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Die Landesausstellung, die die Schweiz in diesem Jahre an beiden 

Ufern des Zurichsees veranstaltete, bietet fflr den Ingenieur viel Interessantes, 

da sie einen Querschnitt durch das Leben und Schaffen des genannten 

Staates mit seiner hochentwickelten Industrie gibt. Baulich ist Ihre Ein-

heitlichkeit bemerkens- 

wert; trotz der Beteill- 

gung von 30 Architekten 

und etwa ebenso vle- 

len Ingenieuren ist ein 

sehr ruhiges Gesamt- 

b ild  entstanden. Es 

liegt dies zum Teil an 

der geschlckten stadte- 

baulichen Planung. Der 

ganze linksufrige Teil 

erfahrt eine straffe Ord- 

nung durch die H óhen-  

s tr a f ie , an der die 

Bauten der meisten Ab- 

teilungen wie auf einem 

Faden aufgereiht sind. 

Bei dem Umfange der 

Ausstellung —  es sind 

etwa 80 Hochbauten 

mit einem Kostenauf- 

wande von 13 M iii. Sfr. 

errichtet —  ist es selbst- 

verstandlich, dafi sie 

dennoch an Viel- 

gestaltigkeit nichts zu 

wflnschen fibrig laBt. 

So ist auch unter den 

Bauten, die meist ais 

ingenleurmafiige Holz- 

Abb. 1. Eingangsbau der Hóhenstrafie. konstruktionen erstellt

sind, eine grofie Anzahl

von kflhnen und neuartigen Lósungen, von denen einige hier behandelt 

werden sollen.

Die Holzbauweise ist gewahlt worden, weil sich ihre Vorzflge bei 

einer Ausstellung besonders bemerkbar machen. Auf- und Abbau sind

Ausstellungsgut, das sie beherbergt, und in der Gestaltung ihren yorflber- 

gehenden Charakter nicht verleugnen.

Der E in g a n g s b a u  de r  H ó h e n s tr a f le  lafit seine Bauart nach aufien 

klar erkennen (Abb. 1 u. 2). Die Anordnung der Wandę in der Flucht der 

versteifenden schragen Stiele ergibt einfache und der Konstruktion ent

sprechend ein gefaiiiges 

Aufieres. Die Verklei- 

dung besteht aus lose 

aufeinander gehefteten 

Eternitplatten. Belflf- 

tungs-und Beleuchtungs- 

fragen sind fflr den nur 

einen Sommer flber- 

dauernden Bau zweck- 

mafiig gelóst. Einzige 

Schmuckeiemente sind 

die Platten an den 

Baikenkópfen und die 

ieicht ornamental aus- 

geschnittenen Enden 

der unteren Decken- 

verschalung.

Ahnlich ist die Ab

teilung O b s tb a u  ge- 

staltet (Abb. 3). Tragen- 

des Element der Wand 

ist ein maschenartiges 

Fachwerk. Der Ober- 

gang von Wand zu Ver- 

glasung ist dadurch ganz 

zwanglos. Wahrend die 

Verschalung auf der 

Innenseite der Vergitte- 

rung angebracht ist, um 

innen eine glatte, fflr Abb. 3. Aufienwand des Obstbau-Pavillons. 

Ausstellungszwecke ge-

eignete Wand zu erzielen, sind die Glasplatten aufien vorgesetzt; sie 

werden durch schmale Leisten gehaltcn.

Der A u s la n d s s c h w e iz e r - P a v ii lo n  (Abb. 4 u. 5) steht ln unmittel- 

barem baulichen Zusammenhang mit dem Hauptweg der Hóhenstrafie. 

Seine eigenartige Form —  der GrundriB ist ein Zwólfeck —  ist aussteilungs-

Schalung

Abb. 2. Eingangsbau der Hóhenstrafie. Querschnitt.

schnell und einfach, das Materiał steht weitgehend zu spaterer Verwendung 

zur Verffigung, und daher sind auch die Kosten gering. Zudem ermóglicht 

die Holzbauweise eine Leichtigkeit der Konstruktion, die in diesem Falle 

auch Ssthetisch erwflnscht Ist. Diese soli zurucktreten gegeniiber dem

Abb. 4. Auslandsschweizer-PavilIon.

technisch sehr gflnstig. Sie bietet eine grofie Zahl ebener Flachen, die 

durch leichte Knicke gegeneinander abgesetzt sind. Die sich gegen den 

Beschauer neigenden W andę verstarken die Wirkung von Bildern und des 

In Schaukasten Ausgestellten.



, tle rn ii (kleinwellig)

M er/ich t

7.50—i

Reflektor
-tlorizonlalsclw luna

2¥mm„ Wand- 
gematde

Abb. 7.

A lum inium-Pavillon. Ansicht der Dachbinder.
Reflektor

Nach einem alteren deutschen Verfahren ge

baut, jedoch neu in Formgebung und Anwendung, 

sind die auf der Ausstellung mehrfach vertretenen 

H e tz e r- K o n s tr u k t io n e n . Diese bestehen be- 

kanntiich aus Verbundholzern, die durch Ver- 

leimen schmaler Bretter entstanden sind. Der 

Vorteil dieser Konstruktionen ist, daC grofie Quer- 

schnitte aus kieineren und daher ieichter anfailen- 

den zusammengesetzt werden. Da das Holz auf 

diese Art gut auszulesen ist, ergeben sich Balken 

von hoherer Qualitat. Ein weiterer VorteiI liegt 

darin, dafi StOfie ohne Schwierigkeit herstellbar 

sind und der Formgebung keine engen Grenzen 

gesetzt sind. So treten diese Konstruktionen dann 

auch in Failen auf, wo man aus den Umrissen eher 

genelgt ist, auf Stahl oder Beton zu schliefien.
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Abb. 5. Auslandsschweizer-Pavillon. Querschnitt,
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Interessant sind auch verschiedene 

D ach  k o n s t r u k t io n e n ,  wie die des 

A lu m ln iu m - P a v i l Io n s  und des 

C h e m ie - P a v il lo n s . Beide Bauten 

tragen Sagedacher. Im ersteren Faile 

ist der Binder ein „llchtdurchiassiger 

Vollwandtrager“. Ober- und Unter- - L  

gurt sind verbunden durch ein ^

Gitterwerk aus Latten (Abb. 6 u. 7), 30
das zur Obertragung der Krafte aus- 

reicht und gleichzeitig luftig genug •*-‘~

ist, um den Pavlllon ausreichend 

zu erhellen. Eine ahnliche Kon

struktion zeigt das Dach des Chemle- 

Pavillons (Abb. 8). Nur ist hier der 

Binder ein Zwelgeienkbogen mit 

Versteifungsbalken. Der Bogen be

steht aus vier HOlzern 9/18 cm, die 

etwa alle 100 cm durch 18-mm- 

Schrauben und Bulldogg-Dilbel 

Durchmesser 10 mm zusammen- I

gehalten werden. ZweikanthOlzer j T

9/28 cm bilden den Balken. Binder . .2

von dieser Art diirften sich auch gut 

eignen fflr blelbende Bauten, wie 

z, B. Fabrikhailen.
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Abb. 8. Chemie-Pavlllon. Ansicht und Konstruktion des Dachbinders,
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Alle Rechte vorbehalten. Das neuzeitliche Fiillen und Entleeren von Kammerschleusen
und die Erhóhung ihrer Leistungsfahigkeit.

Von Reg.-Baumeister A ugust Schafer, Stuttgart.

(SchluB aus Heft 51.)

Wie bereits eingangs erwahnt, mufi bel der Planung von Schleusen- 

anlagen Immer das Ziel verfolgt werden, eine hohe Leistungsfahigkeit 

zu erhalten, und in dieser Hinslcht ist bei besonders hohen Gefallen eine 

geraumige Vorkammer (Abb. 9), wie sie ahnlich zur Energievernichtung 

bei der Schleuse Bom am Juliana-Kanal (Holland) zur Ausfiihrung 

kam und neuerdings an einer Schleuse am Neckarkanal zur Aus

fuhrung kommt, nicht zu teuer erkauft, weil sie den obersten Grundsatz 

einer raschen Schleusenfiillung erfiillt: .Schnelle Strahlen abbremsen 

und langsamen, bel den hóheren Wasserstanden in der Schleuse, den 

Weg freigeben". Bei Schleusengefallcn unter 10 m sollten jedoch solche 

gerSumigen Tosekammern nicht verwendet werden, denn die Baukosten 

je lfdm Schleusenkammer betragen z. B. bei 8 m Gefallhóhe rd. 10000 RM; 

man wird vielmehr darauf achtgeben, die Energievernichtung und Strahl- 

um lenkung im nutzbaren Raume der Schleusenkammer selbst durch

geeignete strahlzerteilende Mafinahmen sich vollzlehen zu lassen. Bei 

dem Einbau von Energleverntchtern auf der Schleusensohlc Ist immer zu 

beachten, dafi sie von den schnellen Wasserstrahlen getroffen werden 

(Abb. 10 u. lOa), ferner mufi das einstrómende Wasser so gelenkt werden, 

dafi es das Wasserpolster In der Schleuse zunachst von oben nach unten 

und dann von unten nach oben durchstofien mufi (Abb. 11). Je mehr es 

hierbei aufierdem noch móglich ist, auf eine Querschnittsverengung eine 

plótzliche Querschnittserwelterung folgen zu lassen, desto besser wird 

der Energievernlchtungsgrad. Wellen, die dicht am Oberhaupt empor- 

schiefien, schaden erfahrungsgemafi einem 3 bis 4 m vom Oberhaupt 

entfernt festgemachten Schiff nicht. Man lasse sich durch solche un- 

schónen, aber ungefahrllchen W ellenblldungen nicht abschrecken; 

denn wir miissen die Fullzeit bei unseren Schleusen wesentlich ver- 

kurzen.

Abb. 9. Ausstellungsbahnhof. 

Bahnsteigiiberdachung In Hetzer-Bauweise.

Langsschnitt

Neben einigen Hallen- 

bindern (vollwandige 

Zweigelenkrahmen) 

seien besonders er- 

wShnt eine Bahn-  

s te ig f lb e r d a c h u n g  

(Abb. 9) und eine 

B rucke  Im Zuge der 

Hóhenstrafie. Abb. 9 

zeigt, dafi dle Bau

weise Hetzer In Holz 

fiir diese Aufgabe eine 

durchaus ansprechende 

Lósung gibt, die den 

Vergleich m it einer 

Stahlkonstruktion nicht 

zu scheuen braucht. 

Es lafit sich denken, 

dafi sich eine solche 

Bahnsteigiiberdachung 

einer Geblrgsland- 

schaft z. B. gut anpafit, 

fflr die dle spróden

Ansicht

Grund ni/i

Abb. 11. Brucke ln Hetzer-Bauwelse. Langsschnitt, Ansicht und Grundrifi.

Abb. 10. Briicke in Hetzer-Bauweise.

Baustoffe Beton und Stahl weniger geeignet sind. Auch kónnte ein 

ahnliches Dach sich flber die Tankstelle einer alpenlandischen Autobahn 

spannen, wobei die ingenieurmafiige Gestaltung einer Vcrschleierung des

modernen und nilch- 

temen Zweckes eines 

solchen Bauwerks ent- 

gegentrate, wahrend der 

Baustoff ais solcher 

vermlttelnd wirkte.

Dle Briicke in Hetzer- 

Bauweise (Abb. 10 u. 11) 

dflrfte wohl, so gut sie 

wirkt, ein nur aus- 

stellungsmafilger Bau 

sein, der auf begrenzte 

Zeit den Unbilden der 

Witterung ausgesetzt ist. 

In das heitere Neben- 

einander von Blumen- 

beeten, Park und hell- 

getónten Ausstellungs- 

pavillons passen sich 

ihre naturfarbenen Bo

gen allerdings vorzflg- 

lich ein. Sie ist, wie 

auch alle anderen hier 

besprochenen Bauten, 

ein gutes Beispiel dafiir, 

dafi noch langst nicht 

alle MOglichkeiten des 

Holzes erschópft sind, 

dafi es sich auch fflr 

den Ingenieur von heute 

lohnt, seinem schópfe- 

rischen Gestaltungs- 

willen diesen altesten 

Baustoff von neuem 

dlenstbar zu machen.
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D ie P re fiw irkung  be im  Sch leusungsvorgang .

Tatsache ist, daB mit der Ausschaltung der Senke 5  durch die vor- 

stehend geschilderten MaBnahmen und im Verein m it der stetlgen Zu

nahme der Fflllwassermenge und der dadurch bewlrkten langsamen Be- 

schleunlgung der Wassermenge unter dem Schiff gerade die breiten und 

langen Schiffe sehr ruhig gehoben werden, Bildlich gesprochen zerdrflckt 

das Schiff die Schwall- 

wellen, indem es den 

Schleusenquerschnitt unter 

sich zu einer durch das 

Hochpressen des Schiffes 

stetig an Querschnitt zu- 

nehmenden ZufiuBróhre fur 

das Fflllwasser macht. Die ^

Dflkerwlrkung tritt dem- 

nach bei groBer Schiffs- 

brelte in den Vordergrund. 77;
Beim AusfluB aus dieser ///
ROhre, am Heck des 

Schiffes,- entsteht jetzt eine 

kleine Senke, die aber den /Z  
Vortell hat, dafi sie die vom 

Untertorzuruckwandernden y /
Schwallwelien auffangt und W, 

vom Schiff fernhalt 

(Abb. 12). Die Schleuse //> 

wirkt in bezug auf den V/,
Schlffsboden ais Wasser- ty  
druckpresse, und die Fflll- V/, 
wassermenge kann ohne v/,
Besorgnls allmahlich auf V/.
60 m3/sek gestelgert wer- ty 
den, ja man darf behaupten, ty  
dafi die Hubgeschwlndig- ty  
keit des Schiffes jetzt nur ty' 
noch von der Geschick- ty  
llchkeit der Schlffer im ty  
raschen Umlegen der Halte- ty  
trossen abhangig ist. W ie ty  
sehr die Verwaltungen oft w  

am soliden Althergebrach-

ten hangen, zeigt sich daran, dafi bei Anlagen neuzeitlicher Mecha- 

nisierung der Schleusentore immer noch die einzelnen Schlffshalte- 

kreuze Im Hdhenabstand von 1,2 bis 1,5 m zur Ausfflhrung kommen

Stemmtor mit Rollschtitien 
-Tortimt gegen UW Torhaut 

gegen 0

Schnitt A-B

tWemsen

'M  -S GrundriB der 
Energierernichter

0,10 Ql5 0J5

das Schiff m rd empor gepresst

Zuftufirohre unter dem S chiff

y/z/z/Z// Energievernichter
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Wenn wir aber m it der For

derung der raschen Durch- 

schleusung durchdringen 

wollen, dann miissen die 

Schiffshaltekreuze durch be- 

wegliche Festhaltevorrlch- 

tungen, sog. schwlmmende 

Schleusenpoller,ersetztwer- 

den. Die einfachste Ausfflh- 

rungsart Ist die hohle Lager- 

kugel mit Anker, die 

frel beweglich auf 

einem schwimmen- 

den Blechzylinder 

sitzt (Abb. 13). Die 

schwlmmende be- 

wegllche Festhalte- 

vorrichtung soilte in 

Zukunft an keiner 

neuzeitllchen 

Schleuse fehlen, wo 

besonderer Wert auf 

ein rasches Durch- 

schleusengelegt wer

den mufi.

Wasserstand

fre i beweglkher 
Kugetanker

Trag-
\zylinder

Querschnitt

Reibungsfachen m it 
wasserfestem Feff 

geschmiert

Abb. 13.

Grundriii

Einflufi der OberhauptverschIfisse und Fiillschiitze.

Oberhauptverschl(isse mit Hub- oder Versenksch(itz, Segmentschiitz 

oder W lnkelklapptor, die zum  Einlassen des Fiillwassers keine besonderen 

Fullorgane und Trlebwerke benótlgen und ais Durchflufifiache die ganze 

Schleusenbrelte frelgeben sowie die Schleuse mit der einstrómenden 

Wassermenge gleichmaflig belasten, sind ohne Zweifel fiir unsere Forderung 

der raschen Schleusenfiillung und Torfrelgabe am geeignetsten. Sie kónnen 

zum Fullen von den Maschinen der Torantriebe belieblg langsam geóffnet 

und, sobald die vorgesehene Fullwassermenge erreicht Ist, selbsttatlg stlll- 

gesetzt werden. Ein welterer Vorteil ist hier, dafi ohne Verst3rkung des 

Trlebwerks die Tore lange vor der langsamen Ausspiegelung der Wasser- 

stande gegen das Ende des Fflllvorgangs zum raschen Fiillen oder Ent

leeren geóffnet werden konnen und mit Freigabe der Durchfahrt begonnen 

werden kann. Da jedoch diese Tore auch ihre Nachteile haben —  es sei 

nur an den Traufregen beim Offnen der Hubtore erlnnert —  und iiberhaupt 

bei der W ahl der Torart auch andere Geslchtspunkte, wie Kosten und 

aus militarlschen und landschaftlichen Griinden Unauffailighelt usw., mafi- 

gebend sind, werden im allgemeinen die altbewahrten Stemmtore immer 

noch bevorzugt, womit das heikle Problem der Fullorgane in den Vorder- 

grund tritt. Besondere Fullschiitze, wie ZyUnderschiitze ln den Seiten- 

mauern, waren die gute althergebrachte Lósung (s. A bb .7). Schwierlgkeiten, 

die sich ln den Baukosten auswirken, entstehen jedoch bei Ihrer Unter

bringung in den Schleusenmauern und namentlich ln der Mlttelmauer 

der Doppelschleusen. Daher bevorzugt man heute das unmittelbare Fullen 

durch die Stemmtore selbst mittels in den Toren eingebauter Glelt- oder 

Rollschfltze, Keil- oder Segmentschiitze, die durch ein eigenes oder vorteil- 

haft durch das Tortriebwerk geóffnet und geschlossen werden. Das lang- 

same Offnen der Fullschiitze geschieht im letzten Falle durch die Ein- 

schaltung eines Planeten- oder Differentialgetriebes in die Vorgelege des 

Torwindwerks, wodurch es ermóglicht wird, dafi ein zweiter, kleiner 

Motor, m it grófierer Ubersetzung ais der Torantriebmotor, auf die gemein- 

same Hauptantriebwelle arbeltet. Es ist unrichtig zu behaupten, dafi 

irgendelnes der angefuhrten Fullschiitze den Vorzug verdlene, weil sie 

sich in der Praxis alle gleich undicht erweisen; sie werden durch die 

unter Wasser schwlmmenden Gegenstande leicht versperrt und verklemmt. 

Da auch die Klagen iiber das Einklemmen von Sohlenschwimmern 

zwischen die Toranschiage der Stemmtore selbst nicht aufhóren, werden 

auf Abb. 10 u. 10a zwei Vorschl3ge mit aufierhalb der elgentllchen Tor- 

konstruktion liegenden Fflllschfitzen gezeigt, die den Zuleitungskanal des 

Fiillwassers unmittelbar verschllefien. Die hochliegenden Toranschiage 

sind hierbei besser geschutzt. Durch diese Verelnigung von Zuleitungs

kanal und Fiillschiitzen wird auch die Zuflufiwassermenge infolge der 

sich einstellenden Saugwirkung erhóht,

Einflufi der Unterhauptverschlflsse und Entleerungsschfltze,

Nichts iiberzeugt uns mehr von der Zweckmafiigkelt der Stemmtore, 

ais die Suche nach einem Unterhauptverschlufi, der unseren Bedingungen

—  Unauffaillgkeit, rasche Torfrelgabe, schnelle Schleusenentleerung, 

gerlnger Kostenaufwand —  noch besser entsprechen kónnte ais das 

Stemmtor, weil die schweren Hubtore bis zu 6 m iiber den hóchst 

schiffbaren Wasserstand gehoben werden miissen und bei hohen Schleusen- 

gefailen flber 8 m Hóhe der Staudruck und damit die Reibungskrafte und 

Lagerdrflcke so stark zunehmen, dafi das unmittelbare Entleeren der 

Schleuse durch Anheben des ganzen Yerschlusses nicht mehr ratsam

erscheint. Ebenfalls mufi es ais ein Wagnis angesehen werden, bel 

hohen Gefailen unterteilte Verschlusse (Doppelschfltze oder Hakenschiitze) 

zu verwenden, weil die Abdichtung der hier oflmals am Tage bewegten 

waagerechten Trennfuge sogar bei den wenig bewegten Wehrverschlflssen 

dieser Konstruktionsart ein noch ungenflgend gelóstes Problem ist. Schon 

bel den nicht untertellten Hubtoren treten bel heftigem Frost starkę Ver- 

eisungen auf, die oft rasch Anlafi zur Stlllegung der Schiffahrt geben, 

ebenfalls ist der relchliche Traufregen, der beim Heben dieser Tore aus dem 

Wasser auftrltt, namentlich bei E lsbildung Im Winter fflr die zu schleusen- 

den Lastkahne eine unangenehme Sache. Wenn man also schon besondere 

Entleerungsorgane anordnen mufi, dann verdient das Stemmtor, das in

1 min geóffnet und ebenso rasch geschlossen werden kann, den Vorzug3). 

Wie im folgenden Abschnitt nachgewlesen wird, ist ein langsames Offnen 

der Entleerungsschfltze durchaus nicht erforderlich, im Gegenteil, am 

Unterhaupt mufi ein rasches Offnen mit einer Hubgeschwindlgkelt von 

mindestens 20 mm/sek mit Rflcksicht auf eine Verkurzung der Schleusungs- 

zeit verlangt werden. Damit entfallt hier die Notwendigkeit, in das Trleb- 

werk der Stemmtore besondere Vorgelege zur Verzógerung der Offnungs- 

geschwindlgkelt der in die Tore elngebauten Schfltze elnzuschalten.

Der Entleerungsvorgang.

Nachdem wir eingangs die Entstehung des Fflllschwalles elngehend 

untersucht haben, wird es uns verstandllch erscheinen, dafi auch der 

Entnahmesunk denselben Gesetzen gehorcht. W ird der gefflllten Schleuse 

durch Offnen der Schutze am Unterhaupt Wasser entnommen, so wandert 

die Entnahmewelle mit der Geschwindigkeit g  h dlesmal vom Unter- 

tor zum Obertor und beschleunigt damit abschnittswelse die gesamte

Wassermasse auf die Fliefigeschwindlgkelt v — —p-Q--- , die ln der
Schleuse

Folgę wiederum durch die am Oberhaupt zurflckgeworfene und dem 

Unterhaupt zuwandernde Sunkwelle auf Nuli verzógert wird, bis wieder 

die gesamte Wassermasse der Schleuse zur Ruhe gckommen Ist. Und 

dleses hinundherpendelnde Wellenspiel wlederholt sich bis zur beendeten 

Entleerung.

Wie gestaltet sich nun der Vorgang, wenn ein Schiff in der Schleuse 

liegt? Ohne weitere Erklarung dflrfte es einleuchtend sein, dafi das 

Schiff bei der Wasserentnahme dem Entnahmesunk nicht, wie dies beim 

ersten Zusammentreffen des Fflllschwalles m it dem Schiff der Fali ist, 

hindernd Im Wege steht. Das Schiff sackt einfach dem wegfallenden 

Auftrieb nach. Folgllch ist bei der Entnahme ln den eingangs entwlckelten 

G l. (3) u. (5) statt by die ganze Schleusenbreite einzusetzen. Fflr unsere 

Betrachtung ist wieder die Kraftwirkung auf das zu schleusende Schiff 

wichtig. W ir beglnnen mit dem Anfangsstadium: Langsames Offnen der 

Entleerungsschfltze mit 20 mm/sek Offnungsgeschwindigkeit und erhallen 

bei 10 m Gefailhóhe und 10 m Breite der Schfltze die sekundliche Aus- 

flufiwassermenge nach der Zeit T zu Q r  =  0,8 • 10 ■ 0,02 7" • 4,43 |/TÓ 

=  2,25 T m3/sek. Der freie Wasserąuerschnitt im Bereich des 1200-t- 

Schiffes Fl =  \2-13,2 —  10-2,3 =  135 m2, die Schleusenbrelte Ist b — 12 m. 

M it diesen Werten ergibt sich nach G l. (5) die Schwallgeschwindigkeit

zu c =  3 ,1 3 l/- ^ -  = 1 0 ,4  m/sek und nach G l. (3) die Schwallhóhe z

2,25
x—>104 ]2 —  0,018 T. Das Stufengefaile des Schwalles im Bereich des

rv A l  o

Schiffes betragt t g <p =  — =  -y~— =  0,0017, somit wird der Trossenzug 

ln der Rlchtung zum Unterhaupt =  1200 • 0,0017 =  2 t. Nachdem die 

Wassermasse unter dem Schiff auf die Zuflufigeschwindlgkelt v =  - „  ^
Schleuse

beschleunigt ist, tritt, namentlich bel breiten und langen Schiffen, dic 

beim Fflllvorgang erkiarte Dflkerwlrkung in den Vordergrund, die die 

Hauptursache des bekannten ruhigen Absinkens des geschleusten Schiffes 

beim Entleerungsvorgang Ist. Erfahrungsgemafi kann man beim Schleusen 

eines Schiffes doppelt so rasch entleeren ais fiillen.

Die Energievernichtung des Ausflufistrahls.

Wenn nicht ein starker Paddlerverkehr oder die Kolkgefahr bel 

kurzeń Sohlenschwellen es ratsam oder vorteilhaft erscheinen lassen, 

soilte am Unterhaupt der Schleusen, schon im Hinblick auf das von uns 

geforderte rasche Entleeren, auf eine besondere Energlevernlchtungsanlage 

verzichtet werden. Energievernichtung bringt immer eine mehr oder 

weniger starkę Verschlechterung des AusfluBbeiwerts. Die auf Schleusung 

wartenden Schiffe mussen, um die Ausfahrt frel zu halten oder vom Spili 

auf eine gewisse Geschwindigkeit beschleunigt zu werden, in der Regel 

weit vom Untertor entfemt festmachen. Aus diesem Grunde finden wir 

an den neuen Schleusen entweder keine oder nur eine aufierst einfache

3) Ober die Vor- und Nachteile der Hubtore wird in dem demnachst 

in der Bautechn. erscheinenden Aufsatze des Verfassers: .Hubtore oder 

Stemmtore bei Schleusen?' naher berichtet.
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Lange der befestigten Auslaufsohle zu sparen. Die Ausfuhrung der von 

mir erfundenen und von der Wasserstrafiendirektion Stuttgart erprobten 

Energlevernichter (Abb. 14a) steht jeder Verwaltung frei. Namentlich bel 

anśchliefiendem Stillwasserkanal, in dem aus irgendeinem Grunde keine 

Strómung herrschen so li, wird das Entleerungswasser unmittelbar dem 

Flusse zugeleitet (s. Abb. 15).

D ie m athem atische  Erfassung der Fiill- und  E n tle e rung sze it

a) F i i l le n .

Zum Schlusse Ist es notwendig, uns Rechenschaft uber die Aus- 

wirkung der geschilderten MaBnahmen auf die Fiill- und Entleerungszeit 

zu geben. Wir unterschelden drei Fullstadien:

S ta d iu m  I: Die Fiillschutze Offnen sich mit der gleichmaBigen 

Geschwindigkeit a, dadurch wird die Óffnungsflache. / =  b a T unter 

stetiger Zunahme freigegeben. Die Einstromgeschwlndigkeit unter der 

mittleren DruckhOhe hd : w =  4,43 \hd wird ais unveranderlich an- 

genommen. (Wenn hier m it der genauen Formel des freien Ausflusses
O ___  ^

iiber Wasser Q =  /;•-_-• b]l2 g [fi^ —  (h — ef'2}, wo e =  Óffnungshóhe,
u

gerechnet wiirde, karne man auf sehr umstandliche Formeln. Daher wird, 

Versuchen an bestehenden Anlagen entsprechend, /i =  0,8 und diem ittlere 

DruckhOhe hd eingesetzt und m it der einfachen Formel Q =  fi f  ]/2 g h d 

gerechnet.) Nach Abb. 16 erhalten wir m it den Bezeichnungen ę> =  FiiIl- 

wassermenge/sek und O =  Oberfiache der Schleusenkammer fiir den 

Schleuseninhalt In der Zeiteinhelt folgende Grundgleichung: 4 J — Q d T  

=  u b aT • 4,43 ]/hd dT  = 0  dh  und damit die jeweilige FflllwasserhOhe 

beim Stadium I:
ii ab  ■ 4,43 \hH

(»  — 2 0  ’ r2-

Zur Veranschaulichung eines FiilIvorgangs wahlen wir das auf 

Abb. 16 dargestellte Beispiel des Fiillens einer Schleuse m it H — 10 m Ge- 

falle. Offnungsgeschwindigkeit a =  0,002 m/sek, Schiitzbreite 6 = 1 0 m ,  

u =  0,8, hd =  4,0 m, Schleusenoberflache O =  120 • 12 =  1440 m2. M it 

diesen Werten erhalt man die je

weilige FiillwasserhOhe

0 14 T 2l-r __ 0,12....  T2 ______ 1
1 2-1440 20 600

Nach 150 sek ist demnach das 

Wasser um
1502 , no

1 ~  ^ 2 0 6 0 0 ”  =  1 ’0 9  m  

gestiegen und die einstrOmende 

Wassermenge auf =  0,14 T 

=  0,14 • 150 =  21 m 3/sek ange- 

wachsen. Um die Schleusungs- 

zeit zu verkiirzen, wird nun die 

Offnungsgeschwindigkeit der Fiill- 

schfltze auf das Doppelte ver- T = ^  jn ̂

grOBert, was bel den Hubtoren 0  = O berfiache der Schleuse
auf einfache Weise móglich Ist. B re ite  der F iillschutzen

Die G leichung der jeweiligen Fiill- Abb. 16.

hOhe lautet m it Riicksicht auf die

bereits 30 cm hohe FullschiitzOffnung, bei der die Wassermenge Qx ein- 

Q, T n 28
strOmt, //j' = ~ j44Q~ +  “2580^ " Offnungshohe der Fiill-

schiitze 0,80 m, so wird diese Hóhe nach weiteren =  125 sek er

reicht. Nach dieser Zeit ist die Fiillhóhe um H,' =  — |
1 1440 10200

=  1,83 +  1,55 =  3,38 m weiter gestiegen und hat nach 275 sek eine 

Gesamthóhe von 1,09 +  3,38 =  4,47 m iiber UW  erreicht. Die Fiillwasser- 

menge bei 0,8 m SchiitzOffnung betragt max(? =  0,8 • 0,8 • 10 • 4,43 ]/4 

=  57 m3/sek.

S ta d iu m  II. Bei vollst3ndig geóffneten Failschiitzen bleibt die Fiill- 

wassermenge nunmehr unver3nderlich, bis der Wasserspiegel in der 

Kammer die Hóhe der Ausflufioffnung erreicht hat. Dies geschieht in 

unserem Beispiel m it 10 m Gefailhohe nach einer weiteren Fiiil-

O H u  1440-1 53
hóhe Hu =  10 —  (4,47 + 4,0) =  1,53 m, die in Tu = -----

11 11 m axQ  57
=  39 sek erreicht ist. Damit ist der Fiillwasserspiegel der Schleuse nach 

314 sek um 6,0 m gestiegen (Abb. 17).

S ta d iu m  III. Nun. beginnt der Ausflufi unterWasser bei steigender 

Hóhe des Fullwasserspiegels und abnehmender DruckhOhe hd =  y. Nach

Abb. 18 lautet jetzt die Grundgleichung Q dT  =  f i f ^ 2 g ] j y d T = O d y .  
Hieraus ergibt sich durch Integration zwischen den Grenzen y  =  hx ur.d 

y  =  hd die Fullzeit

Abb. 15.

Strahlumlenkungsanlage, bestehend aus einer Querschwelle, die den 

AusfluBstrahl hochwlrft (Abb. 14), wodurch die Senke S  verkflrzt und 

vermindert und daher fiir nahe am Schleusenunterhaupt festgemachte 

Schiffe ungefahrlich wird. Wenn ich daher die auf Abb. 14 dargestellte, 

auf einfache Weise herstellbare, durch prismatlsche Energievernichter be- 

setzte Anlage zur Ausfuhrung empfehle, so geschieht es nur, um an der

Le/tmauer

Abb. 14 a. Energievernichter an einer Wehranlage.

Schnilt A-/!

Cnfleerung der Schleuse 
direkt zum HuR

Untem asserkanal
(S tlllw osser) a  —

•haupf der Schleuse
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Bei der Toróffnung mit 50 cm Oberdruck betragt die in Rechnung 

zu stellende Restfflllzeit T =  102 [1/4 —  |/Ó,5 ] =  132 sek. Setzt man in 

die Formel Qx =  « / •  4,43 ]ffix den Wert fflr hx aus Gl. (II) ein, so ergibt 

sich die im Stadium III zur Zeit T elnstrómende Wassermenge, die Aus-

2 0
spiegelungswassermenge, zu Q =  max Q

eingesetzt, gibt d T=
1/2gcT

’■ dy und integriert

Nach dem vollstandigen Offnen der Fullschfltze beglnnt das 

E n t le e r u n g s s ta d iu m  II: Aussplegelung der Wasserstande, dessen 

Gleichung wir vom Stadium III des Fflllens kennen und, nach der Grenz- 

hohe h aufgelóst,

Mhx = W x -

die bel der vollen Druckhóhe hd elnstrómende Wassermenge Ist. Auf 

unser Beispiel angewendet, lautet diese Gleichung:

Qx =  57 -  2gy8-0-. 28,4’ =  57 -  0,28 T.

b) E n t le e r u n g .

M it zunehmender Breite des Vorhafens verflacht sich die Hohe der 

’ Schwallwellen, die beim Beginn und der Stelgerung des Ausflusses ent

stehen. Daher Ist es unter Umstanden zulassig, dafi das Hubtor mit der 

nicht verzógerten Hubgeschwindigkelt von 5 cm/sek bis zur Hóhe der fest- 

gesetzten Ausflufióffnung gehoben wlrd. Bei Stemmtoren mit Fflllschfltzen 

wird die nicht verzógerte Óffnungsgeschwindigkeit etwa 2 cm/sek betragen. 

Daher beginnen wir mit dem

E n t le e r u n g s s ta d iu m  I: Langsames Offnen der Entleerungsschfltze 

mit der Óffnungsgeschwindigkeit a.
Zunachst erhalt man fflr den stetig wachsenden Ausflufiąuerschnitt

f = a b T = c T .  Dlesen Wert in die Grundgleichung dT — — P    y~V*
i“ l'2 g  /

o  ' U ............................... -n 2 0

zeit r

In unserem Falle ist Hx =  8,76 m, somit wird die Ausspiegelungs- 

2 0  [)lHx - r > n  m it * = 0 :

• f W i

Wird 50 cm vor Aussplegelung mit dem Toróffnen begonnen, so er- 

mafllgt sich die in Rechnung zu setzende Restentleerungzelt auf 

T =  10,21/8,76 — 1/0,5 =  10,2 (2,96 —  0,71) =  230 sek.

Es ist klar, dafi man eine so rasche Entleerung einer Kammerschleuse 

von 10 m Gefaile ln 40 +  230 =  270 sek ohne Gefahr nur m it Hilfe von 

beweglichen Festhaltevorrichtungen (Haltekreuzen) in der Schleuse er- 

reichen kann, denn die grOfite Ausflufiwassermenge betragt 84 m 3/ s e k  

und damit die grófite Senkgeschwindigkeit des Schiffes 6 cm/sek. Ich 

hoffe, dafi das Ziel dieses Aufsatzes —  d ie  E r h O h u n g  der L e ls tu n g s-  

f a h ig k e i t  de r  S c h le u s e n  —  namentlich auch von den Wasserbau- 

versuchsanstalten mutlg weiter verfolgt wlrd.

Beenden wir den Ausflufivorgang schon bei Hóhe h x (Abb. 19), so ergibt

sich aus T2=  ■ [Yh  —  ] /a J  die GrenzhOhe
u\2 gc

(iii) Yhx = W -  -r2- p o ~ “ - •

Nach unserem Beispiel sollen die Entleerungsschfltze mit der Ge

schwindigkeit a — 2 cm/sek ln 40 sek auf 80 cm Hóhe gehoben und dann 

stillgesetzt werden. Nach Ablauf dieses Vorgangs ist nach G l. (III) die 

neue Druckhóhe in der Schleuse

T2 • 0,8 • 4,43 • 0,02 ■ 10
l / / 7 > y io -

— sinn

4 - 1 4 4 0

bzw. 1 /^ '= 3 ,1 6  — =  3,16 —  0,20 =  2,96 und flx =  8,76 m .

Fflr unser Beispiel ergibt sich die restliche Fflllzelt bis zur vollstandigen

2•1400
Aussplegelung der Wasserstande, also 0, zu 7~ —  - ^ Ari- | 4

0,o • o • 4 ,4o

2880
=  “28 4 ■ 2 =  204 sek. W ie bereits erwahnt, mufi diese langsame Aus-

spiegelung unter allen Umstanden durch ein vorzeitiges Offnen der Tor- 

verschlusse abgekurzt werden, und zwar soli bei Stemmtoren bei 30 cm und 

bei Hubtoren bei 50 cm Uberdruck mit der Torfreigabe begonnen werden.

G rundgleichung: A J-0 dy-'Q d .T ‘ /it.fY 2 y :V y& T  
0

ftfrty  

Abb. 19.

|
•$

fuH ze if 
Abb. 17. Abb. 18.

Alle Rechte vorbehalten. Strafienbrucke iiber einen FluB.
Von Dipl.-Ing. Friedrich 

Eine StraBenbrflcke flber einen FluB mufite im Jahre 1935 durch einen, 

den heutigen Verkehrsverhaitnissen entsprechenden Neubau ersetzt werden. 

Die alte Brflcke hatte zwei Land- und einen Strompfeiler, und die vier 

Offnungen waren mit eisernen Fachwerktragern und untenliegender Fahr

bahn flberbruckt. Bei der neuen Brflcke wurden móglichst klare Slcht- 

verhaltnisse, unter der Fahrbahn liegende Tragkonstruktlon und neben 

statischer und wirtschaftlicher Zweckmafilgkeit vor allem ein vóllig be- 

friedigendes Aussehen gefórdert. Der vorhandene Strompfeiler sollte 

wegfallen, der FluB mit einer Offnung flberbrflckt werden und auf beiden 

Ufern die Anlage eines Leinpfades von 4 m Hóhe und Breite móglich sein, 

Fflr die Schiffahrt war ein sehr reichliches, auch kunftigen Anforderungen 

genflgendes Lichtraumprofil und fur die Rampen ein Mindestmafi an Stei- 

gung vorgeschrieben.

Auf Grund dieser Bedingungen reichte die Neue Baugesellschaft 

Wayss & Freytag A G  den Entwurf einer Eisenbetonbrflcke ein, die eine

Knorr, Frankfurt a. Main.

Mlttel- und zwei Seltenóffnungen vorsah, wobei die Mitteloffnung mit 

einem sehr fiachen Bogen flberbrflckt wurde. Dieser Entwurf wurde vom 

Bauherrn angenommen und zur Ausfiihrung der genannten Firma flber- 

tragen.

Die Brflcke wurde im Hinblick auf die zu fiberwindende Flufibrelte, 

die seitlichen Treidelpfade, die verlangte DurchfahrtOffnung fflr die Schiff- 

fahrt und die vorgeschriebene gerlnge Steigung der Brflckenfahrbahn ais 

Drelgelenkbogen mit Auslegern ausgebildet. Hierdurch war es móglich. 

den Schub auf die Widerlager, fflr die die vorhandenen gemauerten Pfeiler 

der alten Brflcke benutzt werden sollten, weitgehend zu vermindern. Die 

Bogenscheiben der Mittelóffnung haben eine Spannwelte von 63,30 m, die 

Ausleger eine Kragweite von 9,00 m. Die Balken der seitlichen Offnungen, 

die auf den Kragarmen der Bogen aufllegen, sind ihrerseits wieder durch 

Gegengewichte entlastet. Ihre Stfltzweite betragt 26,30 m , die Lange 

der Gegengewichte 8,50 m.
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Fachschrllt f. d. ges. Bauingenieurwesen

f r H. Sch. S/d 
■i  - I30:so t/crmo/siau

Schnitt G-6 Schnitt H-H

Abb. 1. Langsschnitt, Untersicht und Grundrifi der Brflcke,

Dieses Brflckensystem, 

das bereits bei einer anderen Schnitt A-A Sc/,
Flufibrucke in vorbildlicher I ____________

Weise angewendet worden ---- -gg—  — ..........

war, wurde im vorliegen- J L j B b  ..:

den Falle weiter ausgebil

det und damit ein Bau

werk von aufierordentlicher ■ ' B  : W

Schlankheit und Beschwingt-

heit erzielt. Abb. 1 u. 2 zel- I !' — j _________________ i__i . j

gen Langsschnitt, Untersicht,

Grundrisse und Querschnitte ......7 ...........~.........

der Brflcke.

Das Tragwerk der Mitteloffnung ist in drei wandartige Rippen aufgelóst, 

die oben mittels Quertr3ger die kreuzweise gespannten Fahrbahnplatten 

tragen und im unteren Brflckenteil durch eine 25 cm dicke Druckplatte 

miteinander verbundcn sind, so dafi ein geschlossener Kastenquerschnitt 

entsteht. Die Druckplatten unterhalb der Rippen nehmen gegen den 

Scheitel zu nach Breite und Dicke Immer mehr ab. Abb. 3 zeigt die 

Bewehrung einer aufieren Bogenscheibe der Mitteloffnung. Der lichte 

Abstand der Bogenscheiben betragt 4,27 m, die Dicke 42 cm, die bis auf 

1,10 m bel den Randtragern und bis auf 1,20 m bei den Mitteltragern Im 

Kampfer zunimmt. Die Trager der Seltenoffnungen haben eine HOhe von

26 cm, die gegen die Auflager zu bis auf 1,20 m anschwillt. Zwischen 

den TragwSnden der Mitteloffnung sowie auch zwischen den Balken der 

Seltenoffnungen sind Quertr3ger im Abstande von 3,80 bis 4,60 m und 

von 30 cm Hohe angeordnet. Die Fahrbahnplatten spannen sich kreuzweise 

iiber die Haupt- und NebentrSger, haben in Feldmitte 22 cm Dicke und 

kragen unter den Gehwegen 2,13 m flber die aufieren Trager aus. Diese 

starkę Auskragung war nicht allein durch die geforderte Gehwegbreite, 

sondern vor allem durch die Notwendigkeit bedingt, eine grofie Anzahl von 

Versorgungsleitungen unterzubringen. Zur Trennung und Unterbringung 

der Leitungen sind 5 bis 7 cm dicke Eisenbetonwandchen und eiserne 

Auflagerstege angeordnet.

Schnitt 0-0

— $.60—  

Schnitt E-E

Abb. 2. 

Querschnltte der Brflcke,

Die Oberflachenentwasserung der Brflcke geschieht durch Einlaufkasten 

und senkrechte Ablaufrohre, die unm ittelbar unter der Brflckenunterkante 

endigen und das anfallende Wasser in den Flufi abfllefien lassen. Die 

Oberflachenentwasserung dient gleichzeitig zur Abfflhrung des iiber der 

Isolierung ankommenden Wassers. Zwischen den Einlaufkasten fflr die 

Oberflachenentwasserung sind im Hinbllck auf die Bewegungsfugen der 

Brflcke noch besondere Einlaufkasten im Schutzbeton unterhalb der 

Strafienbefestigung angeordnet, die das auf der Isolierung ankommende 

Wasser unmittelbar nach unten abfflhren.

Fflr die- statische Berechnung der kreuzweis gespannten Fahrbahn

platten wurde die Veroffentlichung von M a rc u s  flber die vereinfachte 

Berechnung biegsamer Platten benutzt, fflr die Berechnung der Trager 

und Bogen die Werke von M O rsch „Der durchlaufende Trager" und 

.Der Eisenbetonbau*, 5. u. 6. Auflage. Aus der statischen Berechnung 

seien nur die grOfiten Beanspruchungen der Bogenscheiben der Mitteloffnung, 

die am Rande der Rahmenfflfie auftraten, erwahnt. Es betrug die grOfite 

Betondruckspannung bei der Mittelscheibe 74,3 kg/cm2, bei den Rand- 

scheiben 76,1 kg/cm2, bel einer zulassigen Beanspruchung von 80 kg/cm3 

gemafl DIN 1075. Entsprechend den auftretenden Momenten wurde die 

Bewehrung in dem am starksten beanspruchten Schnitt bei der Mittel- 

scheibe mit 36 R.-E. 50 mm Durchm. und 4 R.-E. 30 mm Durchm. in der

oberste Lage tuso 
Z. * 10*50
3- * **50 wen

Buget *10, Abstand 35 cm_______________________________ t, * yftfo

5. " ‘ł* 50
A 6. " 2*50.

Biigel tfO uft, 
Abstand 10 cm Buget *12, Abstand 20 cm Bug et 612, Abstand 30cm

*450*2*30

Die Fundamente der alten Brucke sollten ursprilnglich sowohl fiir die 

Widerlager der M itteloffnung ais auch fiir die Endauflager der Seiten- 

Offnungen verwendet werden. Nach dem Abbruch der aufgehenden alten 

Landpfeiier zeigte sich jedoch das Mauerwerk von einer solchen Be- 

schaffenheit, dafi die erforderliche Belastung fflr die Auflagerbanke der 

M itteloffnung m it 13 kg/cm2 nicht zulassig erschien. Die alten Landpfeiier 

wurden daher samt ihren Fundamenten abgebrochen und die Widerlager 

der neuen Mitteloffnung neu erstellt. Sie sind auf Tonschieferfels ge- 

griindet und uben eine Bodenpressung von 6,5 kg/cm2 aus. Bei den

Schnitt B-B

Abb. 3. Bewehrung 

einer aufieren Bogenscheibe 

der Mitteloffnung.

Schnitt A-A

Endwtderlagern wurden die anfallenden Lasten durch Verm lttlung von 

Elsenbetonauflagerbanken auf die alten Mauerfundamente iibertragen.

Die drel Scheitelgelenke wurden zur Erzielung eines móglichst groBen 

Pfells nicht in halber RippenhOhe, sondern mOgllchst hoch angeordnet 

und zur genauen Flxierung des Druckes ais stahlerne Walzgelenke aus

gebildet. Am Kampfer wurden gepanzerte Betonwalzgelenke, Bauart 

Burckhardt, bel den eingehangten Tragern Rollenlager aus StahlguB ver- 

wendet. Die Auflagerung der Trager bel den Endwiderlagern wurde 

mittels 2 cm dicker Blelplatten vorgenommen.

Druckzone, bei den Randscheiben mit 37 R.-E. 50 mm Durchm. und 8 R.-E. 

50 mm Durchm. In der Druckzone gewahlt. Die starken Rundeisen wurden 

in Langen bis zu 37 m genau abgelSngt bezogen und mufiten zum Tell 

nochmals mittels SpannschlOsser gestofien werden, wobei das eine Teil- 

stflck zuerst elnbetonlert wurde. Das Aufstauchen der Enden und das 

Schnelden der Gewinde geschah auf der Baustelle. Der Einbau der vlelen 

starken Eisen erforderte besondere Vorkehrungen fiir die Abstfitzung und 

einen iiber das flbliche Mafi hinausgehenden Aufwand von Arbeitslohn.
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'B t/leeruna 'O J S l̂ T rw

:Z5mm

-pemessenez&nsenkungen- 
-nach Yoliendetem-Abiassen■ 

des Le/troeriistes—

Das Lehrgeriist der Seitenóffnungen wurde unter Verwendung von 

Sandtópfen und Betonbanketten auf das Gelande der Flutóffnungen, das 

Lehrgeriist der Bogenóffnung in Flufimitte auf den Pfellerstumpf der alten 

Brucke und an den FluBufern auf hólzerne Rammpfahle abgestiitzt. Zur 

Erzielung des vorgeschrlebenen Llchtraumprofils fiir die Schiffahrt von 

6 X 1 8 m  auf jeder Seite des alten Pfeilers wurden in jeder Flufihalfte 

acht eiserne Fachwerkbinder von je 22,10 m Stutzweite eingebaut, die die 

Holzkonstruktion fiir die Gewólbeabstfltzung trugen und an Ihren Auf- 

lagerpunkten durch Sandtopfe abgesenkt werden konnten.

Sand topf- Zetgerapp. 1 Gnotopp.2
reihe Nr. 15 n  13 12 11 10 7 6

k  
Griotapp. 3

i i

W ’Griotapp. ‘tu. 5

W

Bei der Betonierung wurden zunachst die Rahmenstlele und Gegen- 

gewichte an den Bruckenenden hergestellt. Der Bogen sowie die Selten- 

óffnungen wurden ln Lamellen m it senkrechten Schlufilucken betoniert, 

und zwar zuerst die auf die einzelnen Lamellen entfallenden Teile der 

unteren Druckplatte. Dann folgte die lamellenweise Betonierung der 

Rippen der Seitenóffnungen bis auf Hóhe der Schrage der oberen Platte, 

in gleicher Weise und in der bel Gewóiben ublichen Reihenfolge das 

Betonieren der Mittelóffnung und endlich das Schliefien der Liicken und 

das Betonieren der Fahrbahnplatte. Die Verbindung in den Betonierstófien

wurde durch die 

vorgesehene 

Bugelbewehrung 

sowie durch Ker- 

ben im Beton

gewahrleistet. 

Der Beton der

Eisenbetonkon- 

struktion wurde 

mit 327 kg Eisen- 

portlandzement 

je m 3 festen Be

ton hergestellt 

und hatte eine

mittlere Wiirfel- 

festigkeit von

%
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Abb. 4. Absenkung des Lehrgeriistes.

Die Oberhóhungen des Lehrgeriistes wurden aus den Zusammen- 

driickungen des Lehrgeriistes, aus den Biegellnlen fiir standige Last, sowie 

aus der Linie der Senkungen infolge Schwindens fiir alle Stiitzpunkte des 

Lehrgeriistes errechnet. Die Einzelwerte fiir die Oberhóhung in der Mitte 

der Seitenóffnung betrugen:

Elastlsche Zusammendriickung des Lehrgeriistes:

Zusammendriickung bel 4 Fugen je 1,5 m m ........................... 6 mm

Eindriicken des Stempels der Sandtópfe . .................................  2,5 ,

Elastlsche Zusammendriickung der Pfosten . ............................ 1,1 „

Senkung, errechnet aus der Biegelinie fiir standige Last, fur

die B a lk e n m it te ............................................................................  4,1 ,

Senkung infolge.der Durchbiegung des Kragarmes der Bogen-

óffnung, fiir die B a lk e n m it te :.................................................  0.3 »

Oberhóhung in der Mitte der Seitenóffnungen...........................  14,0 mm

Die Einzelwerte fiir die Oberhóhung in Bogenmitte betrugen:

Elastlsche Zusammendriickung des Lehrgeriistes:

Zusammendriickung bel 5 Fugen je 1,5 m m ...........................  7,5 mm

Eindriicken des Stempels der S and tóp fe ....................................... 2,5

Elastlsche Zusammendriickung der Pfosten im Bogenscheitel 0,46 „

Senkung, errechnet aus der Biegelinie des eisernen Fachwerk-

tragers, fflr den Bogenscheite l.................................................  0,0 ,

Senkung, errechnet aus der Biegelinie fflr standige Last, fflr

den B o ge n sch e ite l....................................................................... 56,8

Senkung infolge Schwindens, fflr den Bogenscheitel . . .  21,0

Oberhóhung in B o g e n m it te ........................................................  88,26 mm

350 kg/cm2. Die 

Zuschlagstoffe 

bestanden aus

2 R. T. Rheinkies- 

sand von 0 bis 

20 mm und 1 R.T.

Hochofensplltt 

von 7 bis 15 mm 

Korngrófie. - Vor 

Beginndereigent- 

llchen Briicken- 

bauarbeiten mufi

ten eiserne Stege, 

die seitlich der 

alten Briicke zum 

Unterbringen der 

zahlreichen Kabel 

angeordnet wa

ren, parallel ver- 

schoben werden. 

Sie dienten auch 

wahrend des 

Baues zur Uber- 

fflhrung der Ka

bel und wurden 

aufierdem fflr den 

Fufigangerver- 

kehrhergerichtet,

der nicht unterbrochen werden durfte. Die Unterstfltzung der Kabel- 

und Fufigangerstege erforderte aufier den Holzkonstruktionen in den 

Flutóffnungen die Rammung von eisernen Tragern in den fclsigen 

Untergrund des Flusses an den.Ufern sowie ober- und unterhalb des alten 

Mittelpfeilers.

Nach Beendigung der Hauptbetonierungsarbelten folgte das Ablassen 

des Lehrgeriistes durch schrittweise und systematische Entlcerung der 

SandtOpfe. Die Einsenkungen der Brucke infolge Eigengewlchts wurden 

in der Brflckenachse mittels Griotscher Apparate sowie m it einfachen 

Zeigerapparaten mit je 7io mm Ablesemógllchkeit gemessen. Der Vorgang 

beim Entleeren der Sandtópfe, die Anordnung der Mefiapparate sowie die 

gemessenen Bewegungen sind aus Abb. 4 ersichtllch. Es wurde zuerst 

das Lehrgeriist in der Mitte der Hauptóffnung und dann an den aufieren 

Auflagerpunkten der eisernen Fachwerktrager schrittweise abgelassen. 

Nachdem die Enden der Kragarme der M ittelóffnung sich zu heben be- 

gannen, wurde mit dem Ablassen des Lehrgeriistes der seitlichen Offnungen 

begonnen nnd dann mit dem Ablassen von der Brflckenmitte aus fort- 

gefahren.

Auf jede Entleerung der Sandtópfe reagierte das Brflckensystem ln 

vollkommen elastischer und planmafiiger Weise. Nach Beendigung der 

Lehrgerflstabsenkung betrug die Einsenkung der Brflcke infolge Eigen- 

gewicht in der Mitte der Hauptóffnung 50,5 mm, in der Mitte der 

Nebenóffnungen 4,5 bzw. 1,8 mm. Diese Mafie stehen in gutem Ein- 

klang mit den aus der Biegelinle fflr standige Last errechneten E in

senkungen, die weiter oben bel den Oberhóhungen des Lehrgeriistes 

angegeben sind.
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Nach dem Entfernen des Lehrgerflstes wurde der alte Mittelpfeiler 

gesprengt und die Mauerwerksreste durch Taucher aus dem Fiufibett in 

Kahne zum Abtransport gefórdert.

Fflr die Brflcke elnschl. der Fundamente und Auflagerbanke, jedoch 

ohne Rampen und Treldelpfad, wurden 3350 m3 fertiger Beton verarbeitet 

und rd. 359 t Rundeisen eingebaut. Fflr die Rollenlager, Scheitel- und 

Waizgelenkc wurden rd. 6 t StahlguB und Stahl benótigt.

Die Baukosten der Brucke betrugen rd. 502 000 RM, wovon auf die 

eigentiiche Brucke mit Fundamenten und Gelander, jedoch ohne Abbruch- 

arbeiten, Fufigangerstege, Brflckenrampen, Treldelpfad, Fahrbahn- und 

GehwegbelSge, rd. 382 000 RM entfallen.

Die Bauarbeiten wurden ohne jeden Zwischenfall in vorbildllcher 

Zusammenarbelt der órtllchen Baubehórde und der ausfflhrenden Firma 

durchgefflhrt und die Brflcke dem Yerkehr flbergeben.

AHe Rechte 

yorbehalten. Zur Frage der einheitlichen Einteilung und Benennung von „Lockergesteinen".
Von Professor R udo lf Seifert, Berlin-Grunewald.

Prof. Dr. G a l lw i t z ,  Dresden, veróffentlichte kflrzlich einen Vorschlag 

„Z u r  e in h e i t l ic h e n  E in t e i lu n g  u n d  B e n e n n u n g  v o n  Locker-  

g e s te ln e n " Ł), der sehr zu begrflfien ist. Allerdings sind manche Punkte 

noch weiter zu erórtern. Es bestehen bereits hieruber die D IN  4022 

von 1938 flber .Einheitliches Benennen der Bodenarten und Aufstelien 

der Schlchtverzeichnisse zur Untersuchung des Untergrundes fur Bau- 

und Wassererschliefiungszwecke“ und die DIN 1179 von 1935 flber 

„Kórnungen fflr Sand, Kies und zerkleinerte Stoffe“ mit Sonderbezeich- 

nungen fflr Betonzuschiage und fur Gleisbettungsstoffe der Reichsbahn.

Beide Normen haben ein beschranktes Anwendungsgebiet; sie stehen 

flbrigens untereinander gar nicht Im Einklang. Im Zusammenhang hlermit 

ist auch die Normung der Siebe nach DIN 1170 und 1171 zu nennen.
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ln der zeichnerischen Darstellung sind eine Anzahl von EIntellungen 

und Benennungen aus jungster Zeit zusammengestellt worden. Die Reihe 

kónnte leicht vermehrt werden. Man sleht, dafi Unstlmmlgkeiten da sind 

und dafi Ordnung zu schaffen notig Ist, wenn man sich International ver- 

standigen w ill.

Bezuglich der E in t e i lu n g  ist zu bemerken, dafi die Internationale 

Kommission fur die mechanische und physikalische Bodenuntersuchung 

die von Dr. A t te r b e r g  vorgeschlagenen Stufen anerkannt hat, die in 

Dezimalen von 2 ais Durchmesser der KOmer fortschreiten. Sie genflgt 

eigentlich allen Ansprflchen. Die E inteilung und Benennung von Unter

stufen hat Dr. Atterberg nicht festgelegt. Zwei Unterstufen, grob und 

feln, sind ausreichend, wenigstens fflr die feineren Kórnungen; die Grenze 

wird bei der fiblichen iogarithmischen Auftragung der Durchmesser, bei 

der die feineren Anteile mehr zur Geltung kommen, unter angenaherter 

Halbierung des Zwischenraums von 2 bis 20 auf 6 gelegt, Bei linearer 

Auftragung lage sie bei 11. (Fur drei Unterstufen wurden die Grenzen 

in logarlthmlscher Auftragung angenahert bei 5 und 10 liegen, bei linearer 

Auftragung bel 8 und 14. Die E inteilung einer Mittelstufe ist jedoch 

Im allgemeinen durchaus entbehrllch.)

Fflr besondere Zwecke (etwa Betonzuschiage) mag man besondere 

Stufen oder Unterstufen abgrenzen. So kamen bel Schottern (20 bis 200 mm) 

mehrere Unterteilungen in Betracht, z. B. fflr Flufigeschlebe. Blócke von 

0,2 bis 2 m Durchm. kann man nicht mehr ais eine einheltliche Korn

stufe betrachten. Dies sind dann Sonderfalle, derentwegen die so ein

fache Einteilung Atterbergs nicht verlassen werden soilte. Sęlne Ein

teilung endet bei 2,0 mm, sie hat auch kelne Unterstufen, wie erwahnt.

Mehr noch ais bei der E inteilung ist bei den B e n e n n u n g e n  Ver- 

einheitlichung notwendig.

Ais allgemeine Bezeichnung steht zur W ahl: Lockergestein, Boden 

oder Erde. Der Ausdruck „ L o c k e rg e s te in "  wird von den Geologen 

ais fachwissenschaftlicher Ausdruck bevorzugt. Selbst wenn man elgent-

') Bautechn. 1939, Heft 37.

liche organische Bildungen, wie Moor und Torf, bel denen eine E in

teilung nach Korngrófie ohnehin nicht angSngig ist, die aber doch ais 

Bóden oder Erden auftreten, von vornherein ausschlieBt, kann man, ohne 

dem Sprachgefflhl Gewalt anzutun, Faulschlamm, Darg u. dgl. nicht gut 

ais Gestein ansprechen, am wenigsten in einer Vorschrift, die auch nicht- 

wissenschaftlich Vorgebildete handhaben sollen. Die von der Land- 

wlrtschaft herkommende Rlchtung bezeichnet m it „B o de n " eigentlich 

nur die von der Pflanzenwelt belebte und genutzte obere Schlcht, den 

Mutterboden.

(In dleserHinsicht Ist die neue Bezeichnung fur die.GeologischeLandes- 

anstalt" ais „Relchsstelle fur Bodenforschung" recht unglflckllch; Erdgas, 

Erdól, Kali, Steinkohle, Erz, Marmor sind im Sprachgebrauch nicht „Boden".)

Es ist aber zuzugeben, dafi „Boden" vielfach auch in welterer 

Bedeutung gebraucht wird, z. B. von G re n g g  a. a. O. „Bodenarten und 

Bodenbestandteile", „Steinbóden", .Schotterbóden" usw. Dahin gehórt 

ferner die Benennung: „Deutsche Gesellschaft fur Bodenforschung", die 

sich nicht mit dem Lebensraum der Pflanzen, sondern m it Erde ais Bau

grund und Baustoff befafit.

Der dritte Ausdruck „E rde" ist fflr bautechnische Beziehungen all- 

gemein brauchbar, wie er ja schon in Erddruck, Erdbau, „Steine und Erden" 

seit langem eingefflhrt ist.

Viellelcht kame man zu einer Zweiteilung: „Erden" oder allenfalls 

„Bóden" fflr Kórnungen unter 2 mm mittlerem Durchmesser und „Locker

gesteine" fflr Kórnungen flber 2 mm. Ihnen gegeniiber steht „Fels" ais 

Festgestein. Bei Gemischen richtet sich die Bezeichnung nach dem fiber- 

wiegenden Bestandteil.

Zweideutig ist die Benennung „T on“ fflr Kórnungen d <. 0,002 mm. 

Um Verwechslungen mit den verschiedenen Tonmineralien vorzubeugen, 

soilte man wenigstens den Ausdruck „Rohton" gebrauchen. In dieser 

Grpfienordnung kommt es nicht nur auf die Kornfeinheit, sondern vor- 

wiegend auf den Stoff und sein chemisches Verhalten an (Anlagerung 

von Wasser und Salzen an die festen Teilchen). Die besonderen Elgen

schaften, die wir mit dem Begriffe Ton verbinden, wie Quellen, Schrumpfen, 

groBe Haftfestigkeit, geringe Reibung, Bildsamkeit usw., ruhren von den 

verschledenen Alum iniumsilikaten her, wahrend ein Quarzstaub gleicher 

Grófie d <  0,002 mm sich in vielen Eigenschaften wie ein viel gróberer 

Schluff aus Quarz verhalt. Auch die verschiedenen Tonmlnerale (Kaolin, 

Montmorlllonit, Bentonit usw.) zeigen grofie Unterschiede In ihren Eigen

schaften und auch je nach den angelagerten Salzen(Natrlum, Kalzium usw.)2). 

In der Natur kommen die „fetten" Tone und die magernden Belmengungen 

von Quarz usw. nicht rein, sondern in M ischungen verschiedenen Ver- 

haitnlsses vor, weshalb auch die Elgenschaften in stetigen ObergSngen 

auftreten. Vielleicht findet sich fflr „Rohton" eine noch treffendere, nur 

die Korngrófie r f<0 ,002  mm kennzeichnende Benennung; ln Frage kommt 

„Schlamm", eine Bezeichnung, die auch Grengg gebraucht (nicht „Schlamm" 

nach Niggli). W ill man noch eine untere Grenie d =  0,0002 mm fur 

diesen Anteil festsetzen, so kann man die nachst kleinere Kornstufe mit 

Grengg „Feinstes" nennen oder mit von Moos „Schweb" d — 0,0002 bis 

0,000 002 mm. Bautechnisch dflrfte kein Anlafi zu den Unterscheldungen 

unter d  == 0,002 mm vorliegen.

Der Ausdruck „S ilt " ,  den Gallw ltz fflr die Kórnung 0,2 bis 0,02 mm 

vorschlagt, ist abzulehnen; es liegt kein Anlafi vor, das Wort, unter dem 

sich der Deutsche nichts vorstellen kann, dem Englischen oder Ameri- 

kanischen zu entlehnen. Mehlsand (nicht Moj ist besser einpragsam und 

gibt die Nahe von Sand zu erkennen, m it dem er viele Eigenschaften 

gemeinsam hat. Bei Terzaghi umfafit die Stufe 0,2 bis 0,02 mm Feln- 

sand 0,2 bis 0,1 mm, groben „Mo" 0,1 bis 0,05 und feinen „Mo" 0,05 bis 

0,02 mm. Silt wird von Niggli ais Gruppenbezeichnung fflr rf =  0,002 bis

0,2 mm gebraucht.

Die K o rn g ró f ie  einer Kornmischung kann durch den mittleren 

Durchmesser dm — d500j<s gekennzeichnet werden; er ist aus den Summen- 

linien der Gewichtsanteile der Kornstufen ais Haufigkeltsmittel zu ent- 

nehmen und besagt: Die Halfte des Gewichts besteht aus feineren 

Kórnern, die Halfte aus gróberen. Je nach dem Zweck der Untersuchung 

kann auch ein anderer mafigeblicher Wert entnommen werden, etwa d ^ ^ .

2) Vgl. M ittellung der PreuBischen Versuchsanstalt fflr Wasser-, Erd- 

und Schiffbau, Heft 20.



Jahrgang 17 Heft 55/56

22. Dezember 1939 Sei fert ,  Zur Frage der einheitlichen Einteilung und Benennung von .Lockergesteinen" — Vermischtes 687

Das arithmetische Mittel der Gewichtsanteile J p  der Kornstufen d, der 

sogenannte gemittelte Durchmesser d =  ^  k t  schwieriger fest-

zustellen ais dm; dg liegt flber dm. W ill man die K o r n v e r te i lu n g  in 

der Mischung durch eine einzeine Mefizahl ausdrflcken, so eignet sich 

dazu das Verhaitnis der Fiachen, in die die Gesamtflache zwischen der 

Summenllnie und der Ordinatenachse durch die Parallele zur Abszisse 

in rf;;j =  rf-00̂  zerlegt w ird8). A l le n - H a z e n  empfiehlt ais Kennzahl 

^io»/0 ' ^6O»/0’ das VerhSltnis der mittleren Korndurchmesser der

flber d-Q0, und unter d liegenden Gewichtshalften, die der Summen- 

kurve zu entnehmen sind.

Auch hlerfflr sind einheitliche Festsetzungen sehr erwflnscht.
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Yermischtes.
Technische Hochschule Berlin . Der ehemallge Vorstand des 

Brandenburgischen ProvinzialstraBenbauamts Eberswalde, Provinzialbaurat 
Sr.=3ing. habll. Johannes S c h lu m s , wurde zum o. Professor fiir StraBen- 

und Verkehrswesen und zum Direktor des Forschungsinstituts fur Strafien- 
bau an der Technlschen Hochschule Berlin ernannt.

Lastannahm en  im  Hochbau. Es wurde notwendig, die Norm 
DIN 1055, Blatt 4 —  Lastannahmen im Hochbau: Verkehrslast und Wind- 
last —  zu eriautern. Diese E r ia u t e r u n g e n  sind kflrzllch vom Deutschen 
Normenausschufi ais Normblatt DIN 1055, Blatt 4, B e lb la t t ,  heraus- 
gegeben worden. Sie geben Auskunft flber die Grunde, die zur Auf

stellung der Norm DIN 1055, Blatt 4, gefflhrt haben, und bringen auBer- 
dem eine Reihe von Beisplelen, in denen die W indlast nach Druck und 

Sog getrennt ist.

U ngew óhn lich  schw ieriger E isenbahnbau  im  K o ng og eb ie t1). Die 
Erschliefiung des ungeheuren Kongobeckens mit seinen geographischen 
Besonderheiten bietet, infolge seiner fast undurchdringlichen natflrlichen 

Hlndernisse, die gróBten Schwierigkeiten. W ie ungewóhnllch diese sind, 
zeigt allein die Tatsache, dafi z. B. beim Bau der 511 km langen Strecke 

Pointę Noire— Brazzaville in Franz.-Aquatorialafrika nahezu jedes km einem 

Weifien, jede Schieneniange einem Schwarzen das Leben kostete. Was 
das Elndringen der Europaer hier am meisten erschwert, ist der Umstand, 
daB das Hinterland des nur 300 m flber dem Meere liegenden Kongo- 

flusses durch eine Bergsperre abgeriegelt ist und der Flufi selbst 
auf eine Lange von 300 km eine grofie Zahl reiBender Stromschnellen 
bildet. Im Gegensatze zu den Franzosen llefien die Belgler seinerzelt 
den Worten S ta n le y s :  „Ohne Bahn ist der ganze Kongo keinen penny 

wert" durch den Bahnbau Matadi— LeopoldviIle die Tat folgen. Da 
Eisenbahn oder StraBe in Afrika Leben und wirtschaftiiche Zukunft 
eines Gebiets bedeuten, muBte sich auch Frankreich zum Bau einer 

Eisenbahn entschlleBen. Die geologische Beschaffenheit des Kongogebiets 
ist von jener der grofien zentralafrikanischen Senke nicht sehr verschieden. 

Im wesentlichen handelt es sich um kristallines Gestein, fiberlagert von 

einer Decke Schlefer und devonischen Tonen, wahrend die Konglomerate 
der Eiszeit und des Perms das Liegende der triassischen und jurassischen 
Kalkę von Labilash bilden. W ie bereits erwahnt, entstanden die Haupt- 

schwierlgkeiten des Bahnbaues (afrikanische Normalspur =  1,068 m) durch 
die notwendige Oberwindung der vorher unzuganglichen Bergketten 
zwischen der Niederung und den Gebirgssperren des oberen Nlari mit 

ihren auBerordentlich steilen, dicht bewaldeten Hangen und den dahinter- 
liegenden undurchdringlichen Urwaldern. Das grófite Hindernis bildete 
jedoch die Beschaffung von Arbeitskraften, da die Eingeborenen aus der 

verhaltnismafiig gesunden Niederung nicht in das mórderische feuchtheifie 
K lima des Urwaldes mit seinen zahllosen Gefahren wollten. Dies war 
der letzte Grund, warum der Bahnbau 14 Jahre dauerte, um eine Strecke, 
fflr die man frflher gut 10 Tage brauchte, nun in 11 Stunden durchfahren 
zu kónnen.

Fflr die Linienfuhrung der franzósischen Strecke konnte man aus der 
belgischen nfltzliche Lehren zlehen. Diese liegt im Oberschwemmungs- 

gebiete des Kongo, der mitunter Wassermassen bis zu 80000 m3/sek 
fiihrt. Infolge Versumpfung und anderer Nachteile muBte die Bahn um- 
gebaut, verschiedene Strecken mufiten ganz verlassen werden. Im Gegen
satze zu dieser belgischen Bahn beflndet sich der Ausgangspunkt der 

franzósischen Strecke in besonders gunstiger Lage. Bereits 9 km hinter 
der heute 6000 Einwohner zahlenden Stadt Pointę Noire (1000 Weifie,

Ł) Aus La Ferrovia Congo-Ocćan e L’opera degli Italiani von V a le r io  
T a r a m e l l i  in Le Vie del Mondo 1939, Nr. 10 (Okt.), S. 1003 ff.

5000 Farbige) grufien die steilen Hangę der zauberhaften Mayumbe, mit 

undurchdringlichem Urwalde bedeckte Hiigel, der m it seinen bis zu 60 m 
hohen Baumen eine flberwaltigende und beangstigende Abwehr der Natur 
gegen das Eindringen des Menschen bildet. Der humose Boden des 
stets finsteren Urwaldes ist mit einem unuberwindbaren Gewirr 2 bis 3 m 
hoher, 50 bis 60 m langer Wurzeln flberwuchert. Die aus dem Boden 

aufsteigenden Dunste sind derart, dafi sich kein lebendes Wesen hier 
aufhalten kann. Die Tiere fliehen diesen unheim lichen Wald. Nur die 

60 m flber dem Boden befindlichen dichten Baumkronen sind von Vógeln 

und Insekten belebt. Sonst ist hier alles ein Hinterhalt des Todes, von 
den ungeheuerlichen Dornen der Akazien bis zu den zahlreichen Reptilien, 

von denen namentlich der Bifi der Mamba unbedingt tódilch wirkt.

Durch dieses Gelande mufite der Bahnbau Meter fflr Meter mit 

Dynamit vorgetrieben werden. DaB unter solchen Umstiinden die ohnehin 

durch Malaria, Schlafkrankhclt u. a. geschwachten Eingeborenen nur unter 
den gróBten Schwierigkeiten zu einer Arbeit zu bewegen waren, ist ver- 
standlich. Unter sehr erheblichen Kosten muBten u. a. ohne Facharbeiter 

ein 1690 m langer Tunnel, acht Viadukte, zahlreiche grófiere und kleinere 

Briicken, Entwasserungen usw. ausgefflhrt werden. Fast alle Arbeit 
mufite von Hand geleistet, die gewaltigen Erdmassen der tiefen Ein- 

schnitte in geflochtenen Bastkórben auf dem Kopfc an die Schflttstellen 
getragen werden. Ais tragisches Ergebnis dieser bedeutenden Ktiltur- 
arbeit ist der Tod von 50 000 Eingeborenen und fast 500 Weifien ais 

Folgę von Gelbfieber, Schlafkrankheit, Elefantiasls, Blutharnen u. a. zu 
erwahnen. Dafi dieser infolge der natflrlichen Gegebenheiten so un- 
gewóhnlich schwierlge Bahnbau unter den grófiten Anstrengungen schlleB- 
lich —  in 14 Jahren Bauzeit —  erfolgreich zu Ende gefflhrt werden 

konnte, ist ln erster Linie der unbeugsamen Tatkraft und zahen Ausdauer 
italienischer Unternehmer zu danken, die sich dadurch auch hier, wie 

andernorts in Afrika, ein Denkmal ihrer Kolonlsationsfahigkeit gesetzt 

haben. 3)r.=3ng. Dr. rer. poi. H a l le r  VD1, Tflbingen.

Patentschau.
V orr ich tung  zum  Ausk le lden  von K ana ien  m it Beton, Ton od. d g l. 

(KI. 84a, Nr. 650 596, vom 11. 1. 1934, v o n J. Pohlig A G  in Kóln-Zollstock.) 

Um das elnzubringende Gut flber das ganze Kanalprofil ohne Sturzhóhe 
zu verteilen, besteht die Fórderbandelnrichtung aus zwei ubereinander- 

llegenden Fórderbandern von je etwa halber Kanalbreite, von denen das 

obere Zubringerband m it einem auf der Bóschungskrone angeordneten
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Beschlckungstrichter verbunden ist und das untere Verteilerband ist in 

dem Briickengerust von Boschungskrone zu Boschungskrone verschiebbar 
und in seinem Fórderslnn umkehrbar. Das in Kanalrichtung verfahrbare 
Bruckengeriist 1, dessen Untergurte dem Kanalprofil angepafit sind und 

die Fiihrungsbahnen fiir das untere Verteiierband 2 bilden, ist von 
Boschungskrone zu 
Boschungskrone ver- 
schiebbar. Das zum 
Auskleiden dienende 

G ut gelangt durch 

ein Fórdermittel in 
den Beschickungs- 
trichter 4 und aus 

diesem durch das Zu- 

bringerband 3 zum 
Abwurftrichter 5.

Das untere Verteiler- 
band 2 ist an seinen 

Abwurfenden durch
Wagen od. dgl. aut in dem Bruckengeriist angeordneten Fahrbahnen ab- 

gestiitzt. In der strichpunktierten Stellung rechts wirft der Fórderer 2 uber 
sein rechtes Abwurfende ab und bewegt sich hierbei langsam im Briicken- 
geriist nach links, wobei das G lattm ittel dem Bandkopf folgt. Ist der Ab- 
wurfpunkt bis zur Kanalmitte gelangt, so hat auch das linkę Bandende 

dle linkę BOschungskante erreicht, der Fórdersinn wird umgekehrt, und 
das Band 2 wirft iiber die linkę Bandtrommel ab, wobei der an diesem Ende 
angebrachte Glattstreicher folgt. Ist dle aufierste Stellung rechts wieder 

erreicht, so wird die Brucke um ein entsprechendes Mafi in Kanalrichtung 
verschoben, und das Spiel beginnt von ncuem.

V erb indungsg lied  fiir Ecken, A bzw e igungen  und Verankerungen 
e iserner Spundw ande . (KI. 84c, Nr. 657 773, vom 15.2. 1935, von Fried. 

Krupp AG in Essen.) Zwecks zuveriassiger Kraftubertragung und zwecks 
einfacher Herstellung des Verbindungsgliedes 
wird letzteres aus zwei oder mehr zusammen- 
geschweiflten H-formigen Schlofiriegeln oder 
Teilen davon gebildet. Gemafi Abb. 1 ist der 

eine Schlofiriegel 1 an einer Seite mit den 

Enden seiner Flansche 2, 3 an einen Flansch 5 
des anderen Schlofiriegels 4 angeschweifit. Je 

nach der Lage des Verbindungsgliedes im Zuge 
der Spundwand kann der Schlofiriegel 1 auch 

an den anderen Flansch 6 des Schlofiriegels 4 
angeschweifit werden. Gemafi Abb. 2 sind von 
dem einen Schlofiriegel an einer Seite die 
Flansche zur Halfte entfernt, so dafi das Verbindungsglied m it den so 
entstehenden Schnittfiachen und dem Steg 7 an dem anderen Riegel 8 
anliegt, m it dem es durch Kehlnahte 9 verschweifit ist.

E isernes P la ttengeb ilde  aus in Re ihen flbere inanderliegenden und 
zue inander versetzten P rofilen . (KI. 19d, Nr. 652 766, vom 25. 1. 1933, 
von Dortmund-Hoerder Hiittenvereln AG  in Dortmund.) Um eine wesent- 

liche Erhóhung der Tragfahigkeit solcher Gebilde zu erreichen, werden 
die Profile nur an den Enden oder nur in der Nahe der Enden neben- 
einander fortlaufend in ihren Be- 
rflhrungsfugen schubfest miteinander 
verbunden. Hierdurch kann an 

Diibelquerschnltt, Arbeitsaufwand 
und Baustoff gespart werden. Um 

die Dichtigkeit der Platte zu erhOhen, 
sind die sich beriihrenden Teile 
der Profile m it ineinandergreifenden 
oder in ihrer Langsrichtung verschieblichen Teilen versehen. Die Einzel- 
trager i und k sind gegenelnander abwechselnd nach oben und unten 

versetzt und an den Enden an den benachbarten und sich beriihrenden 
Flanschen l miteinander verschweifit oder sonst fest miteinander verbunden.

Selbsttfitige V orrich tung  zum  Rege ln von hydrostatischen W ehren. 

(KI. 84a, Nr. 649 470, vom 16. 6. 1934, von Dr.-Ing. Frantiśek J e r m a r  in 
Troppau [Opava].) Um die Abmessungen des Schwimmers zur selbst- 

tatigen Regelung des Hubes des Wehres moglichst zu verringern, wird 
iiber einen niedrigen Hohlzylinder eine ortsfeste Verschlufischeibe an

geordnet, die im Zusammenwirken mit dem oberen Rande des Zylinders 

die Drossel- und Absperrvorrichtung des Zuflusses des Oberwassers bildet. 
Der untere Rand des Hohlzylinders dagegen drosselt und sperrt den Weg 

zum Unterwasserkanal ab. Die in der Kammer 5  des Uferpfeilers 6 unter- 
gebrachte Vorrichtung besteht aus dem hohlen zylindrischen Schutz 1, 
dem Schwimmer 2, der Verbindungs- 
stange 3 und der ortsfesten Verschlufi- 

scheibe 4. Die Kanale 7, 8, 9 ver- 

binden die Kammer 5  mit dem Ober- 
und Unterwasser und mit der Druck- 
kammer 10. Bei normalem Ober- 

wasserstande steht das Oberwasser 
durch den Kanał 7, die Kammer 5 

und den Kanał 9 mit der Druck- 
kammer 10 in VeTbindung, wodurch 

das Wehr in hochgehobener Lage 
gehalten wird. Die Verbindung mit 

dem Unterwasser ist durch den Mantel 

des Hohlzylinders 1  abgesperrt. Steigt

l1
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das Wasser iiber dem Wehr, so steigt es auch in der Kammer 5 , der 
Schwimmer 2 hebt das Schutz 1, wodurch der Zufiufi des Oberwassers 
gedrosselt bzw. abgesperrt wird; gleichzeitig fliefit das Wasser aus der 
Kammer 10 durch die Kanale 9 und 8 in das Unterwasser ab, die 

Kammer 10 entleert sich, und das Wehr senkt sich. M it dem Fallen 
des Oberwassers falit der Schwimmer 2, das Schutz 1 schliefit die Ver- 

bindung zwischen Kammer 10 und dem Unterwasser; der Zulauf vom 
Oberwasser in die Druckkammer wird geóffnet, und das Wehr hebt 
sich. Steigt das Oberwasser so hoch, dafi der Schwimmer 2 die Lage 2' 
einnimmt, so wird das Schutz 1 in die Lage 1' gehoben, wo es an der 
Verschlufischeibe anliegt.

Personalnachrichten,
Deutsches Reich. D e u ts c h e  R e ic h s b a h n . a) R e ic h s v e rk e h rs -  

m in is t e r iu m ,  E is e n b a h n a b te i lu n g e n .  Ernannt: Zum Ministerial- 

dirigenten: die Ministerialrate Geheimer Baurat Prof. SDr.=Sttg. cljr. S ch a p e r  

und ®r.=3ttg. E b e lin g .

b) B e t r ie b s v e r w a lt u n g .  Ernannt: zum Abteilungsprasldenten:
die Oberreichsbahnrate: S e d lm e y e r , Abteiiungsleiter bei der RBD VII- 

lach und J e r z a b e k - H a m b a m e r , Abteiiungsleiter bei der RBD Linz; —  
zum Reichsbahnrat: die Staatsbahnoberrdtc No des beim Betriebsamt 
Karlsbad 1, Ce c li beim Betriebsamt Komotau, die Staatsbabnrate Sr.=!yttg. 

R ic h te r- K re u z  beim Betriebsamt Bóhmisch-Leipa, L in d e n t h a l ,  Vor- 
stand des Betriebsamts Zwickau (Sachs.) 2, D ie f i l ,  Vorstand des Betriebs

amts Malchin, T ip p m a n n  und G e b e r t  in Eger, der Reichsbahnrat a. D. 
©r.=3|ng. Paul W e rn e r , Dezernent der RBD Hannover, die Reichsbahn- 

bauassessoren S te h le  bei der RBD Saarbrucken, Reinhold F u ch s  bei 
der Reichsbahnbaudirektion Miinchen, K r ie g e r , Vorstand des Neubau
amts Erfurt, O h le  beim Betriebsamt Stuttgart 1, Adolf W e b e r  bei der 
RBD Breslau, E ic k e m e y e r , Vorstand des Neubauamts Braunschweig 3, 

von K o r f f- S c h m ie s in g , Vorstand des Neubauamts Berlin-Marienfelde, 
Dietrich H e lb lc h  bei der RBD Halle (Saale), und M o l l ie r ,  Vorstand des 

Neubauamts Berlin 7; —  zum Reichsbahnamtmann: dle technischen Reichs- 
bahnoberinspektoren Paul V 0 lk e l  in Berlin, U h d e  in Bochum, W e iden-  

b ach  in Braunschweig, W i ld  in Heidelberg, S u c k  In Osnabriick, H irm e r  
in Weiden (Oberpf.), K o l le r  in Regensburg, P a lm  in St. Wedel, Albert 

F r ic k e  in Stettin, Gustav O t to  inW uppertal, W o y a n d  und Max S c h m id t  

bei der Reichsbahnbaudirektion Berlin, K irc h  beim Reichsbahnzentral- 
amt Berlin und Georg M a u re r  beim Reichsbahnzentralamt Munchen.

Vers'etzt: der Reichsbahndirektor S c h ro e d e r , Dezernent der RBD 

Saarbrucken, ais Dezernent zur RBD Danzig; —  die Oberreichsbahnrate 
P a n te l ,  Vorstand des Betriebsamts Kiel, ais Vorstand zum Betriebsamt 
Brandenburg, ®r.=3«g. Heinrich M e y e r , Dezernent der RBD Hamburg, 

und R ie m a n n , Dezernent der RBD Hannover, ais Abteiiungsleiter und 

Dezcrnenten zur RBD Danzig, W ilhelm L e h m a n n , Dezernent der RBD 
KOnigsberg (Pr.), Friedrich M e y e r , Dezernent der RBD Wuppertal, 

H e n s c h , Dezernent der RBD Saarbrucken, L a y , Dezernent der RBD 
Karlsruhe, und S tr o h , Dezernent der RBD Breslau, ais Dezernenten zur 
RBD Danzig, P a f im a n n  gen. M id d e ld o r f ,  Vorstand des Betriebsamts 
Bielefeld, ais Vorstand zum Betriebsamt Neifie, S o c k e l,  Vorstand des 

Betriebsamts Marienburg, ais Vorstand zum Betriebsamt Aschersleben 2; —  
die Reichsbahnrate: K re ts c h m a r  bei der RBD Mainz ais Vorstand zum 

Betriebsamt Kiel, A lt  ro ck , Vorstand des Betriebsamts Stolp, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Danzig 2, ©r.=2>ttg. ®r.*!3ng. habil. S c h ra m m , Dezernent 

der RBD KOln, G e y  m ay e r , Vorstand des Betriebsamts Attnang-Puchhelm, 
B u l le m e r ,  Vorstand des Neubauamts Munchen 9, und A u r n h a m m e r , 

Vorstand des Betriebsamts Greiz, ais Dezernenten zur RBD Danzig, 
Gustav S c h a fe r , Vorstand des Neubauamts Teltow, ais Vorstand zum 
Betriebsamt Allenstein 1, W illibald  M u l le r  beim Betriebsamt Beuthen 
(Oberschles.), ais Vorstand zum Betriebsamt Kolberg, Otto H e rrm a n n  

beim Neubauamt Gr. Wartenberg, ais Vorstand zum Betriebsamt Mosbach, 
B e rg , Vorstand des Betriebsamts Allenstein 1, ais Dezernent zur RBD 

Breslau, L i ib b e k e , Vorstand des Neubauamts Berlin 4, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Bielefeld, G ie h r a c h  bei der RBD KOnigsberg (Pr.), ais 

Vorstaud zum Betriebsamt Marienburg, S e ib e l ,  Vorstand des Betriebs
amts Augsburg 2, ais Dezernent zur RBD Hannover, W e ih e , Vorstand 

des Betriebsamts Niirnberg 1, ais Dezernent zur RBD KOnigsberg (Pr.), 
Alfred K u k ie łk a ,  Vorstand des Betriebsamts Munchen 3, ais Vorstand 
des Betriebsamts Danzig 1, und der Reichsbahnbauassessor E b e r s b a c h  
bei der RBD Hannover zum Reichsverkehrsministerium, Eisenbahn

abteilungen.

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

In Bautechn. 1939, Heft 52, S. 638, I. Sp., Zeile 18 v. u. ist Im Zahler 

des letzten Ausdrucks fur X2 anstatt 5 1,”  zu setzen: S. 640, r. Sp.,

Zeile 2 v. o. ist im Zahler des Ausdrucks fiir X 2 anstatt —  0,5 ̂ 3 2̂ zu setzen: 

—  0,5 B\2.
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