumeister: Die vereinfachte Berech
nung zweiseltig gelagerter Tragerroste. VIII, 63 S. mit 61 Textabb. 
Berlin 1939, Verlag Wilh. Ernst & Sohn. Preis steif geh. 4,80 RM.

Vielfach werden Brucken mit mehr ais zwei Haupttragern und durch- 
laufenden Quertr3gern unter der Annahme berechnet, dafi die Quertr3ger 
gelenkig an die Haupttrager angeschlossen sind. Durch diese Annahme 
werden gegeniiber der genauen Rechnung mit Berflcksichtigung der 
Rostwirkung Fehler gemacht, die sich nicht nur gfinstig, wie vielfach 
angenommen, sondern an manchen Stellen des Tragwerks ungiinstig auf 
die Sicherheit und damit auf den Bestand auswirken. Diese Fehler 
werden um so grófier, je kleiner das Eigengewicht des Bauwerks und je 
grofier die Einzellasten sind. Der Grund, warum in den meisten Fallen 
von einer genauen Berechnung Abstand genommen wird, liegt darin, dafi 
die damit verbundene Rechenarbelt sehr umfangreich ist.

Der Verfasser entwickelt in vorliegendem Bflchlein, das einen er- 
weiterten Sonderdruck seines Aufsatzes aus Bautechn. 1938, Heft 40/41, 
darstellt, in Erkenntnis dieser Tatsachen ein Verfahren, das ohne be
sondere Schwierigkeit der tatsachlichen Wirkungsweise solcher Trag- 
werke nahekommt. Die Entwicklung wird auf gelauflge Verfahren 
aufgebaut. Eine Anzahl guter Textabbildungen machen die Abhandlung 
auch fflr den mit diesem Gebiete weniger vertrauten Leser leicht ver- 
standlich. Die Ermittlung der Querverteilungszahlen aus einem einfachen 
Modellversuch, der eingehend beschrieben wird, bildet die Grundlage fflr 
die Berechnung der Schnittkrafte fiir die Haupt- und Quertr3ger. Fflr die 
haufig vorkommenden Tragwerke mit drei und vler Haupttragern und 
symmetrischen Querschnltt werden geschlossene Formeln fur die Quer- 
verteilungszahlen angegeben, die einen Modellversuch erfibrigen. Auf- 
schlufireich sind die Abschnitte, die sich mit der Anzahl und Starkę der 
lastverteilenden Quertrager befassen. Zum Schlufi wird an Hand von 
Beispielen die GróBe der Fehler in den Momenten bel Nichtberiickstchtigung 
der Rostwirkung angegeben.

Das Bflchlein stellt eine gute Bereicherung des Schrifttums flber 
Rostberechnungen dar; es kann jedem Stahlbau- und Eisenbetonstatiker 
bestens empfohlen werden. F. Neukirch , Miinchen.

Sbrzesny, W., VDI: „C laus K róncke ais Beispiel der Ingenleuraus- 
blldung gegen Ende des 18. Jahrhunderts im Gegensatz zur heutigen 
Berufsausbildung des Bauingenieurs". Schriftenrelhe fur Technik- 
geschichte des Vereines deutscher Ingenieure. 46 S. Berlin NW 7, 
1938, VDI-Verlag G. m. b. H. Preis brosch. 2,50 RM.

Die Schrift handelt von drei Mannem der Wasserbaukunst, Claus 
Króncke und seinen beiden Lehrern Johann Georg Biisch und Carl 
Friedrich von Wiebeking. Sie lebten um 1800. Seit etwa 1760 wurden 
nach ihren Angaben die Grundsatze des Wasserbaues wissenschaftlich 
bearbeitet.

Einige wahllos aus der Fiille von iiberraschenden Erkenntnissen der 
Schrift herausgegriffene Satze sollen den Sinn der Arbeit andeuten. 
Zum Teil sind sie den elgenen Abhandlungen der genannten Manner 
entnommen, zum Teil stellen sie die Eindrflcke dar, die der Verfasser von 
den in ihren Werken wiedergegebenen Grundauffassungen gewonnen hat.

.Das Bauen hat nach dem Wasser, dem Wasser gemaB zu erfolgen' 
„—  den Wunsch hegt, ihr Studium —  gemeint ist das Studium der 
Wasserbaukunst — móge fflr die Praxis im Staatsdlenst und bei un- 
mittelbarer Berufsausflbung die Urteilsbildung starken, sowie Entscheidungs- 
móglichkeiten geben." „Kritische Einstellung, sie ist das Merkmal beider 
Manner — Biisch und Wiebeking — iiberhaupt, nicht Kritik um jeden 
Preis, sondern Abgaben von Rechenschaft iiber das Gesehene, Beob- 
achtete, Gemessene, Aufgezeichnete, Entworfene, Beschriebene usw.; Be- 
trachtung aller Móglichkelten, von allen Seiten.* .Keineswegs nur Ein
stellung auf die technische Seite des Problems allein, sondern auch 
bereits Betrachtung des Wirkungsgrades und Untersuchung der Wirtschaft- 
lichkeit." „Ich bin der Meynung, das bey den Vorlesungen nicht nur 
der Zuhórer mit den Grundsatzen, mit den Theorien, bekannt gemacht 
werden soilte, sondern daB der Lehrer die vorhandenen Theorien prflfen 
miisse, mit Erfahrungen und Beobachtungen." „Aber ich habe sehr 
gute Grflnde, einem jeden, der sich dem Wasserbau widmen will, die 
Beziehung einer Academie abzurahten, solange er nicht schon das Fach 
iiberhaupt kennt, einige Gelegenheit gehabt hat, practlsch mitzuarbelten, 
einige Hauptbiicher zu lesen, doch vorziiglich die Elementar-Mathematik 
gut studiert hat.“ „Und nun sey es mir erlaubt, den Wunsch zu auBern: 
dafi irgendwo eine Academie der Wasserbaukunst etabliert werden móge.
—  Auch bin ich flberzeugt, dafi die Studlenzelt ln einer solchen Academie
5 bis 6 Jahre dauern soilte. — “

Wir staunen flber solche Gedankengange, die auch heute noch, und 
zwar mit weit grófierer Berechtigung Gflltigkeit besitzen. Es ist ein be- 
merkenswertes Ergebnis des Studiums dieser alten Werke, wenn der 
Verfasser in seiner SchluBbetrachtung u. a. sagenkann: „Die akademische 
Geistesbildung soli ermóglichen, die an speziellen Beispielen eriernte 
Methode unter ver3nderten Verhaitnissen entsprechend anzuwenden, 
und zwar in selbstandiger Tatigkeit-unter eigener Verantwortung.“

Nicht nur der Wasserbauer, sondern jeder, der sich fiir den Stand 
und die Entwicklung der Hochschulausblidung (Universltat und Technische 
Hochschule) vor iy 2 Jahrhunderten interessiert, wird sich an dem 
Schriftchen, dessen Studium nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, und den 
ihrer Zeit weit yorauseiienden Auffassungen derer um 1800 erfreuen. 
Die Anschaffung der Schrift kann daher mit voller Berechtigung empfohlen 
werden. P axm ann .
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Fachschrlft f. d. ges. Bauingenieurwesen

Schulze und Wedler: Brandversuche mit belasteten Eisenbetonbauteilen, 
Teil II: Saulen. Deutseher Ausschufi fiir Eisenbeton, Heft 92. 40 S. 
mit 45 Abb., 17 Tafeln und 1 Zusammenstellung. Berlin 1939, Verlag 
Wiih. Ernst & Sohn. Preis geh. 4,90 RM.

Das yorliegende Heft biidet eine Fortsetzung des in Heft 89 des 
Deutschen Ausschusses fur Eisenbeton erstatteten Berichts iiber Brand- 
yersuche mit belasteten Eisenbetonbauteilen und Steineisendecken. Da 
planmaflig durchgefiihrte Versuche mit Eisenbetonsaulen ais Einzelbauteile 
bisher fast ganzlich fehlten, sollte nunmehr die Frage gekiart werden, 
ob und wieweit die yerschiedenen Bauarten von Eisenbetonsaulen den 
jetzt geltenden Begriffen „feuerbestandig" und „hochfeuerbestandig" ent- 
sprechen. Das Heft berichtet u. a. iiber die Arbeitspiane, Untersuchung 
der Baustoffe, Durchfuhrung der Versuche und Versuchsergebnisse; am 
Schlufi ist eine Zusammenfassung und Auswertung gegeben.

Ais Vorversuche wurden kurze unbelastete Saulenstiimpfe dem Brand- 
yersuch unterworfen. In den Hauptyersuchen wurden mittig belastete, 
4,80 m lange Eisenbetonsaulen mit einfacher Biigelbewehrung, um- 
schniirte Saulen und aufiermittig belastete Saulen gepriift. Verandert 
wurde die Dicke der Saulen, die Betondeckung der Elseneinlagcn und 
die Wiirfelfestigkelt des Betons; aufierdem wurde die Wirkung von Putz 
mit Drahteinlagen untersucht. Bei den Hauptyersuchen lassen sich im 
wesentlichen zwei Gruppen unterscheiden, und zwar einerseits Saulen 
mit yerhaitnismafiig geringer Wiirfelfestigkelt des Betons und starker 
Bewehrung, anderseits solche mit einer Betonfestigkeit Wb 28 =  225 kg/cm2. 

Der Bericht behandelt ausfiihrlich die Gesichtspunkte fur die Art und 
Ausbildung der yerschiedenen Versuchskórper sowie das Verhalten der 
Saulen wahrend des Brandes und den Befund nach dem Brande. Eine 
iibersichtliche Zusammenstellung der Versuchsergebnisse gestattet, wert- 
yolle Schliisse zu ziehen. Im iibrigen sei aus den gewonnenen Erkennt- 
nissen hier nur folgendes erwahnt: Bel der rechnungsmafiig zulassigen 
Belastung und bei gleicher Wurfeifestlgkeit des Betons sind gering- 
bewehrte Saulen weniger empfindlich gegen die Einwirkung des Feuers 
ais hochbewehrte. Grofie Querschnittabmessungen und hohe Beton
festigkeit wirken giinstig. Ein Drahtputz yerhindert das vorzeitlge Ab- 
fallen der Betondeckung und bietet besondere Sicherheit.

Diese kurzeń Angaben mOgen ais Hinweis dafiir geniigen, dafi der 
Inhalt des Heftes bei jedem Betonfachmann, Bauingenleur und Architekten 
grijfite Aufmerksamkeit yerdient und fiir die Pianung feuerbestandiger 
Bauten beachtet werden mufi. Si\=3ttg. Ro li.

Kommentar zum Luftschutzgeselz und den Durchfuhrungsbestimmungen 
nebst den einschiagigen Erlassen, Dienstyorschriften und polizeilichen 
Bestimmungen. Von Dr. D arsow , Dr. M u lle r , Regierungsrate im RLM, 
und Dipl.-lng. N ico la u s , Oberreglerungsrat im RAM. Munchen und 
Berlin 1938, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. Lose Biattersammlung 
Im Ordner. Erganzungsbiatter, 2. Lieferung. (110 Biatt und zwei Vor- 
drucke). Januar 1939. 3,80 RM.

Zu dem yorliegenden Kommentar, der zu Beglnn des Jahres 1938 
erschienen ist1), liegt jetzt die zweite Erganzungslieferung vor. Diese 
enthait yerschiedene Anderungen im Kommentar zum Luftschutzgesetz 
und den Durchfiihrungsyerordnungen, ferner die bisher fehlende Kommen- 
tierung der vierten und fiinften Durchfflhrungsverordnung zum Luftschutz
gesetz sowie zur Verordnung iiber die Einfiihrung des Luftschutzrechts 
im Lande Osterreich. Auch die im Anhang zum Kommentar aufgefiihrten 
Erlasse und Dienstyorschriften sind erweitert worden. Von Interesse 
sind hierbei ein Erlafi iiber die Erhebung von Verwaltungsgebiihren fur 
die baupolizeiliche Genehmigung von Luftschutzraumen sowie ein Erlafi 
iiber Anderung der Bezeichnung „Schutzraum" in „Luftschutzraum" und 
der Bezeichnung „óffentlicher Sammelschutzraum" in „Offentlicher Luft
schutzraum". In Zukunft sind nur noch diese geanderten Bezeichnungen 
zu yerwenden. K. O tto .

M aafi, W., Regierungsoberlnspektor a. D.: Chronik der Preufi. Versuchs- 
anstalt fur Wasserbau und Schiffbau ln Berlin. Mitteilungen der 
Anstalt, Heft36. 62 S. mit 23 Abb. Berlin 1938, Eigenverlag der Preufi. 
Versuchsanstalt ffir Wasserbau und Schiffbau. Preis geh. 5 RM.

Wie aus dem von Prof. S e ife rt, dem Direktor der Versuchsanstalt, 
dem Buche beigegebenen Vorworte heryorgeht, war der Verfasser von der 
Griindung der Versuchsanstalt an 34 Jahre lang bis zu seinem Ausscheiden 
aus dem Dienste (l.Oktober 1937) bei der Anstalt tatlg, zuletzt ais Bflro- 
yorsteher und Sachbearbeiter der Wassermefigerate. Bevor er die Alters- 
grenze erreichte und den Dienst yerliefi, schrieb er auf Grund seiner in 
langjahriger Dienstzeit erworbenen umfassenden Sach- und Aktenkenntnis 
die yorliegende „Chronik", die erste Riickschau seit dem Bestehen der 
Anstalt. Die wichtigsten Abschnitte dieser dankenswerten Schrift sind 
folgende: die bauliche Entwicklung, der Ausbau der maschinellen 
Einrichtungen und der Mefigerate in den drel Abteilungen der Anstalt 
(Wasserbau, Schiffbau und Erdbau), die Versorgung mit elektrischem Strom 
und die elektrischen Anlagen, die Versuchsarbeiten und włssenschaftlichen 
Veróffentlichungen der Anstalt sowie dereń beratende und gutachtliche 
Tatigkeit.

Die griindliche und ubersichtlich abgefafite, wertyolle Arbeit gibt 
ein anschauliches Bild von der Entstehung, der Entwicklung und den 
yielseitigen Leistungen der Versuchsanstalt, die aus bescheidenen Ver- 
haitnissen bis zu Deutschlands bedeutendstem Institut seiner Art aufge- 
stiegen ist und heute bekanntlich den Namen „Versuchsanstalt fiir Wasser-, 
Erd- und Schiffbau" fiihrt. Laskus.

*) Besprechung s. Bautechn. 1938, Heft 53/54, S. 763.

Kristen, St.=3itg., Herrmann, 2)r.=3ng., Wedler: Brandversuche mit be
lasteten Eisenbetonbauteilen und Steineisendecken. Teil 1: Decken. 
Deutseher Ausschufi fiir Eisenbeton, Heft 89. 40 S. mit 49 Abb. und
10 Zusammensteilungen. Berlin 1938, Verlag Wilh. Ernst & Sohn. 
Preis geh. 5,20 RM.

Die durch die baupolizeilichen Bestimmungen iiber Feuerschutz im 
Jahre 1934 neu festgelegten Anforderungen an feuerbestandige Bauteile 
sind teilweise yerscharft worden; sie brachten mit sich, dafi manebe bisher 
ais feuerbestandig angesehene Bauteile oder Bauweisen der neuen Begriff- 
bestimmung nicht mehr entsprachen. Zur Nachpriifung und Kiarung der 
Verhaltnisse wurden unter mafigeblicher Mltwirkung des Deutschen Aus
schusses fur Eisenbeton Versuche im Staatlichen Materialpriifungsamt 
Berlln-Dahlem ausgefuhrt. Diese Versuche erstreckten sich zunachst auf 
Eisenbetondecken, Plattenbalken und Steineisendecken yerschiedener 
Bauart. Die ProbekOrper waren so bemessen und belastet, dafi die iib- 
lichen zulassigen Spannungen ausgenutzt wurden; bei der Prufung waren 
die Bauteile mindestens etwa drei Monate alt. Der Bericht enthait nach 
einer Einleitung Angaben iiber den Arbeitsplan und die yerwendeten 
Baustoffe sowie iiber Anordnung der Versuche und der Mefistellen. Der 
eingehenden Beschreibung der Versuchsergebnisse folgt abschlieflend 
eine Zusammenfassung und Auswertung.

Die Untersuchungen an Platten und Eisenbetonrippendecken geben 
Aufschliisse iiber den Einflufi der Stiitzungsart (zweiseitig bzw. ringsum 
frei aufliegende oder iiber mehrere Felder durchlaufende Platte), der 
Betondruckfestigkelt, der Stahlsorte, der Dicke der Decke und der Beton- 
uberdeckung der Elsenelnlagen, eines etwaigen Putzes u. a. m. Bei den 
Plattenbalken, die bereits bei der Lagerungsart ais Balken auf zwei Stiitzen 
dem Brandyersuch standgehalten hatten, handelt es sich im wesentlichen 
um die Kiarung der iibrigen Einfliisse. Bei den Steineisendecken, die 
ais Einfelddecken, ais Decken zwischen Stahltragern und ais durchlaufende 
Decken ausgebildet waren, sollte aufierdem das Verhalten der Stahltrager 
und die Wirkung der bel zahlreichen Deckensteinformen yorhandenen 
Fufileisten zur Verkleidung der Mórtelfugen erkundet werden.

Die wertyollen Zusammensteilungen lassen u. a. erkennen, welch 
gunstigen Einflufi schon die einachsige Durchlaufwirkung auf die Wider- 
standsfahigkeit von Decken hat; sie zeigen ferner, dafi eine Vergróflerung 
der Betondeckung der Eiseneinlagen bei Platten weniger ausmacht ais 
bei Plattenbalken, dafi aber einem geeigneten Putz eine hohe Bedeutung 
zukommen kann. Die Fufileisten an Hohlkórpern aus Bimsbeton oder 
an Deckenhohlziegeln haben sich ais sehr yorteilhaft erwiesen. Ferner 
sind erwahnenswert die Ergebnisse iiber den Einflufi der Betongiite, der 
Dicke und des Alters eines Bauteiles sowie yerschiedener Stahleinlagen 
auf die Widerstandsfahigkeit gegen Feuer. Die Versuche beweisen auch, 
dafi es durchaus unzulangliche Werte gibt, wenn die ProbekOrper nicht 
unter der rechnungsmafiigen Last auf Feuerbestandigkeit gepriift werden.

Der Bericht bringt somit eine Fulle wichtiger Erkenntnisse iiber die 
konstruktiye Durchbildung feuerbestandiger Decken und damit zusammen- 
hangende Fragen. Daher kann ein eingehendes Studium des Heftes 
allen beteiligten Fachkrelsen nur dringend anempfohlen werden.

©r.=3ng. Ro li.

D IN . D ie Deutschen Baunormen. Abgeschlossen Ende Marz 1939. 

Berlin SW 68, 1939, Beuth-Vertrieb G. m. b. H. Preis 0,40 RM.

Das yorliegende Verzeichnis der bisher herausgekommenen etwa 600 
DIN-Baunormen, von denen bekanntlich ein grofier Teil amtlich eingefiihrt 
ist, soli Auftraggebern nnd Auftragnehmern die Auswahl der benótlgten 
Normen erleichtern. Zur Unterweisung sind auch dic entsprechenden 
Ónormen aufgefiihrt, und zwar durch Schragdruck besonders hervor- 
gehoben; dabei ist in zweckmafiiger Weise der Grad der Ubereinstimmung 
mit den Dinormen durch eine eingeklammerte Zahl vor der Normenbiatt- 
nummer wie folgt gezeichnet:

(1): Stimmt mit den Dinormen iiberein,
(2): Stimmt im wesentlichen mit den Dinormen iiberein,
(3): Weicht von den Dinormen ab.

Das sorgfaitig durchgearbeitete, sehr iibersichtliche Verzeichnis ist nach
17 Gebieten des Bauwesens geordnet, und seine Benutzung erscheint fur 
jeden Baulngenieur geboten. Ubrigens ist auch die Ausgabe 1939 des 
y o lls ta n d ig e n  Normblatt-Verzeichnisses erschienen, das einen Ober
blick iiber samtliche bisher erschienenen (rd. 6400) deutschen Normen gibt 
und zum Preise von 4 RM. erhaitlich ist. Laskus.

Leiter, Fr.: Der Eisenbetonbau. Ein leiehtyerstandliches Lehr- und Nach- 
schlagebuch fiir die praktische Arbeit auf der Baustelle. 212 S., 177 Abb. 
Leipzig 1938, Bernh. Frledr. Voigt. Preis geh. 12,50 RM, geb. 14 RM.

Bei einer Neuerscheinung auf dem Allgemeingebiet des Beton- und 
Eisenbetonbaues ist man schon ein wenig kritisch eingestellt, selbst dann, 
wenn man die an sich peinliche Frage des sogenannten dringenden Be- 
durfnisses aufier Betracht lafit. Bringt die Neuerscheinung etwas Neues, 
etwas Besseres in Form und Inhalt, in der Art des Vortrages, der Giite 
und Auswahl der Abbildungen? Im yorliegenden Falle ist alles Bekannte 
zusammengestellt, auch iibersichtlich geordnet. Nur fehlen allenthalben
— das Buch ist fiir die „praktische Arbeit auf der Baustelle" bestimmt — 
zahienmafiige Angaben iiber Arbeitsgange, Kraftbedarf u. dgl., also An
gaben, die fur jeden Bauffihrer von Wichtigkeit sind. Bei einem so hohen 
Anschaffungspreis kónnten auch, von den yerschiedenen Firmen-Reklame- 
bildstOcken abgesehen, die Textabbildungen sachlich wie drucktechnlsch 
besser und yorbildllcher sein. Nichtsdestoweniger wird sich das Buch 
in den ihm zugedachten Kreisen Freunde erwerben; lernen kOnnen Polier 
und Baufiihrer aus dem Buche noch allerhand Gutes. Kersten.
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Sdileusner: Die Stabilitat des mehrfeldrigen elastisch gestiitzten Stabes. 
Forschungshefte aus dem Gebiete des Stahlbaues, herausgegeben vom 
Deutschen Stahlbau-Verband, Heft 1. IV, 65 S. mit 34 Abb. Berlin 1938, 
Julius Springer. Preis geh. 4,80 RM.

Behandelt wird das Problem der Knickslcherhelt eines an beiden 
Enden gelenkig gelagerten Stabes auf zwei festen Endstiitzen und fiinf 
elastischen Zwischenstiitzen mit verschiedenen Druckkraften und Triig- 
heitsmomenten zwischen den einzelnen Stiitzen, wobei Symmetrie nicht 
vorausgesetzt wird. (Druckgurt der Stahlblnder der neuen Tempelhofer 
Flugsteighalle.)

Zunachst wird die allgemeine Knickdeterminante aufgestellt, woffir 
sich elf homogene, lineare Glelchungen mit ebenso vielen Unbekannten 
ergeben, deren Belwerte den Parameter ). teils in algebraischer, teils in 
transzendenter Form enthalten. Die Rechnung erscheint praktisch un- 
durchfiihrbar.

Der Verfasser greift daher auf ein Verfahren zurflek, das von F. und
H. B le ic h , jedoch nur in Beschrankung auf symmetrische und auch 
sonst stark vereinfachte Falle entwickelt wurde. Die ubliche Frage- 
stellung: „Wie grofi diirfen die Stabkrafte hóchstens werden, wenn der 
Stab bei gegebenen Stiitzenwlderstanden nicht ausknicken solle?" wlrd 
nach Bleich umgekehrt ausgedrflckt: „Wie stark miissen die Stfltzenwider- 
stande mindestens sein, wenn der Stab bei gegebenen Stabkraften nicht 
ausknicken soli?” Der Verfasser zeigt jedoch spater, wie man am Ende 
der Rechnung auch zu der urspriinglichen Fragesteliung zuriickkehren kann.

Die veranderte Fragesteliung ermógllcht es nun, ais Hilfsproblem 
zunachst den oben beschriebcnen Stab, jedoch unter Annahme des Weg- 
falls samtlicher Zwischenstiitzen, zu behandeln, wobei ais Eigenwert- 
gleichung dieses Hllfsproblems infolge des Ausscheidens der fiinf un
bekannten Stutzkrafte eine nur sechsreihige Determlnante sich ergibt. 
Aus dieser werden nach Ermittlung ihrer acht ersten Nullstellen acht 
Eigenwerte und damit auch acht Eigenfunktionen des Hilfsproblems ent
wickelt. Die dazu erforderliche Rechenarbeit ist zwar immer noch sehr 
umfangreich, erscheint aber schliefilich praktisch noch durchfiihrbar, zumal 
sich dabei die Mogllchkeit zahlreicher Zwlschenproben ergibt.

Die Lósung des Hauptproblems, also der eingangs gestellten Auf
gabe, folgt dann durch die Relhenentwicklung der Ordinaten der Knlck- 
biegelinie des Hilfsproblems mit dreigliedrigen Ansatzen mit zunachst 
unbekannten Beiwerten a, nach denen von der Pontentialenergie des 
Stabes einschliefilich der Arbeit der nachgieblgen Zwischenstiitzen die 
erste Ableitung geblldet wird, die in drelgliedrlger Determinante die Be- 
dingung fiir die Stabilitatsgrenze darstellt. Im Verhaltnis zu der LOsung 
des Hilfsproblems gestaltet sich also die Lósung des Hauptproblems 
ziemllch einfach; nach Angabe des Verfassers liegen 9/io der gesamten

Arbeit in der Lósung des Hllfsproblems. Die Knicksicherheit ergibt

sich bei Wahl dreiglledriger Ansatzc in einer Glelchung dritten Grades

fur — , wobei die grófite positive Wurzel fur =  /i bei Stfltzenwider-
f‘ _

standen u A die Knickgrenze angibt. Das System ist stabil, solange

ii -< 1 ist, und —  ergibt dann die Knicksicherheit in Abhanglgkeit von
U

den Stiitzenwlderstanden an. Um jedoch nicht hierauf allein angewiesen 
zu sein, wird von der eigentllchen Lósung des Hauptproblems die Trans- 
formation der Eigenwerte des Hilfsproblems bei verhaltnisglelcher Ver- 
anderung der Stabkrafte vorgenommen. Auf diese Weise kann dann 
schliefilich die Knickgrenze sowohl bei verhaitnisgleicher Anderung der 
Stabkrafte ais auch der Stiitzenwiderstande bestimmt werden.

Es wlrd dann, abgesehen vom Grenzfall verschwlndender Stfltzen- 
widerstande, auch der Grenzfall fester Zwischenstiitzen untersucht. Auch 
der Fali beliebiger, nicht verhaltnisgleicher Anderung der Stfltzenwider- 
stande wird behandelt, wobei sich allerdings das Hauptproblem wesent
lich andert, das die Hauptarbeit verursachende Hilfsproblem jedoch das- 
selbe bleibt. Mit der hierdurch gegebenen Móglichkelt, die Konstruktion 
so auszubilden, dafi eine bestimmte Stiitzenslcherheit mit du rchschn itt-  
Hch móglichst lelchten Stiitzen errelcht wird, kann nach Ansicht des 
Verfassers in vielen Failen Materialerspamis erzielt werden.

Es kann im Rahmen dieser Besprechung nur ganz allein der Gang 
des Verfahrens dargelegt werden, dessen Durchfuhrung im einzelnen 
neben vleler Rechenarbeit hohe Anforderungen hinsichtllch des rein 
mathematlschen RDstzeugs stellt, iiber das der Ingenleur selbst nur in 
seltenen Failen verfiigen wlrd.

Das hier gelóste und nach allen mafigebenden Gesichtspunkten be- 
handelte Problem trltt im Briicken- und Ingenieurhochbau mannlgfach auf, 
insbesondere bei der Ermittlung der Knicksicherheit von Druckgurten 
bei Briicken ohne oberen Windverband, wobei auch unsymmetrlsche Last- 
stellungen und damit unsymmetrisch auftretende Stabkrafte unter Ura- 
standen kleinere Knickwerte ergeben kónnen ais symmetrische Vollbelastung. 
Leider wird hierbei meist die Durchfuhrung der Rechenarbeit nach dem 
besprochenen Verfahren praktisch nicht móglich sein, zumal dabei in der 
Regel weit mehr ais fiinf Zwischenstiitzen vorhanden sind. Man wird 
vielmehr auf nach der sichercn Seite neigende Nahcrungsverfahren, oft 
sogar grobe Naherungsverfahren angewiesen bleiben. Immerhln aber 
wlrd die vorliegende Forschungsarbelt dem Ingenieur auch dann, wenn 
er nicht imstande ist, allen mathematlschen Entwicklungen zu folgen, 
einen wertvollen Einblick in die Vielseitigkelt des Problems und auch 
in die bei der Konstruktion zu beachtenden Gesichtspunkte geben kónnen.

Zu begriifien aber ist es, dafi der Deutsche Stahlbau-Verband sich 
entschlossen hat, die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiete des

Stahlbaues durch Herausgabe von Forschungsheften tatkraftlg zu fordem 
und die Reihe dieser Hefte mit der vorliegenden Arbeit, deren Bedeutung 
zweifellos uber den Rahmen des behandelten Einzelfalles weit hinaus- 
geht, eróffnet. Sr.=3iiig. K rabbe .

Gysin, J., und M oll, E .: Tafeln zum Abstecken von Kreiskurven und 
Obergangsbogen in neuer Tellung (400°). 7, Auflage. XXI, 169 S.
Liestal 1938, Ludin & Co., AG. Preis In Leinen 5,80 RM.

Die Tafeln, die schon mit der 1. Auflage fur Schweizer Ingenieure 
In Ceńtesimal-Teilung aufgestellt worden sind, gewinnen durch die Ein- 
fiihrung dieser Winkelteilung In Grofideutschland fiir die deutschen 
Ingenieure besonderes Interesse.

Die neue Auflage enthalt ais erstmalige Neuheit „Obergangs- 
kurven* (Kublsche Parabeln), die bekanntlich ais unentbehrliche Ver- 
mittlungskurven zwischen Gerade und Kreisbogen bel Haupt- und Neben- 
bahnen wie auch bei Strafien eingeschaltet werden.

Den Anforderungen der heutlgen Zeit entsprechend sind auch die 
Tafeln fiir die Peripheriewinkei sowie fflr die Abszissen und Ordinaten 
auf Halbmesser #  =  1000 bis 5000 m erweitert worden.

Die Tafeln und Abbildungen sind sehr klar und ubersichtlich. Die 
Ausstattung des Buches ist fiir den Gebrauch in der Praxis sehr gediegen. 
Den Bau- und Vermessungsingenieuren, die im Eisenbahn- und Strafien- 
bau beschaftigt sind, kann daher das Buch bestens empfohlen werden.

Prof. W. M ii 11 er, Berlin.

W iłtm ann, H ., und BOss, P .: Wasser- und Geschiebebewegung in ge- 
krflmmten Flufistrecken (Untersuchungen aus dem Flufibaulaboratorium 
der Technischen Hochschule Karlsruhe). 43 S. und 34 u. 11 Abb. 
Berlin 1938, Julius Springer. Preis brosch. 6,90 RM.

Durch Modellversuche (Mafistab 1:500 und fur die Hóhen 1:100) 
war die Frage zu kiaren, wie Auflandungen bzw. Aufschlickungen der 
Vorl3nder zwischen den Deichen auf die Hochwasserabfflhrung einwirken 
und wie die Deiche in ihrer Lage zum Mlttelwasserbett mit Riickslcht 
auf die Flufikriimmungen am zweckmafligsten zu fiihren sind.

Die Wassergeschwindigkeiten wurden beim Modellversuch durch 
Lichtbildaufnahmen von hellen Schwimmern mit jewells 1 sek Bclichtungs- 
dauer ermittelt. Die Ergebnisse werden durch die wledergegebenen 
Aufnahmebilder (z. B. Abb. 5 bis 8 und 15) ubermittelt.

Ferner wurde am Flufimodell untersucht, wie grofi bei HHW die 
Abflufianteile des Mlttelwasser-Teils sowie des inneren und aufieren Vor- 
landes in und hinter Kriimmungen Ist. Es ergab sich, dafi p a r a lle l 
zum Mittelwasserbett gefiihrte Hochwasserdeiche unzweckmafiig sind; 
es ist giinstlger, im Kriimmungsscheitel das innere Vorland breiter zu 
halten ais das aufiere Vorland und zuglelch am inneren Vorlande (das 
dem Krummungsmittelpunkt am nachsten liegt) geniigend hohe Ober- 
strómungshóhen bei HHW, gegebenenfalls durch Abgrabungen zu schaffen. 
Alsdann kónnen flber das innere Vorland einer Flufikrflmmung „bis zu 52%  
der AbfluBmengen“ abfliefien, wobei das Mittelwasserbett „um etwa 15% “ 
gegeniiber dem Zustande parallel zum Mittelwasserbett gefflhrter Deiche 
entlastet wird.

Nach diesen Gesichtspunkten wurden eine Strecke des Niederrheins 
(MaBstab 1 : 250 und fflr die Hóhen 1 : 125) sowie eine Strecke der Donau 
bei Straubing (Mafistab 1 :225 bzw. 1 :75) im Flufibaulaboratorium Karls
ruhe untersucht.

Im zweiten Teile des Buches wird die Berechnung der Wasser- 
bewegung in gekrummten Flufistrecken mlttels der P o te n t la lth e o r le  
behandelt und eine Uberpriifung durch Modellversuche besprochen. 
Unter der Voraussetzung vólliger Wirbelfreiheit, die durch die Beziehung
9 vv B vx

------ - ' ==0 gekennzeichnet wird, die aber nur fur reibungsfreies
o  x  g _ y

Fliefien genau zutrifft, lassen sich Rechnungsansatze gewinnen und auch 
durchfflhren (von den durch die Tragheitswirkungen bedingten Ablósungs- 
gebieten hinter einer Krflmmung abgesehen).

Besonderes Interesse verdient der im Lichtbilde (Abb. 1) dargestellte 
Apparat zur Bestimmung der Potential- und Stromlinien in einer FIuB- 
krummung nach einem elektrischen Widerstandmefiverfahrcn, wobei die 
Flufikrflmmung mit einem Ó,1 mm dicken Neusilberblech nachgebildet 
wird. Allerdlngs besteht nur fiir eine lamlnare (Band-) Strómung eine 
gewisse Obereinstimmung mit der elektrischen Strómung [nicht aber fflr 
die turbulente (Flecht-) Strómung, die in Wirklichkeit vorhanden ist],

Die Theorie der komplexen Zahlen gestattet unter den vor- 
genannten elnschrankenden Voraussetzungen auch die Anwendung der 
konformen Abbildungen, da die Gradienten und Potentlallinicn sich 
rechtwinklig schneiden. Fiir eine relne Kreisstrómung gilt u=?konst:/\ 
Die Geschwindigkeiten v nehmen danach zum Kriimmungsmittelpunkte 
hin zu, um an dlesem selbst unendlich grofi zu werden. Da dlese 
Grenzbedingung indessen nicht erfiillt werden kann, miissen andere Be- 
dingungen bestehen; diese fiihren infolge der Massentr3gheit zu Ablósungen. 
Daher ist eine Ausdehnung der Potentlaltheorle auf die Ablósungsgebiete 
(Strómungswalzen) nicht móglich.

Das Ergebnis aller Untersuchungen fiihrt zu dem Satze: „Die Um- 
gestaltung der Fluflsohle ist . . . .  eine Folgę der Querstrómung, also 
des Quergefailes“, eine Feststellung, die mit den bereits bekannten Er- 
fahrungen uberetnstlmmt1).

Das anregend geschriebene klelne Buch verdient weitgehende Be- 
achtung der mit flufibaullchen Aufgaben betrauten Ingenieure. 

_____________  Prof. 3 i‘.=3«9- R. W in k e l.

[) R. W in k e l, Die Grundlagen der Flufiregelung, S. 17 bis 26. Berlin 
1934, Wilh. Ernst & Sohn.

6



39 4 Bucherschau
DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Bericht uber die ersteTagung des Internationalen Vei bandes fiir wasser- 
bauliches Versuchswesen, Berlin 4. bis 7. Oklober 1937. 286 S., 1 Tafel. 
Stockholm 1938, Oskar Eklunds Boktyckeri.

Aufier verschiedenen geschaftlichen Mittellungen enthalt das Buch 
Berichte iiber technisch-wissenschaftliche Vortrage namhafter Ingenieure 
flber die von ihnen angestellten Modellversuche und dereń Ergebnisse.

Zunachst berichtete Prof. J. Sm etana , Prag, flber eine Vorrichtung 
zur Messung der Geschiebemenge an der Flufisohle, ferner uber die 
Formgebung der festen Schwelle eines bewegllchen Wehres sowie uber 
die Ahnlichkeit hydrodynamischer Erscheinungen, bei denen das Wasser 
stark mit Luft vermengt ist.

Ing. J. B. S c h ijf ,  Delft, behandelte die Trossenkraftmessungen beim 
Modellversuch und in der Natur; beachtenswert sind zwei beschriebene 
und in Abbiidungen dargestellte Apparate, die eine Messung an ge- 
schleusten Schiffen in der Natur gestatten. Im Anschlufi hieran gab 
Regierungsbaurat J. K lee be rg , Berlin, einen kurzeń Bericht uber Nach- 
prflfungen der Ergebnisse von Modellversuchen an in der Natur geschleusten 
grofien Schiffen, die recht befriedigende Oberelnstimmung erkennen liefien.

Ein Aufsatz von Prof. Dr. L. S trau b , Minneapolls, befafit sich mit 
der Beobachtung und Untersuchung der Schwebestofle in Fliissen; ein 
Mefiapparat wird beschrieben und die Vertellung der Schwebestoffe In 
einer Senkrechten dargestellt (Missouri).

Die Anwendbarkelt der Potentialtheorie auf die Wasserbewegungen 
in gekrflmmten Fiufistrecken wurde von Prof. ®r.=3«g- P. Bóss, Karlsruhe, 
erórtert; die Ablósungen bedingen natflrlich Abweichungen, so dafi die 
Ablósungsgebiete aus den Betrachtungen auszuscheiden sind. Anschliefiend 
folgte ein Vortrag von Prof. 2)l'.=S"3- H. W it tm a n n , Karlsruhe, flber die 
Fiihrung von Hochwasserdeichen in gekrflmmten Fiufistrecken; von 
Bedeutung ist u. a. die Fiihrung des Mittelwasserbettes innerhalb des 
eingedelchten Flufigebietes sowie die zweckmafilge Art von Vorland- 
abgrabungen.

Prof. R. S e ife r t , Berlin, berichtete flber die Tiefenverzerrung und 
Gefallverstarkung beim Modellversuch und fflgte eine Zahlentafel fflr 
Verzerrungswerte 1, 2, 5, 10 und 20 bei. Im Zusammenhange hiermit 
sprach Prof. A. R oh r ing e r , Budapest, flber verzerrte Flufimodelte, bei 
denen allerdlngs sowohl die geometrische wie auch die mechanische 
Ahnlichkeit aufier acht geblieben war. An diese beiden Vortr3ge schlofi 
sich eine eingehendere Aussprache an.

Von Generalinspekteur L, B onne t, Chefing. J. B lockm anns  und 
Ing. J L am oen  wurden in Antwerpen Modellversuche mit selbsttatlgen 
Saughebern durchgefflhrt, die im Buche kurz beschrieben sind.

Regierungs- und Baurat E. Berg, Berlin, hielt einen Vortrag iiber 
Modellversuche Im Tidegebiete, die in der Berliner Versuchsanstalt fflr 
Wasser- und Schiffbau seit ungefahr 15 Jahren mit elektrisch selbsttatig 
gesteuerten Apparaten ausgefiihrt werden.

Nach einer Aussprache flber die geschaftllche Durchfiihrung der nach- 
richtlichen Mitteilungen (Bulletln) folgen noch Berichte von A. T. Ippen 
und R. T. K napp , Pasadena, ais Studie fflr gekrummte Kanale mit recht- 
eckigem Querschnitt sowie von 2)r.=3ng. W. B e rna tz lk , Paris, flber unter- 
irdlsche Erosionserscheinungen im Sande.

Das Buch wird infolge der Vielseitigkelt der in ihm behandelten 
Gebiete des Wasserbaufaches In Fachkreisen sicher viel Beachtung finden.

Prof. R. W inke l.

Wendehorst, R., Dipl.-Ing.: Bautechnische Zahlentafeln. 3. Auflage, 191 S. 
Berlln/Leipzig 1938, B. G. Teubner. Preis kart. 3,60 RM.

Die drltte Auflage der Bautechnischen Zahlentafeln bringt, auch nach 
den elgenen Ausfflhrungen des Verfassers, gegeniiber der zweiten nur 
wenlge Anderungen und Erganzungen. Ich kann deswegen meine Aus
fflhrungen gelegentilch des Erscheinens der zweiten Auflage1) nur wieder- 
holen: ,Die Zahlentafeln wollen alle fflr bautechnische Berechnungen 
erforderllchen Angaben auf engstem Raum brlngen und nicht nur fiir 
technlsche Lehranstalten, sondern auch fflr die Praxls ausrelchend sein. 
Letzteres ist jedoch bel einem Buchumfang von 185 Seiten ganz aus- 
geschlossen. Fflr den Schfller konnen die Tafeln dann ausrelchend sein, 
wenn die Ihm gestellten Obungsaufgaben so gestellt werden, dafi er zur 
Lósung der Aufgaben die erforderlichen Werte in den Tafeln finden kann. 
Die Bauwelt steht allerdlngs auf dem Standpunkte, dafi der Techniker 
schon auf der Schule die fiir die Praxls bestimmten Bflcher kennen und 
benutzen lernen sollte, die er sich ja spater doch anschalfen mufi".

Leider ist die dritte Auflage in einem recht ungiinstigem Zeitpunkte 
erschlenen, namlich zu frflh. Gerade der Sommer 1938 hat, kurz nach 
Erscheinen der Bautechnischen Zahlentafeln, viele neue, einschneidende 
amtliche Vorschriften und Bestimmungen gebracht, z. B. flber die Aus- 
fiihrung von Bauwerken aus Holz Im Hochbau, Berechnungsgrundlagen 
fflr fllegende Bauten, desgleichen betr. Tribunenbauten usw. Dazu kommen 
zahlreiche Anderungen noch bestehender Vorschriften, z. B. Anderungen 
der zulassigen Beanspruchungen derBaustoffe, insbesondere des Stahls usw. 
Durch alle diese neuen Vorschriften und Anderungen ist leider ein nicht 
unbedeutender Tell der Bautechnischen Zahlentafeln heute vollkommen 
flberholt. Es wird kaum móglich sein, etwa durch Nachtrage die Tafeln 
dem heutigem Stande der amtlichen Vorschrlften anzupassen. Dazu sind 
die Anderungen zu umfangreich. Da es anderselts nicht anganglg er
scheint, dem Schfller ein Buch mit zum Teil unzutreffenden Angaben in 
die Hand zu geben, dflrfte wohl nichts anderes flbrlg bleiben, ais das 
Buch entsprechend umzuarbeiten. F ranz Boerner.

J) Bautechn. 1937, Heft 54, S. 723.

Cammerer, J. S., S r ^ n g . : Der Warme- und Kalteschutz in der Industrie.
2. Auflage. VII, 315 S. mit 118 Abb. Berlin 1938, Julius Springer, 
Preis geb. 28 RM.

Gegenuber der ersten Auflage sind die Eiórterungen flber diejenigen 
Fragen, die durch die (inzwlschen erschienenen) „Regeln fflr die Prflfung" 
und „Richtlinien zur Bemessung" von Warme- und Kalteschutzanlagen 
erfaBt werden, eingeschrankt worden. Statt dessen wurden warmetechnlsche 
Sonderaufgaben aufgenommen und die Hilfsmittel zum praktischen Ge- 
brauch vermehrt. Insbesondere fand eine Anpassung an den jetzigen 
Erkenntnisstand statt.

Auf 169 Seiten werden die Grundlagen der Warme- und Kalteschutz- 
technlk (physikalische Gesetze, warmetechnlsche GróBen, Dammstoffe und 
ihre Eigenschaften und die Mefitechnlk) und auf weiteren 141 Seiten die 
Anwendung des Warme- und Kalteschutzes in der Industrie und die 
Berechnung solcher Aufgaben behandelt.

Die Umrechnung auf andere Maflsysteme wird durch Angaben er- 
leichtert und u. a. dargelegt, dafi der Begriff: „Gleichwertige Vollzlegel- 
wandstarke" nur fiir den Dauerzustand des Warmestromes gilt, und dafi 
damit nichts flber die Speicherfahigkeit der Wand ausgesagt wird. In 
Baukreisen ist das meist nicht bekannt, zumal der Begriff in der Zulassung 
von Leichtwandbaustoffen Eingang gefunden hat. Es ist deshalb zu 
begriifien, dafi den Anw3rm- und AuskuhWorgangen von Wanden ein 
besonderer Abschnitt gewidmet wurde. Bei Vergleichen mit Vollziegel- 
wanden ist es nótig, den Warmedurchlafi und die Speicherfahigkeit in 
Abhangigkeit voneinander anzugeben und abzugrenzen.

Aufschlufireich sind ferner die Angaben flber den EinfluB der Damm- 
schichtenfolge In Industrieófen, den Warmeaustausch mit der Erde, die 
Wirkung der Sonnenbestrahlung auf Aufienfiachen von Kflhhaumen, die 
Eigenschaften von Dammstoffen, dereń Entzflndbarkeit und insbesondere 
flber Ursachen der Feuchtigkeit in Kuhlraumen sowie flber das Gefrieren 
des Bodens darunter und- die dagegen zu treffenden MaBnahmen. Zu 
Abb. 49 wird bemerkt, dafi der Spannungsverlauf im Mauerwerk zu einer 
festen Verblndungzwischen Decke und Wand ohne Zwischenlagen zwingt, 
so daB die Decke dann zweckmafiig unten und oben zu dammen ist. 
Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Decke ein s e lb s ta nd ig e s  
Auflager hat und mit der AuBenwand mindestens durch Anker verbunden 
ist. Bei Ausfuhrungen nach Abb. 50 empfiehlt es sich, die Aufienfeuchtigkeit 
durch einen dichten Putz mit wasserdichtem Anstrich und einer Schutz
schicht davor abzuhalten und die innere wasserdlchte Dammung bis flber 
den Fufiboden hinaufzuziehen, um ein Durchfeuchten der Wand von 
innen her zu verhlndern.

Der zweite Tell enthalt in ubersichtlicher Form die wesentlichsten 
Gesichtspunkte fiir die Berechnung solcher Anlagen und die dazu nótigen 
Tafeln und technischen Angaben. Viele praktische Hinweise, Angaben 
flber GróBenordnungen, Tafeln zur Eileichterung der Berechnung und 
Beispiele sind eine Fundgrube fflr den auf wissenschaftlicher Grundlage 
arbeitenden praktischen Ingenieur. Zur Frage der Ausschreibung ware 
noch zu sagen, daB die erforderlichen Dammungen zweckmafiig auf Grund 
elnerWirtschaftlichkeitsberechnung im Zusammenhang mit der Konstruktion 
vor der Ausschreibung bestimmt werden. Eine solche gleichmaBige An- 
gebotsgrundlage macht die Ausschreibung zu einer Frage der Gflte der Bau- 
stoffe und der Tiichtigkeit des Anbieters, erieichtert ihm die Beantwortung 
der gestellten Fragen und enthebt ihn unmógiicher Garantieforderungen.

Eine Schrifttumsangabe erieichtert dem Benutzer des Buches die 
Auffindung von Aufs3tzen iiber Sonderaufgaben. Das Buch gehórt auf 
den Tisch des Ingenieurs, der sich mit den Fragen des W3rme- und 
Kalteschutzes befafit. Do o ren t z.

Gattnar, A.: Bemessungstafeln fiir Holzbauten. VI, 27 S. mit 4 Text- 
abbildungen und 13 Tafeln. Berlin 1939, Verlag Wilh. Ernst & Sohn. 
Preis stelf geh. 4,40 RM.

Die Verknappung des Bauholzes macht es dem Gestalter hólzerner 
Bauwerke zur Pfllcht, auBerst sparsam mit dem Baustoff Holz umzugehen 
und an die Stelle des oft auch heute noch „gefflblsmaBigcn” Entwerfens 
ein durch sorgfaltige Berechnung gesichertes Konstruieren lreten zu lassen. 
Daher ist jedes Hilfsmittel zu begrflBen, das den Konstrukteur von der 
Ffllle der rechnerischen Kleinarbeit entlastet. Die vorliegenden Bemes
sungstafeln bilden zu den Bestimmungen des Normblattes-DIN 1052 eine 
gute Erganzung, dereń Wert bei einer erneuten Bearbeitung durch die 
Beseltlgung einiger Unstimmigkelten in den Zahlenbeispielen 11, 13, 14 
und 18 und auf der Tafel V sowie durch ergSnzende Hinweise flber den 
Giiltigkeitsberelch der Tafeln Ilia und IIIb noch gesteigert werden kann. 
Stórend sind besonders fflr den noch ungeiibten Benutzer der Tafeln die 
Bezeichnungen und Schreibwelsen einiger Formelgrófien, weil sie von den 
in den NormblSttern DIN 1052 und DIN 1350 iiblichen abweichen.

F on robe rt VDI.

Jung, K.: Kleine Erdbebenkunde (Bd. 37 der Sammlung Verstandliche 
Wissenschaft). 160 S. mit 95 Textabb. Berlin 1938, Julius Springer. 
Preis geb. 4,80 RM.

Diese kleine Erdbebenkunde, die eine allgemeinverst3ndliche, aber 
durchaus wissenschaftliche Einfflhrung in dieses Fachgeblet darstellt, ver- 
dient auch die besondere Aufmerksamkeit des Bauingenieurs, weil sie 
einmal die Grenzgebiete der dynamischen und seismischen Baugrund- 
untersuchung streift, zum anderen die Wirkung von Erdbeben auf Bau
werke iibersichtlich behandelt. Das Studium ies vorzflgIich ausgestatteten 
Bandchens wlrd daher allen Fachgenossen, die sich uber diese geologisch- 
geophysikalischen Grenzwissenschaften und flber Gebaudeschaden in 
Schuttergebieten unterrichten móchten, bestens empfohlen.

Dr. S che id ig .
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VDI-Jahrbucli 1939. Die Chronik der Technik. Herausgegeben im Auf-
trage des Vereines deutscher Ingenieure von A. L e itn e r  VDI. 298 S.
Berlin 1939, VDI-Verlag GmbH. Preis geh. 3,50 RM.

Die vorliegende 6. Folgę des VDI-Jahrbuches, das eine Zusammen- 
fassung der im zuriickliegenden Jahre geleisteten technisch-wissenschaft- 
llchen Arbelt gibt, ist nach denselben Gesichtspunkten wie seine an dieser 
Stelle bereits gewtirdigten Vorg3nger') aufgebaut. Die Gesamteinteilung 
gliedert sich in angewandte Wissenschaften, Bau-und Werkstoffe, Betriebs- 
stoffe, Maschinenelemente, Feinmechanische Technik, Warmekraftanlagen, 
Wasserkraftanlagen, Elektrotechnik, Bauwesen, Werkstoff-Bearbeitung, 
Pumpen und Verdichter, Fórdertechnik, Verkehrswesen, LIcht- und 
Beleuchtungstechnik, Photo- und Kinotechnik, Staubtechnik, Helzungs- und 
Liiftungstechnik, Schalltechnik, Kaitetechnik, Haustechnik, Verbrauchsguter- 
technik, Landwirtschaftstechnik, Forstwirtschaftstechnik, Tropentechnlk, 
Slediungs- und Wohnungswesen, kommunale Technik, Werkleitung, Technik 
und Recht. Es schliefien sich an Ausfiihrungen iiber den VDI im national- 
sozlalistischen Aufbau und Gedenktage der Technik.

Das Werk, dem der Direktor des Verelnes deutscher Ingenieure Dr. 
K ó lzow  ein Vorwort gewidmet hat, umfafit ln den von 96 Fachmannern 
zusammengestellten Abschnitten die Entwicklung der Technik in der Zeit 
von Ende 1937 bis Ende 1938. Wie in den frfiheren Auflagen werden die 
Fortschrltte auf den einzelnen Gebieten in kurzeń Berichten zusammen- 
gefafit, zu dereń Erganzung in einer Sonderspalte neben dem Haupttext 
jeweils die angezogenen Żeltschriftenaufsatze genau angefuhrt werden. 
Am Ende eines jeden Hauptabschnitts werden die elnschiaglgen Buch- 
veróffentllchungen genannt.

Eine etwas ausfuhrlichere Behandlung hat gegenuber der fruheren 
Auflage die Elektrotechnik erfahren, und ein neuer Abschnitt „Der VDI im 
nationalsozlalistischen Aufbau" gibt elnen Uberblick iiber Organisation und 
Arbeitsgeblete desVereines deutscher Ingenieure im Rahmen desNS.-Bundes 
Deutscher Technik.

Bel der gewaltlgen Ausweitung unserer Technik Ist es besonders 
notwendig, dafi der Ingenieur ein Hllfsmittel zur Hand hat, das ihm rasch 
einen Uberblick iiber die letzte Entwicklung der technischen Nachbar- 
geblete liefert. Diesen Zweck erfiillt das VDI-Jahrbuch, das etwa 10 000 
Schrifttumsquellen erschliefit und damit wertvolle Anregungen auch fur 
das engere Arbeitsgebiet des einzelnen liefert. Die ebenso miihevol!e 
wie sorgfaitige Arbelt von Herausgeber und Mitarbeitern verdient beson
dere Anerkennung. S inner.

P ira łh , Carl, ®v.=3jn(j.: Verkehr und Landesplanung. 61 S. mit 11 Abb.
Stuttgart 1938, W. Kohlhammer. Preis geh. 3,90 RM.

Der wesentllche Inhalt der Schrift ist eine elngehende Behandlung 
der Zusammenhange zwischen Verkehr und Landesplanung im wiirttem- 
berglschen Raume, die vom Verfasser ais Forschungsarbeit im Auftrage 
der Relchsarbeltsgemeinschaft fiir Raumforschung durchgefuhrt wurde. 
Daneben werden nach einer kurzeń Schilderung der Entwicklung des 
Verkehrsproblems im Zusammenhange mit der Landesplanung die Grund
lagen fiir Verkehrsplanungen im Fern- und Nahverkehr in iibersichtlicher 
und klarer Weise dargestellt.

Von Interesse Ist die kurze Erorterung der organisatorlschen Leistungen 
des Dritten Reiches auf diesem Gebiete. Durch diese Leistung sind erst 
die Voraussetzungen fiir dic zweckvolle Einbeziehung der Verkehrstrager 
und fiir einen gerechten Ausgleich der verschiedenen Belange innerhalb 
der Raumplanung geschalfen. Nach dem Umbruch fand die neue Staats- 
fiihrung im Verkehrswesen fiir die Eisenbahnen und die Wasserstrafien 
Reichsverwaltungen vor. Aber die unter aufierem Druck ln privatwirt- 
schaftllcher Form organisierte Relchsbahngesellschaft unterlag Bindungen, 
die nur einer moglichst starken Ausnutzung ohne Riicksicht auf die 
Interessen des deutschen Volkes dienen sollten. Diese Formen und 
Bindungen sind restlos beseitigt und die Reichsbahn ohne jede Ein- 
schrankung wieder der Reichshoheit unterstellt worden. Auf die wichtigsten 
deutschen Wasserstrafien hatte das Ausland weltgehenden Einflufi. Auch 
dieser Mifistand ist durch die Reichsregierung beseitigt. Fiir das gesamte 
Durchgangstrafiennetz wurde noch im Jahre 1933 in dem Generallnspektor 
fiir das deutsche Straflenwesen die zentrale Reichsbehórde geschaffen. 
Auch der vlerte Verkehrstrager, die Luftfahrt, fand lm Reichsluftfahrt- 
mlnister die einheitllche Leltung. Abschllefiend wurde ais ordnende, 
vermittelnde und im Bedarfsfalle auch entscheidende Behórde 1935 die 
Reichsstelle fiir Raumordnung mit ihren Aufienstellen, den Landesplanungs- 
gemelnschaften, geschaffen. Sie dient nicht nur der Zusammenarbeit der 
verschiedenen amtlichen Steilen, sondern sehr wesentllch auch der Heran- 
ziehung der Landwirtschaft, der Industrie, der Organisationen des Siedlungs- 
wesens und privater Steilen bei der Ordnung des deutschen Lebens- 
raums.

Besonders elngehend werden in der Schrift Prof. P ira ths  die Ge- 
sichtspunkte dargelegt, nach denen die Planung fiir den Fern- und fiir 
den Nahverkehr zu gestalten ist. Die gegebene Grundlage bllden 
die natiirlichen Verhaitnisse der Erdoberflache und des Luftraums des 
Planungsraums, soweit durch sie der Verkehr und die Verkehrselnrichtungen 
beruhrt werden. Ais weitere Hauptgrundlagen werden genannt: die Ver- 
tellung der Bodenschatze und der Siedlungen, die vorhandenen Verkehrs- 
mittel nach ihrer raumlichen Lage und ihrer Leistungsfahigkeit, die Ver- 
teilung der Versand- und der Empfangsgebiete hauptsachlich fiir den 
Gflterverkehr. Bei dem letzten Punkte wird unterschieden zwischen 
hoch-, mlttel- und geringwertigen Gutern, weil sich nach dem Werte die

■) Besprechung des VDI-Jahrbuches 1938 s. Bautechn. 1938, Heft
40/41, S. 559.

Art des Verkehrsmittels: Kraftwagen, Eisenbahn oder Wasserweg richtet, 
das fiir die Befórderung zweckmafiig eingesetzt wird. Dabei miissen 
auch die Beziehungen zu den Nachbargebieten beriicksichtigt werden.

Die ausfiihrliche Durchfuhrung dieser Untersuchungen fiir das Land 
Wiirttemberg gibt fiir die verkehrliche Erfassung eines Planungsraums 
ein gutes Beispiel, das sich mit Vorteil ais Richtlinie und Arbeitsunter- 
lage auch fur andere Gebiete verwenden laBt. Fiir Obungsarbeiten aus 
dem Raumordnungswesen in Hochschul-Seminaren und -Arbeitsgemein- 
schaften —  eine gerade fQr dieses Gebiet fruchtbrlngende und auf eigen- 
schópferlsche Arbeit hinweisende Art des Studiums —  wird die vor- 
liegende Arbeit von grofiem Nutzen sein. G ro fijo hann .

Bazali-Baum eister: Preisermittlung und Veranschlagen von Hoch-, 
Tief- und Eiseribetonbauten. 7. Auflage. VII, 431 S. mit 116 Abb. 
Berlin 1938, Julius Springer. Preis geb. 24 RM.

Die vóllig neu bearbeitete siebente Auflage des bekannten und 
geschatzten Werkes enthalt in den beiden ersten Abschnitten alles 
Grundsatziiche der Kostenvorrechnung, in einem Anhang die Methoden 
der Nachrechnung. Dazwischen liegt der Hauplteil; er bringt in den 
Abschnitten III bis XXIV fiir Tiefbauten, Hochbauten und Elsenbetonbauten 
in grofier Fiille sehr wertvolle Angaben iiber Zeitaufwand und Baustoff- 
bedarf. Die wesentlichsten Baumaschinen werden elnzeln behandelt. Man 
findet Neuwerte, Gewichte, Bedarf an Energie und Betrlebstoffen, Kosten 
fiir Transport, Aufbau und Abbau. Fur alle Gebiete des Bauwesens 
findet der Praktiker einen Schatz von Erfahrungen, der bei der Tagesarbeit 
des Veranschlagenden wertvolle Dienste leisten wird. Der Verfasser hat 
damit eine segensreiche Arbeit geleistet, fiir die ihm der Dank der Praxis 
slchcr ist.

Das G ru n d s a tz iic h e  der Preisbildung ist zur Zeit im lebhaften 
Umbruch begriffen. Relchsregierung und die Organe der gewerblichen 
Wirtschaft bemiihen sich, die Begriffe und die Verfahren der Preisbildung 
zu normen, und darum Vorrechnung, Buchfiihrung, Bilanzlerung und 
Nachrechnung fiir die einzelnen Wirtschaftsgebiete elnheitlich zu gestalten 
und aufelnander abzustimmen. Einheitliche Kontierung der bauwirtschaft- 
lichen Buchfiihrung ist bereits eingefiihrt. Fiir die Baupreisermittlung 
werden Vorschriften des Relchswirtschaftsministeriums erwartet. Die 
Wirtschaftsfuhrung des Reiches erzwingt auf diese Weise die kalkulatorische 
Einhcitssprache der Bauwirtschaft. Im Sinne der Dr. B lunckschen Schriften 
und der Wirtschaftsgruppe Bauindustrie diirften in Zukunft grundsatzilch 
Lóhne, Stoffe und Sozialleistungen die primaren Kostenteile sein; sie 
werden die Trager der Zuschiage fur allgemeine Geschaftsunkosten, 
Kapitaldlenst, Wagnis und Gewinn und Umsatzsteuer. Abschreibungen 
und Frachten rechnen zu den Stoffen. Konseąuenter ais bisher wird bei 
der Kostenrechnung der Lohnanteil L ausgegliedert werden miissen, schon 
deshalb, um den Zeitaufwand nach der Vorrechnung und den der Aus- 
fiihrung auf einfache Weise vergleichen zu kónnen. Ferner wiiide es zu 
einer Abrundung des Werkes fiihren, wenn ein Abschnitt der gesunden 
Gestaltung der Preisverzeichnlsse gewidmet wiirde. Dahin gehórt die 
Schaffung besonderer Preisstellen fiir alle einmaligen Leistungen —  z. B. 
Baustelleneinrichtung, Vorhaltung, Abbau — , damit diese oft wesentlichen 
Kosten nicht auf beliebige andere Preisstellen umgelegt werden. Geschieht 
das letztere, so werden die davon betroffenen Einheitspreise vóllig ver- 
nebelt und hóren auf, vergleichbar und priifbar zu sein.

Wir wiinschen der slebenten Auflage guten Weg und stelgenden Erfolg.

B. L óser, Dresden.

Lorenz, H .: Gestaltungsaufgaben lm Strafienbau. Ein Skizzenbuch mit 
Zelchnungen von Julius B rodhage  und Ludwig B ilz . Forschungs- 
arbeiten aus dem Strafienwesen, Band 14. 100 S. u. 129 Zelchnungen.
Berlin. Volk und Reich-Verlag. Preis kart. 8,50 RM.

Bel dem Entwurf einer Strafie auf dem Relfibrett wird meist iiber- 
sehen, dafi die Strafie nicht aus Bezugslinien und Flachen besteht, sondern 
ein Kórper ist, der durch Linien und Flachen begrenzt wird, die stetige 
Form haben miissen. Dieser Kórper durchdrlngt ein hóchst unregel- 
mafiiges Gelande. Die technlsche Gestaltungsaufgabe der Llnienfiihrung 
besteht vorwlegend darln, den Strafienkórper so welt dem Gelande an- 
zupassen, ais es die Riicksicht auf die Forderungen des Verkehrs und 
die Sicherung des Strafienkórpers zulassen. Ein Verkehrsband wird daher 
stets einen starken Eingriff in die Natur bedeuten. Aber die technischen 
Grundlagen sind nicht so slarr, besonders wenn wirtschaftllche Ober- 
legungen ausschelden, dafi man nicht auch eine Fiihrung finden kann, 
in der die Gegensatze zwischen Natur und Technik gemildert werden. 
Die geschickte Ausnutzung natiirlicher Gegebenheiten kann sogar un- 
erwartete Wirkungen sowohl auf den Benutzer der Strafie wie auf den 
Landschaftsbeschauer hervorrufen.

Das zu besprechende Buch bemiiht sich durch das schon von 
S chu ltze- N aum bu rg  in seinen Kulturarbelten mit sichtllchem Erfolge 
angewendete Verfahren, durch Beispiel und Gegenbelspiel das Auge fur 
die Gelandeausnutzung zu scharfen, wobei der blofien Garnierung und 
Verschónerung der Strafienrander keine besondere Aufgabe zugemessen 
wird, sondern versucht wird, die anschaullchen Beziehungen zwischen 
der Strafie und dem Raum, ln den sie gestellt ist, mit wenigen Worten, 
aber einprSgsamen Zelchnungen zu deuten. Der Versuch ist durchaus 
gelungen. Aber er ist nur von dem Blickwinkel des Strafienbenutzers 
aus durchgefuhrt, nicht von dem des aufierhalb weilenden Naturbetrachters.

Da bel der Fahrt im Kraftwagen das Kieine verschwindet, kann nur 
groflraumig gesehen werden. Davon werden auch alle Deutungen be- 
herrscht, wie raumliche Pflanzung, d. h. Ausnutzung des schon vorhandenen 
Bestandes, seine Schonung und Erganzung, ferner die Gestaltung der Tal- 
ubergange. Damit dem Kraftfahrer diese iiberhaupt zum Bewufitse
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kommen, soli die AnnSherung in einer Krflmmung gefuhrt werden, ebenso 
die Einschnitte, die nicht zu einem Abreiflen der Verbindung mit der 
Landschaft fiihren diirfen. Dafi StraBentunnel hier besonders verheerend 
wirken, liabe ich schon in Bautechn. 1939, Heft 18, ausgefuhrt. Die 
Mittelstreifen bei Autobahnen, die aus Verkehrsrficksichten nótig sind, 
sollen im Walde so verbreitert werden, dafi sich zwischen den beiden 
Fahrbahnen ein kraftlges Wachstum entfalten kann. lhr Bewuchs soli 
sich der Umgebung anpassen. Die Richtlinien fflr Alleen und Rastplatze 
werden dann gegeben und die Gestaltung der technisch an sich schon 
so schwierigen AnschluBstellen und Kreuzungen an den Autobahnen be- 
handelt.

Auch auf die Anforderungen der Gestaltung im Hinblick auf die 
Beleuchtung bei Nacht durch ortsfeste oder bewegliche Lichtąuellen wird 
ln sachkundiger Weise eingegangen. Am SchluB werden dann noch die 
Form der Nebenwege, Wohnlager und Seitenentnahmen besprochen. Das 
Buch wird zufolge seiner Anschaulichkeit zu einer befriedigenden Ge
staltung der neuen StraBen beitragen und immer wieder zur Betrachtung 
anregen und damit fflr den Benutzer von dauerndem Wert sein.

Dr. Ne u mann.

Rausch, Ernst, Prof. ®r=Sng., Dr. techn.: Berechnung des Elsenbetons 
gegen Verdrehung(Torsion) und Abscheren. 2.Auflage. 92S. mit 138 Abb. 
Berlin 1938, in Kommission bel Julius Springer. Preis geb. 10,50 RM.

Gegen die erste Auflage des genannten Werkes enthalt die zweite 
Auflage einige der Praxis entnommene neue Belspiele. Die Berechnung 
gegen Abscheren (Teil II) wurde allgemeiner gefafit. Die Bedeutung des 
Buches und seine Stellung im deutschen Eisenbeton-Schrifttum haben wir 
an dieser Stelle bei Erscheinen der ersten Auflage gewfirdigt1), so daB 
sich weitere Erórterungen embrlgen. Beweis fflr das Bedflrfnis des Buches 
Ist die Tatsache, daB uns die wertvoIlen Gedanken und Ergebnisse des 
Verfassers auch schon in anderen Werken begegnen.

B. Lóser, Dresden.

H anna, W. S., Tschebotareff, G., K halifa, M . K .: Results of research work 
carried for the period 1933—1936. Fouad I Unlversity, Facult_y of 
Engineering, Soli mechanics and foundation research Laboratory. (In 
englischer Sprache.) Bulletin Nr. 1, January 1937. 101 S. Cairo 1938, 
Publlshed by Fouad I Unlversity.

Die zur Universitat Kairo gehórende Versuchsanstalt fflr Bodenkunde 
und Griindungen (Leitung Prof. W. S. Hanna) beobachtet laufend die 
Senkungen einer grófieren Anzahl von Gebauden. Sie legt in dem oben- 
genannten Bericht die Ergebnisse dieser Beobachtungen fiir die ersten
13 Gebaude vor. Vorausgeschlckt ist eine allgemeine Abhandlung flber 
bodenkundllche Fragen, iiber die Untersuchung von Bodenproben und 
iiber die Voraussage von Setzungen. AnschlleBend wird die Ausstattung 
der Versuchsanstalt und ihre Arbeltsweise beschrieben. Dabei werden 
eingehend die ais Baugrund in Betracht kommenden Bodenarten Agyptens 
(Schluff und Ton) geschildert und der zur Voraussage der Setzungen 
verwendete Rechnungsgang eriautert. Schliefilich werden in muster- 
gflltlger Zusammenstellung alle notwendlgen Angaben flber die unter- 
suchten 13 Gebaude gemacht. Die Gebaude sind sowohl auf EInzelplatten 
und Plattenstreifen (Gurtplatten) ais auch auf Pfahle gegriindet. Fflr 
jedes Bauwerk sind dargestellt eine Zeichnung des Gebaudes, die Bohr- 
ergebnisse mit Angabe der Wasserstande und der entnommenen un- 
gestórten Bodenproben, die Ergebnisse der Untersuchungen dieser Proben 
in iibersichtllcher zeichnerischer Auftragung fflr jedes Bohrloch (Wasser
gehalt, Ausroll- und Fliefigrenze, Durchiasslgkelt, Druckfestlgkeit, Bruch- 
grenze, Verdichtungsziffer), die in den Gebaudegrundrifi eingetragenen 
Llnien gleicher Bodenpressungen bel verschiedenen Annahmen flber die 
Steiflgkelt des Gebaudes und zum Verglelch damit die Linien der 
beobachteten gleichen Senkungen, endlich die Zeitsetzungsllnlen der 
wlchtlgsten beobachteten Punkte in Abhanglgkeit von der Last und dem 
Wasserstande.

Im Schlufiwort wird betont, dafi die Versuchsanstalt zwar nicht ohne 
weiteres den immer wieder an sie gestellten Forderungen entsprechen 
kann, fiir Agypten allgemeln gflltlge Ziffern ais zuiassige Bodenpressungen 
und ais zuiassige Pfahllasten zu nennen, dafi sie aber hofft, durch ihre 
Arbeiten allmahlich dahin zu kommen, dafi sie fiir Bauwerke iiblicher 
Art und fflr bestimmte feststehende Baugrundverhaitnisse solche Zahlen 
nennen kann. Die Herausgabe weiterer Berichte in der Art des vor- 
llegenden ist geplant. Die Versuchsanstalt beobachtet eine weit grófiere 
Zahl von Gebauden ais die hier dargestellten, die Veróffentlichung der 
Ergebnisse hat aber bel dem langsamen Nachgeben des Tonbodens erst 
Wert, wenn die Zeitsetzungslinien fflr mindestens zwei Jahre gegeben 
werden kónnen. . •*

Das Werk ist zunachst fflr agyptische Kreise bestimmt, hat aber eine 
weit dariiber hinausgehende Bedeutung, da es — in diesem Umfange 
zum ersten Małe im Schrifttum —  Setzungsbeobachtungen mit allen dazu- 
gehórigen Untersuchungen und Berechnungen der neuzeitlichen Boden
kunde in vorbildlicher Vollstandlgkeit und Anschaulichkeit bringt. Ein 
groBer Teil des Werkes hat fibrigens in Einzelberichten bereits der Inter- 
nationalen Tagung fflr Bodenkunde und Grundbau2), die im Jahre 1936 
in Boston stattgefunden hat, vorgelegen. Lohm eyer.

‘) Bauchn. 1932, Heft 25, S. 312.
2) Bautechn. 1936, S. 550 u. 552; 1937, S. 380.

Patentschau.
Zweiwandlge eiserne Spundwand. (KI. 84c, Nr. 639 493, vom

1. 10. 1933, von Ilseder Hfltte in Peine.) Um eine festere Fuhrung des 
Schlosses beim Rammen zu erreichen und die Herstellung der einzelnen 
Teile im vorhandenen Walzwerk zu ermóglichen und das Ausweichen 
und Ausknicken von einzelnen Tellen zu verhindern, sind an den Steg- 
elsen die unmlttelbar an den eigentlichen Steg anschliefienden Wulste 
nach innen gerichtet, und die aufieren Lappen der benachbarten Flach- 
eisenklauen beruhren sich fast flber den Flanschen der Stegelsen und 
bilden zusammen mit dem Mlttelteil der Flacheisen eine glatte Wand- 
aufienfiache. Das Rammelement besteht aus einem Stegeisen 20', das mit 
zwei Flacheisen 22' zu einem starren U-Rahmen durch Schweifien ver- 
einigt ist. Der U-Rahmen wird mit den Keulen 21 voraus —  Pfeil-

Abb. 2.

-28
Abb. 1.

richtung 24 —  gerammt, so dafi sich 
die Klauen nicht im Erdreich ver- 
stopfen kónnen. — Ais erste Bohle 

Abb. 3. der zu rammenden Spundwand wird 
ein Kasten, bestehend auszwei Fiach- 
und zwei Stegeisen, gerammt, an 
den nach rechts oder Iinks beliebig 
die nachsten Bohlen angeschlossen 
werden kónnen. Um die Flacheisen 
einer U-Bohle beim Rammen zu 

verstelfen, hat das Blech 25 etwa in der Mitte eine Auskrópfung 26, die in 
eine Aussparung 27 des Bleches 28 pafit. Zwecks Versteifung wird das 
Blech 28 mit umgebogenen Enden 29 zunachst um die freien Kanten der 
Flacheisen 22' gelegt. Dann wird das Blech 25 in den von den Eisen 22' 
begrenzten Raum etwas verdreht eingefiihrt, in die in Abb. 2 dargestellte 
Lage gebracht und mit seiner Auskrópfung 26 durch die Aussparung 27 
hindurchgeschoben. Von oben wird nun ein Keil 30 hinter die Aus
krópfung 26 eingetrieben, bis die Bleche 25 und 28 die Klauen 23 der 
Flacheisen 22' fest umfassen. Beim Rammen stóBt das Ende des Keiles 30 
schliefilich auf den Steg der schon gerammten Bohle und lockert sich 
hierdurch, so dafi er an seiner Nase 31 gepackt und ebenso wie die 
Bleche 25 und 28 herausgenommen werden kann.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. Deutsche  R e ichsbahn . b) B e trieb sve rw a l-  

tung . Versetzt: Oberreichsbahnrat W id in g e r , Vorstand des Betriebsamts 
Hagen (Westf.) 3, ais Vorstand zum Betriebsamt Dusseldorf; die Reichs- 
bahnrate S chm lede re r beim Betriebsamt Bludenz ais Vorstand zum 
Betriebsamt Neu-Ulm, H ó lz l beim Neubauamt Salzburg nach Uttendorf 
(Stubachtal) zum Stubachwerk II, ®r.=3ng. S ch ram m , Vorstand des Be
triebsamts Stargard (Pom.) 2, ais Dezernent zur RBD Kóln, Z e r la u th  
beim Stubachwerk II in Uttendorf (Stubachtal) zum Neubauamt Wald am 
Arlberg, P rade l, Vorstand der Bauabteilung Passau der Obersten Bau
leitung der Reichsautobahnen Miinchen, zur Bauleitung der Relchsauto- 
bahnen Villach, M iltn e r , Vorstand des Betriebsamts Riesa, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Wflrzburg 1, G andenbe rge r , Vorstand des Betriebs
amts Helmstedt, ais Vorstand zum Betriebsamt Mahrisch-Schónberg, 
Dr. L lebscher In Wien zum Neubauamt Weis, E ffm e rt, Vorstand des 
Neubauamts Dresden, alsVorstand zum Betriebsamt Hersfeld, Franz Bayer, 
Vorstand des Neubauamts Leipzlg, ais Vorstand zum Betriebsamt Hoyers- 
werda, C ie c ie rsk i, Vorstand des Neubauamts Diisseldorf, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Hagen (Westf.) 3, technlscher Staatsbahnrat P lp pe rge r , 
bisher im Bezirk der RBD Breslau, ais Vorstand zum Betriebsamt Helm
stedt; —  die Reichsbahnbauassessoren W iegand  bei der RBD Miinchen 
ais Vorstand zum Betriebsamt Salzburg 2, Reinhold Fuchs bei der 
Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Niirnberg und Sudau  beim 
Neubauamt Berlin 5 zur Reichsbahnbaudirektion Miinchen, Spohr beim 
Betriebsamt Mflhldorf (Oberbayern) ais Vorstand zum Neubauamt Kufstein, 
G r ie sbeck  beim Betriebsamt Bad Kreuznach 1 ln den Bezirk der RBD 
Niirnberg, S ch ipm ann  beim Betriebsamt Hirschberg (Riesengebirge) zur 
RBD Halle (Saale).

Ubertragen: dem Relchsbahnbauassessor M ende l beim Neubauamt 
Dusseldorf die Stellung des Vorstandes.

Uberwiesen: Relchsbahnbauassessor W olgast bel der RBD Stettin 
ais Vorstand zum Neubauamt Stettin 1.

In den Ruhestand getreten: die Oberrelchsbahnrate Heinrich Schult-  
he ifi und K e im , Dezernenten der RBD Miinchen, Willy L ehm ann , 
Dezernent der RBD Koln; — die Reichsbahnamtmanner Hugo F a lk  bei der 
RBD Berlin, Toblas in Breslau und E ps te in  ln Mainz.
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