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Yon Oberingenieur Hans Strube und Dipl.-ing. Herbert Rohde.

Allgemeines.
E ine der bem erkenswertesten Baustellen Europas stellen 

heute unzw eifelhaft die Baustellen des Kem bser K raftw erkes 
dar, m it dessen Erste llung die erste Stufe des geplanten Grand 
Canal d ’ A lsace von B asel nach Strafiburg seiner Vollcndung 
entgegengeht. D er K a n a ł bezweckt nicht nur die Erschaffung 
des Grofischiffahrtsweges bis B asel, sondern auch die N utzbar- 
macliung des vorliandenen natiirlichen Gefalles des Rheins 
von insgesam t io o  m zwischen Strafiburg und B asel. In  ziel- 
bewufiter A rbeit.hat H err R . K o c h l i n ,  ein in der internationalen

Diese Zahlen sprechen fur sich und lassen erlcennen, daB 
es sich um  Ausm afie handelt, welche nicht sehr haufig ausgefiihrt 
worden sind. E s  diirfte daber von allgemeinem Interesse sein 
zu erfahren, m it welchen technischen H ilfsm itteln es móglich 
war, diese gewaltigen Erdarbeiten  in so kurzer Zeit zu bewaltigen.

Das gesam te ehemalige R heinbett, in dem der neue K an ał 
zu liegen kommt, ist aufgefiillt m it einer 15  bis 20 m starken 
Schiclit Rheinkies, dessen Korngrófie m it zunehmender Tiefe 
wachst, so dafi B lócke von 1  cbm  In halt nichts Seltenes sind. 
Diese Schotterm assen sind durchsetzt von Nagelfluhbanken

Abb. 1 . Lageplan.

W asserkraftw irtschaft bestens bekannter, grofiziigiger Orga- 
nisator, trotz aller Schwierigkeiten in der Vorkriegs-, Kriegs- 
und N achkriegszeit an dem von ihm entworfeneii P ro jekt fest- 
gehalten und nun einen Teil davon verw irklicht.

W ahrend der vo r zwei Jah ren  in A n griff genommenen 
Bauarbeiten h at sich das B ild  der B austelle grundlegend 
verandert.

V or zwei Jah ren  erblickte der Bescliauer ein gewaltiges 
Lager von M aschinentcilcn, in M ontage befindlichen Baggern 
und ein Gewirr von Gleisen; heute nach fast ,vollstandiger 
Beendigung der Erdarbeiten  interessiert v o r  allem  die grofi- 
ziigige Organisation des Betonbaubetriebes und die m it der 
weitgelienden M echanisierung desselben zusammenhangenden 
Mafinahmen. Je d e r Fachm ann, der die Bauarbeiten  verfo lgt 
hat, w ird anerkennen mussen, dafi enorme Leistungen gefordert 
waren, und durch E in satz  m odernster Arbeitsm ethoden in ver- 
haltnism aCig kurzer Zeit auch bew altigt werden konnten. Einige
Zahlen mógen dieses veranschaulichen.

Zu bewegende Erdm assen . . . . . .  ca. 9 000 000 m 2
Gesam tlange des K a n a l s ...........................................  9 km
M ittlere Sohlenbreite des F l u t k a n a l s ............... 12 0  m
M ittlere Tiefe des F l u t k a n a l s .................................  13  m
Kronenbreite der Dam m e des K raftkan als . . .  45 m
Fufibreite der Dam m e des K raftkan als . . . .  100 m
D a m m h ó h e ......................................................................... 14  m
Grófite Tiefe der Baugrube des K raftw erkes . . 24 m
Lange der B augrube der S ch le u sen ....................200 m
B reite  der B augrube der S ch le u se n .................... 100 m
Tiefe der Baugrube der S c h le u s e n .......................  25 m

bis zu 1  m M achtigkeit. D as Liegende bildet fester Mergel, 
der Schiefiarbeit nótig machte, wahrend dic oberen Scliichten aus 
sandigen, lehmigen M assen und Humusboden gebildet w erden’

Die Bauherrin  —  Socićtć 1’Energie E lectriąue du R h in  —  
w ar durch Regierungsdekret das Enteignungsrecht verliehen 
worden, so dafi die Beschaffung des fiir den B au  benótigten 
Gelandes keine Schwierigkeiten machte.

D er naturliche Grundwasserspiegel lag  etw a 2 m unter 
Gelandeoberflache. V or dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten 
mufite daher das Problem  der Trockenlegung der Baugruben 
bzw. der Grundwasserabsenkung gelóst werden.

A u f Grund von vorgenomtncnen Bohrungen konnte starker 
W asserandrang erw artet werden. B e i der D urcharbeitung des 
E n tw urfs fiir  die Trockenlegung der Baugruben wurde daher 
m it erheblichen W asserm engen gerechnet, die sowohl vom  
Rheinstrom  ais auch von den Hóhen des H aardw aldes her 
gespeist wurden. Demzufolge wurde beschlossen,’ die Baugruben 
fiir das K rafthaus, den F lu tkan al und dic Schleusen m it einem 
System  von Filterbrunnen zu umgeben und verm ittels dieser 
Brunnenanlagen die Grundwasserabsenkung durchzufuhren. 
Diese Brunnen hatten 2 m lichten Durchm esser und wurden 
durch eine Schweizer F irm a m ittels eiserner Caissons im  Druck- 
lu ftverfahren bis auf 2 m in das Liegende niedergebracht. Zur 
A usm auerung dienten poróse Betonform steinc m it einer geniigen- 
den Anzahl Offnungen, um den W asserdurchtritt zu ermóglichen.

E s  sei aber gleich darauf hingewiesen, dafi sich das Yerfahren 
der Grundwasserabsenkung m ittels dieser Brunnen nicht bew ahrt 
hat, und m an daher spater wieder davon abgekomm en ist.

E r d a r b e i t e n .
W ie bereits oben erwahnt, besteht das zu baggernde M ateriał 

in der H auptsache aus grobem Rheinkies, durchsetzt m it Nagel-
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fluhbanken. Dieses war bei der Beschaffung der B augerate zu 
beriicksichtigen. E s wurden in B etrieb  gesetzt:

1 L iibecker GroBbagger T yp e  N. D. i  m it 750 1 E im erinhalt.
2 B ucyrus K abelbagger T yp e  200 B  m it 4 5 111 Ausladung 

und 4 cbm  Lóffelinbalt.
6 Menele und H am brock Lóffelbagger T yp e 4 und 5 m it 1 bzw.

1,5  cbm  Lóffelinhalt.
2 B ucyrus K abelbagger T yp e 50 B  m it 1 cbm Lóffelinhalt.
2 Liibecker Prockerbagger T yp e  R  2 S.
1 Orenstein-Koppel T iefbagger 5 b.
2 K eystone Schaufeln m it 600 1 Schaufeln.

Sam tliche Gerate m it Ausnahm e des Liibecker Eim er- 
kettenbaggers laufen auf Raupen. D er A ntrieb der drei erst- 
erwahnten erfolgt durch Drehstrom  m it 6000 V olt Spannung, 
dessen Netz in Form  einer doppelten Ringleitung iiber die 
gesam te B austelle verteilt ist. Die iibrigen Gerate haben teils 
Dam pf-, teils Dieselmotorenantrieb.

Schiffahrtsschleusen gefórderten Erdm assen —  etwa die H alfte  
des gesamten zu baggem den M aterials —  abtransportiert und 
in die Da.mme verschiittet werden.

Die Baugruben fiir das K rafth au s und den Flu tkan al —  
insgesam t ungefahr 2 Millionen cbm —  wurden in 15  Monaten

A n rollendem M ateriał sind im B etrieb :
12 0  Stiick  eiserne Selbstentlader m it 6 cbm  W ageninhalt von 

Orenstein und Koppel.
200 Stiick  4 cbm  H olzkastenkipper gewohnlicher B auart.

An Lokom otiven sind vorhanden:
2 norm alspurige AnschluBlokom otiven von 25 t  Dicnst- 

gewicht.
4 dreiaehsige Abraum lokom otiven von 3 3 1  D ienstgewicht 

fiir 1000 mm Spannweite.
30 zweiachsige Abraum lokom otiven von 23 t  Dienstgewicht fiir 

1000 mm Spur.
An Geleisen sind verlegt: 

ca. 12  km  Normalspur. 
ca. 50 km  1000 mm Spur.

Sam tliches Lokom otiven-, W agen- und Schienenm aterial, 
m it Ausnahm e der H olzkastenkipper sind von der F irm a Orenstein 
und Koppel geliefert.

Abb. 2 . Bucyrus Kabelbagger Type 200-B.

Bekanntlich eignen sich Kabelbagger, besonders die groBen 
Typen nicht zur Verladung des M aterials in W aggons. Sie sind 
jedoch ausgezeichnet zu gebrauchen bei Arbeiten, bei denen es 
sich darum  handelt, das aus dem K an albett zu baggernde M ateriał 
an O rt und Stelle zum B au  der Daninie zu ver\venden. Dies 
w ar beim Erdbetrieb zu beachten und aus diesem Grunde wurden 
die B ucyrus GroBbagger nur dort angesetzt, wo diese Yoraus- 
setzungen vorlagen, nam lich in den ersten 5 km  des K anals, 
wo das auszuhebende M ateriał m engenmafiig ungefahr m it 
dcm in den Dam m en einzubauenden ubereinstim m te. D ank 
der groBen Reichw eite —  90 m bei vo ller Drehung —  haben diese 
amerikanischen Gerate sich ais sehr łeistungsfahig erwiesen.

W ahrend beim B au  der ersten 5 bis 6 K ilom eter des K anals 
ein Transport des Bodenm aterials nicht in Frage kam , muBten 
die aus den Baugruben des K raftw erkes, des F lutkanals und der

Abb. 3 . GroBbagger der Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft 
Type N. D. 1.

m it H ilfe des Liibecker GroBbaggers N. D. I. ausgebaggert. 
Tagesleistungen von 8 000— 10 000 cbm  wurden dabei wiederholt 
erreicht. Die Beanspruchungen, denen der B agger wahrend 
des Betriebes ausgesetzt war, waren oft ganz enorm. Besonders 
beim AufreiBen der N agelfluhbanke traten StóBe und Schlage 
auf, die auBerordentlich hohe Anforderungen an dic K onstruktion 
und die G iitc des M aschinenm ateriałs stelłten. D er L iibecker 
Eim erlcettenbagger zeigte sich aber allen diesen Anforderungen 
gewachsen und es konnte sogar die laut Bauprogram m  zu be- 
wałtigende Leistung in der halben dafiir vorgesehenen Arbeits- 
zeit erledigt werden.

Erhebliche Schwierigkeiten bereitete anfangs die W asser- 
haltung. E s  wurde bereits darauf hingewiesen, daB die urspriing- 
lich geplante Grundwasserabsenkung m it H ilfe  von  Filterbrunnen 
nicht die darauf gesetzten Erw artungen crfiillte. Die Annahm e, 
daB die Sande und K iese sich ais stark  wasserdurchląssig zeigen 
wurden, stellte sich ais unzutreffend heraus. D as vom  Rłieiti 
abgelagerte, zusam m engepreBte. M ateriał bildete trotz seiner 
grobkórnigen Zusam mensetzung eine fast wasserundurchlassige 
Masse.

Einzelne Brunnen, die zufallig auf eine W asserader gestoBen 
waren, brachten geniigende Mengen, die ubrigen nichts oder 
fast nichts. D er Versuch, die Brunnen durch Querschlage 
m it der B augrube zu verbinden, und ihnen bzw. den Pum pen 
das W asser zuzufiihren, scheiterte daran, daB die Saugkórbe 
der Pum pen nach sehr kurzer Zeit durch mitgerissene Sand- 
teilchen verstopft wurden. M an hat deshalb kurzer H and das 
gesam te Brunnensystem  aufgegeben, den B au  weiterer Brunnen 
eingestellt, und ein Verfahren angewendet, welches im deutschen 
Braunkohlentagebetrieb seit einiger Zeit fast durchweg ange
wendet w ird : das Baggern im  toten W asser. Man beginnt hierbei 
ohne R ucksicht auf das sich ansam m elnde W asser m it der 
Baggerung und schneidet m it H ilfe der gefiihrten E im erleiter 
so tief ais móglich ein, wobei die erreichbare Tiefe natiirlich 
von der Standfestigkeit des anstehenden M aterials abhangt. 
A uf den R an d  der so entstehenden Grube werden je  nach der 
Menge des zuflieBenden W assers eine Anzahl Pum pen provisorisch 
aufgestellt. Periskop-Saugrohre und Gum misaugschlauchem iissen 
allerdings in geniigendem .Mafie zur Verfiigung stehen. M it dem  
allm ahlichen Tieferschneiden des Baggers werden die Pum pen 
nachgesetzt. Dieses Verfahren wurde m it gutem  Erfo lge  auch 
auf den Baustellen  des Kem bser K raftw erks angewandt. N ach 
kurzer Zeit w ar die erforderliche Schnittiefe erreiclit, so daB die 
Pum pen definitiv m ontiert werden konnten. Aus Sicherheits- 
griinden wurden Pum pen m it Riem enantrieb verwendet, w obei
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der M otor li och genug gcsetzt wurde, um  die G efahr des 
Ersaufens bei eventuellen Strom storungen nach M óglichkeit zu 
verm eiden.

Dieses Verfahren weist gegeniiber dem Brunnensystem  
verschiedene Vorteile auf. Zunachst wird durch die gebaggerte 
Grube eine weitaus groBere Oberflache freigelegt, an der das 
W asser austreten kann, was bei Brunnen durchaus nicht der 
F a li ist, weiterhin konnen Punipen in geniigender Anzahl und 
GroBe iibersichtlich und frei aufgestellt werden, und auBerdem ist 
das Verfahren einfacli, billig und zuverlassig. N atiirlich wird 
die Leistung des Baggers beim Arbeiten unter W asser entsprechend 
geringer sein, man wird aber diese M inderleistung m it Rucksicht 
auf den E rfo lg  gcrn in K a u f nehmen. N ach 6-wóchentliclier 
A rbeit im W asser gelang es, die Baugrube trocken zu legen und 
die restlichen 2 ooo ooo cbm konnten trocken gebaggert werden.

Der Aushub der B augrube fiir die Schleusen, ungefahr 
750 000 cbm, wurde durch Menele und Hambroclc Loffelbagger 
und durch 1  cbm B ucyru s K abelbagger bewerkstelligt. Der

Abb. 4 . Kippenpflug mit angebauter Gleisruckvorrichtung. 
Die Abbildung zeigt das Gcrat bei der Planierarbeit.

Aushub gestaltete sich hier recht scliwierig, da es sich um ver- 
haltnism aBig kurze, aber tiefe Baggerfronten handelte, auBerdem 
ein groBer Teil der M assen aus Felsen bestand. D a auch hier das 
Entw asserungssystem  m ittels Brunnen nicht den gewunschten 
E rfo lg  zeitigte, muBten dic K abelbagger unter W asser schneiden, 
und Pum pengruben herstellen. Stufe um Stufe wurde so trocken 
gelegt und den Loffelbaggern Arbeitsm oglichkeit geschaffen. 
Besonders gut bew alirt h at sich im Felsen die Menele und Ham - 
brockT ypeV . Im  Allgemeinen laBt sieli sagen, daB m it samtlichen 
Geraten die garantierte Leistung iiberschritten werden konnte. 
In  A nbetracht der stellenweise recht schwierigen Verhaltnisse 
ist das wohl zu beachten.

Die weiterhin erwahnten kleinen B agger dienten hauptsach- 
lich zur A btragung des Mutterbodens auf den verschiedenen Bau- 
stellen. D er M utterboden wurde seitlich gelagert und soli spater 
zur Abdecltung der Dam mkronen und Bóscliungen dienen.

Selir gut bew ahrt haben sich die kleinen K eystone Schaufeln 
zu Sauberungsarbeiten und zur maschinellen H erstellung eines 
einwandfreien Planum s.

E s  ist in Fachkreisen allgemein bekannt, daB an und fiir 
sich die Baggerung groBer Bodenm assen keine erheblichen 
Schwierigkeiten bereitet, stehen doch Gerate zur Verfiigung, 
die bei voller Leistung 10  000 m3 und mehr pro T ag  anstandslos 
bewaltigen.

W eit schwieriger gestaltet sich jedoch fiir den ausfiihrenden 
Ingenieur der reibungslose T ransport und das Yerkippen der 
Massen auf den zur Yerfiigung stehenden Kippen. E s  handelt 
sich jedoch hier in K em bs nicht um gewohnlicheKippen, wie man 
sie in den Abraum betrieben des deutschen Braunkohlenbergbaues 
gewohnt ist, sondern um  Kanaldam m e, dereń Form , Bóschungs-

winkel usw. auf den Zentim eter genau ausgefiihrt werden miissen 
und bei dereń H erstellung allergróBter W ert auf W asserundurch- 
lassigkeit gelegt werden muBte.

Um die bei hohen Kippen unverm eidliche Trcnnuiig der 
Massen nach KorngróBe zu verm eiden und um weiterhin ein 
m oglichst groBes Setzen des M aterials schon wahrend des Baues 
zu erreichen, sind die Dam me in Lagen  von 2 m  Hóhe nacliein- 
ander aufgefiihrt. W a s .e s  heiBt, Tagesleistuńgen von durch- 
schnittlich 7000 cbm, dic von dem Liibecker GroBbagger N. D. 1 
gefórdert wurden, auf K ippen von 2 m Hóhe unterzubringen, 
ist jedem  bekannt, der einmal vo r ahnlichen Aufgaben gestanden 
hat. Jed er Abraum fachm ann weiB, daB die Leistung seities 
Baggerbetriebes zum groBten Teil von der reibungslosen Auf- 
nahm efahigkeit der zur Verfiigung stehenden K ippen abhangt. 
J e  hoher die K ippe, um  so weniger Zeitverlust durch Gleisrticken 
usw., um so leichter das Erreichen der Hóchstleistung des Baggers. 
Voraussetzung dabei ist natiirlich, daB W agen- und Lokom otiv- 
m aterial in ausreicliender Menge zur V erfiigung steht.

D as Absetzen der vollen Baggerleistung unter den gegebenen 
Yerlialtnissen w ar in Kem bs einzig und allein durch Yerwcndutig 
der Lauchham m er K ippenfliige m it angebauter Gleisriick- 
vorrichtung moglich. E s  ist dam it gelungen, die Aufnalim efahig- 
keit der niedrigen K ippen bis auf das dreifache der urspriinglichen 
zu steigern. Trotz der zu verkippenden auBerst schweren K iese 
m it darin befindlichen groben Blocken w ar es verhaltnism aBig 
leicht moglich, die K ippen bis zu 3,5 m von der Schiene aus 
gcrechnet, vorzutreiben, bevor das K ippenglied geriickt werden 
muBte.

E in  weiterer sehr betrachtlicher V orteil ist der, daB das 
•Gerat ein geradezu ideales Planum  fiir die neue Gleislage 
herzustellen im,stande ist, so daB sich nach erfolgtem  Riicken 
ein Stopfen des Gleises fast vollkom m en eriibrigt, eine Arbeit, 
die bekanntlich von dem Aufsichtspersonal, weil zeitraubend, 
sehr unangenehm empfunden und gern vernachlassigt wird. 
E ine gute Gleislage ist jedoch von besonderer W ichtigkeit, 
weil dadurch in der nachfolgenden Kipp-Periode Entglejsungen 
und andere Fahrstorungen verm ieden werden. Besonders er- 
wahnenswert ist 
dabei der auBer- 
ordentlich geringe 
VerschleiB an

Gleisriickrollen, 
welcher durch eine 
sinnreiche Lage- 
rung und Ab- 
federung bei den 

Lauchham m er 
Maschinen er-
reicht und be
sonders angenehm 
empfunden wird.

W ie bereits 
erwahnt, ist der 
Rheinkies auBer- 
ordentlich fest 
und hart. Trotz
dem haben die
Pfliige dank ihrer
soliden K onstruk
tion auch bei
schwerster B ean
spruchung nicht 
versagt. D ie durch die P fliige erzielten Ersparnisse wirken sich 
erstens in erhohter K ippleistung und zweitens durch verm inderten 
Personalbedarf auf der K ippe aus. Die durchschnittliche Starkę 
der K ippm annschaft betrug 12  M ann. D azu kommen noch 2 Mann 
Lokom otivpersonal und 1  Mann fiir den Pflug, der in der arbeits- 
freien Zeit des Gerates dasselbe reinigte und in Ordnung hielt. 
M it dieser K ippm annschaft wurden in 9-stiindiger Schicht 
m it H ilfe der Pfliige bis zu 5000 m3 auf 3 K ippen von je  7,50 m 
L in g ę  und 2 m Hohe abgenommen, was ohne Yerwendung der

Abb. 5 . Der Kippenpflug bei der 
Gleisruckarbeit.
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Pfliigc auch m it einer dreim al starkeren Kippenbesetzung nicht 
moglich gewesen ware. In K opfleistnng ausgedriickt, bedeutet 
dies bei Yerwendung der P fliige pro K o p f und Stunde 37 cbm 
und ohne Pfliige 12  cbm. Dies sind Zahlen, die ohne jedes K0111- 
m entar fiir sich sprechen.

Die Dammhohe betragt wie gesagt 14  111. B ei der geringen 
Lagenhoiie von 2 m w ar demnach ein haufiges Heben der K ipp- 
gleise erforderlich, eine Arbeit, die von H and ausgefuhrt, auBer-

Abb. 6. Gleisruckmaschine. Die Abbildung zeigt die Hebemaschine 
im Begriff, das Gleis auf das neue Bankett zu legen.

ordentlich zeitraubend und kostspielig ist. M it einer von den 
M itteldeutsęhen Stahlwerken Lauchham m er nach Anregung 
des erstgenannten Yerfassers gebauten Spezialriickm aschine w ar 
es moglich, auch diese A rbeit maschinell vorżunehmen. E s  
handelt sich um eine Gleisruckm aschine leichter B auart, welche 
im Gegensatz zu bisher bekannten Fabrikaten  das Gleis bis

Abb. 7. Schwere Gleisruckmaschine zum Riicken

7,11 80 cm heben und etw a 1 ,2 5  m seitlich yerschieben kann. 
Infolge der langgestreckten B au art des Gerates werden die 
Scliienen nur m aBig beansprucht. Neben dem zu liebenden 
Gleis werden die Ziige abgekippt. Mit H ilfe des P fluges w ird 
das H aufw erk in die Form  eines B ankettes von etw a 60 cm 
Hohe gebraclit, auf welches die Hebemaschine das Gleis legt. 
■I bis 5 Mann geniigen, um das Gleis zu stopfen und fahrbar zu 
machen. 400— 500 m Kippgleis lassen sich m it H ilfe des Gerątes 
in etw a 4 Stunden und m it 5 Mann Bedienung leicht 50— 60 cm 
heben, eine A rbeit, die von H and ausgefuhrt, bei einer 25 Mann 
starken Kolonne, einen A rbeitstag erfordern wiirde. Dieses 
Gerat wiirde sich gut auch fiir den B au  von Eisenbahndam m en 
eignen, wo es darauf ankom mt, bei geringer Dam m breite schnell 
au f die erforderliche Hólie zu kommen.

Abb. 7 zeigt dic neue schwere Gleisruckmaschine, Patent 
Lauchham m er, welche zum Riicken des schweren siebenschienigen 
Baggergleises des auf der Baustelle arbeitenden Liibecker Baggers 
N. D. 1 m it etwa 450 t Dienstgewicht bestim m t ist.

D as Baggergleis besteht aus 3 Schienen von 48 kg/m und 
4 Schienen von 32 kg/m Gewicht. 5 Schienen sind auf Schwellen 
von 6,3 x 0,35 X ° . 3 ° m yerm ittels- durchgehendcr Bolzen 
und K lem m piatten, System  Rudert, befestigt; 2 Schienen auf 
Schwellen von 2 x 0,25 x 0,30 111. Beide Gleise sind durch 
Flacheisenstege von 150/30 mm beweglich m iteinander ver- 
bunden. An dem leichten Gleis sind auBerdem d ie ’ eisernen 
Fahrleitungsmęiste fiir die Strom zufiihrung zum B agger befestigt. 
Diese Strom zufiihrung besteht aus 3 Kupferdrahten von je  
13 1 1 1 1 1 10  und ist bestim m t fiir 6000 Y olt Drehstrom  m it 50 
Perioden.

Dieses auBerordentlich schwere Gleissystem  muB m it dem 
seitlichen Fortschreiten der B aggerarbeit taglich geriickt werden, 
eine Arbeit, die von H and wohl uberhaupt wirtschaftlich nicht 
durchfiihrbar sein dtirfte, und es ist in der P rax is  kaum  der 
F a li bekannt, daB es versuclit w’orden ware, ein derartiges Gleis 
von H and zu riicken. Schatzungsweise miiBten mindestens 
200 Mann 24 Stunden lang angestrengt arbeiten, um ein solches 
Baggergleis von 1000 m Lange 2 m seitw arts zu verschieben. 
Ais H auptvorteile dieses B augerates sind zu nennen:

1. Die iiberaus groBe Kurvenriickbarkeit,
2. der durch die abgefederten Rollen und bewegliclie 

Anordnung des Rollenkopfes bewirkte, verscliwindend 
geringe VerschleiB an Riickrollcn,

3. die giinstige Verteilung der auftretenden Reaktions- 
krafte.

tJberall, wo es sich darum  handelt, gekrum m te Bagger- 
fronten einzuhalten, kom m t iiberhaupt nur die Auslegergleis- 
riickm aschine in Frage. E s  muflten hier in Kem bs beispielsweise 
K urven bis zu 80 111 Radius geriickt werden. Die Belastungen, 
die eine Riickm aschine beim Riicken schwerer Gleise in kleinen 
K urven  auszulialten hat, sind ganz enorm und kónnen nur 
durch eine gut durchdachte K rafteverteilung so aufgenommen 
werden, d a (3 ein einwandfreies R iicken moglich wird. Charakte- 
ristisch fiir die Giite der Ausfiihrung dieser Gleisruckmaschine 
ist, daB wahrend der ganzen Betriebszeit bis je tzt nur ein einziges 
Mai ein Zangenarm  ausgewechselt werden muBte, der infolge 
Unachtsam keit des betreffenden Schachtm eisters (Einbau falscher 
Lasćhen) zerbrochen wurde. Viele der von interessierten Kreisen

vorgeschlagenen und ange- 
wendeten M ittel, den Yer- 
schleiB der Riickrollen zu 
yerringern, wic Kugellager, 
Kugelgelenkgleitlager usw. 
sind nach den gemachten Er- 
falirungen nicht besonders 
geeignet, dem Ubel abzuhel- 
fen, weil sie fiir den iiberaus 
rauhen B etrieb  im Tiefbau 
oder A braum  zu kom pliziert 
und deslialb zu empfindlich 

des Baggergleises. sind. AuBerdem  ist der.
Preis naturlich entsprechend 

hocli. Solide konstruierte Gleitlager, gut funktionierende 
Kiihlung, kontinuierliche ausreichende Schm ierung und 
a b g e fe d e r t e  Rollen, sam tlich M erkm ale des Lauchham m er 
Rollenkopfes sind immer noch der beste Schutz gegen iiber- 
maBigen YerschleiB.

An sonstigen Hilfsgeriiten fiir den E rdbetrieb  seien hier 
noch genannt:

i fahrbarer Dam pfkran von 10  t T rag kraft fiir N orm alspur,
1 fahrbarer Dam pfkran von 5 tT ra g k ra ft fiir iooom m  Spur,

20 Stiick  offene Plattform w agen fiir Norm alspur,
30 Stiick  offene Plattform w agen fiir 1000 mm Spur,

2 Draisinen fiir Normalspur.
Ferner waren beim B au  der ZufahrtstraBen ta t ig :

1 Dam pfram m e und
2 Danipfwalzen.

B e t o n a r b e i t e n .
Die Arbeitsm ethoden der K iesaufbereitung und desBetonier- 

betriebes auf den verschiedenen Baustellen des K raftw erks 
Kem bs zeigen dieselbe weitgehende M echanisierung wie die 
Erdarbeiten. E s  ist dieses auch durchaus verstandlich, wenn 
man bedenkt, welche gewaltigen Leistungen in kurzer Zeit 
bew altigt werden muBten. Ohne Yerwendung der modernsten 
maschinellen H ilfsm ittel ware es unmóglich gewesen, derartig 
groBe Tagesleistungen zu erzielen. Einige Zahlenangaben 
mogen den Um fang der Betonarbeiten charakterisieren:

S c h le u s e n .................... • . . . . 1S0  000 cbm
K r a f t h a u s .............................................200 000 cbm
Abdeckungen im Zufiihrungskanal 600 000 qm
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Es ist moglich, daB sich der letztgeńannte W ert noch vergróBern 
wird, weil die Entscheidung iiber den endgiiitigen Um fang der 
Boschungsverkleidung am  A uslaufkanal noch nicht gefallen ist.

Die um fangreichen Betonarbeiten bedingen auch die Auf- 
stellung einer leistungsfahigen A nlage zur Aufbereitung der zur 
Betonherstellung notigen Baustoffe. Zu diesem Zweck wurde am 
FuBe eines der Dam me eine zentrale Brech-, W asch- und Sortier- 
anlage erstellt.

Das in der Zentralbreclianlage zu verarbeitende M ateriał 
besteht aus Sand- und Kiesablagerungen aus dem alten Rhein-

bett. Das sehr harte Aufgabeniaterial hat etw a folgende Korn- 
zusammęnsetzung:

KorngroBe o —  7 r a m ................................... 18 %
7 — 30 m m ....................................15  %

30 —  60 m m ...................................22 %
60 —  80 m m ...................................12  %
8 0 —  too m m ................................... 15  %

100 —  [40 m m .................................. [o %
iiber 140 m m ..................................  3 %

L e h m ......................... .............................  5 %

Erzeugęn will man folgende KorngroBen und Mengen:
KorngroBe o —  7 m m ....................etw a 42 %

7 —- 30 m m ..................................32 %
3 0 —  60 m m ..................................5 %
60 —  80 m m ................................. 5,5 %
8 0 — 100 m m ................... ..... 1 5 ,5 %

D as M ateriał von iiber 120  mm soli ausgeschieden werden. 
Es wird zur Auffiillung zwischen den Schleusenmauern unzer- 
kleinert verwendet. Yon dem Aufgabem aterial sind etw a 
40 % zu zerkleinern wahrend die restlichen 60 %  brauchbare 
Sorten darstellen und daher nur gesiebt werden.

Samtliche Gerate und Maschinen dieser ungewóhnlich 
groBen and leistungsfahigen Anlage sind von der Maschinenbau- 
Anstalt H u m b o ld t  K ó ln -K alk  geliefert worden. Die Zentral- 
brecheranlage verm ag in 20-stiindiger Arbeitszeit etw a 2880 cbm 
verbrauchfertiges M ateriał herzustellen. Da man moglichst 
wenig Brechmaschinen verwenden wollte und auf moglichst 
knbischen Bruch  W ert legte, wurden zwei Kreiselbrecher Type 
Kb. 1 17 5  vorgesehen. E in  w eiterer Grund fiir diese W ahl war 
die Tatsache, daB in dem Rheingeroll viele Stiicke vorhanden 
sind, die etwas flachschalig brechen, und fiir solches M ateriał 
der Kreiselbrecher geeigneter ist ais der Backenbrecher. Die 
Kreiselbrecher sind fiir etw a 30 mm Spaltweite eingericłitet,

weil in der H auptsache die Kornungen in der Feinheit von
o — 30 mm, welche die Hauptm enge der zu erzeugenden Kor- 
nungen ausmachen, im Aufgabegut fehlen.

F iir die Erzeugung der Kornung von o— 7 mm dienen fiir 
die Gesam tanlage 4 W alzenmiihlen W. M. n 1115/4 0 0 , in der 
Sonderbauart fiir Splitterzeugung, von 115 0 111111 Walzenduroh- 
messer und 400111111 Breite, von denen 1 S tuck  zur Reserve 
vorgesehen ist. Um auch geniigend FeingrieBe und etwas Mehl 
zu bekommen wurde auch eine ganz aus Schmiedeeisen und 
Stahl gebaute Kugelm iihle Type K t  1200 b vorgesehen.

Die verschiedenen Kornabstufungen 
des Kiessandes bei dieser Anlage werden 
in den Fertigsilos in zwei verschiedencn 
Arten vorhanden sein. Die eine A rt stellt 
gesiebtes nicht vorźerkleinertes Rohm aterial 
dar, welches gelautert und zum Teil ge- 
waschen ist. Dieses M ateriał hat die 
natiirliche, mehr glatte rundliche Form , 
wahrend die zweite A rt durch Zerkłeine- 
rung gewonnen wird, mehr kubische Stiicke 
aufweist, und fiir die Betonarbeiten vorteil- 
hafter ist.

U nter jedem  Siło der beiden gleichen 
KorngroBen sind T e l le r a u  f g a b e v o r -  
r ic h t u n g e n  und fiir die gróBeren Sorten 
S c l iu b a u fg a b e n  vorgesehen. Diese Appa- 
rate sind in ihrer Mengenleistung aucli 
wahrend des Betriebs einstelłbar, so daB 
das M ischungsverhaltnis leicht geąndert 
werden kann. Durch diese Yorrichtungen 
kann man die verschiedenen Mischungen 
zwischen den Kornungen o— 7, 7— 30,
30— 60, 60— 80 und 80— 100 mm vor-
nehmen und auBerdem yon jeder Kornung, 
gleichzeitig von den ldinśtlich erzeugten 
und den naturlichen, gesiebten Sorten, be- 
stimm te Mengen entnehmen. D as zusammen- 

gesetzte Gut geht m ittels einer groBen B a n d t r a n s p o r t a n la g e  
zu der getrennt aufgestellten Misclistation, wo unter Zugabe 
von Zement, Trafi usw. die Betonm ischung erfolgt. Diese Misch- 
anlage wurde von den Humboldt-W erken in Verbindung mit 
der Firm a Gauhe, Gockel & Co. in Oberlahnstein gebaut.

Die allgemeine Anordnung der einzelnen A pparate ist aus 
der Abb. 9 ersichtlich. Die Anlage ist ais Doppelsystem  gebaut, 
und zwar fiir eine stundliche Aufgąbem enge vón je etw a 72 cbm, 
zusammen also 144 cbm.

Der Arbeitsgang eines jeden System s fiir sieli ist folgender:
Die Anfuhr des Rohm aterials erfolgt in groBen Kippwagen- 

zugen, die durch Deutzer M otór-Lokom otiven gezogen werden. 
Die Zuge werden in betonierte GroBbunker entleert. Der 
mechanisch bewegte K e t t e n b e s c h ic k u n g s a p p a r a t  (a) be- 
sorgt die moglichst selbsttatige Entleerung des Bunkers, sowie 
die gleichmaBige Beschickung des nachgeschalteten und mit
2 Rostbahnen ausgestatteten H u m b o ld t - S t i ic k g u t a b s c h e i -  
d e r s  (b). Dieser Stiickgutabscheider dient dazu, eine rohe 
Vorsortierung vorzunehmen, und zwar trennt er das Aufgabe
gut in KorngroBen von etwa o— 70 mm, 70— 120  mm und iiber 
120 mm.

W ahrend der O berlauf dieses S t i i c k g u t a b s c l i e id e r s  
(b) ein M ateriał von durchsclmittlich iiber etw a 120  mm Stiick- 
groBe, iiber die f e s t e  V e r la d e r u t s c h e  (c) direkt in Forder- 
wagen verladen und iiber Gleise nach dem Lager abtransportiert 
wird, gelangt das auf der ersten Rostbalm  ausgeschiederić Klein- 
m aterial von o— 70 mm KorngroBe iiber eine Rutsche zum 
S c h o t t e r b e c h e r w e r k  (d).

D er D urchfall der zweiten Rostbahn des Stuckgutabsćheiders, 
Materiał von durchschnittlich 70— 120  mm StiiekgroBe, gelangt 
iiber eine Rutsche auf das T r a n s p o r t b a n d  (e), wrelches den 
H u m b o ld t - K r e is e lb r e c h e r  (f) beschickt, der fiir eine stiind- 
liche Leistung von etwa 25 cbm  gleich ungefiihr 40 t  bemessen 
ist. Dieser Brecher ([) dient zur feineren Yorzerkleinerung der

Abb. 8. Blick in das Kanalbett mit Beton-Aufbereitungsanlage.
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A ufgabestiicke von ungefahr 70— 120  mm auf 30 mm und gibt 
durch eine Austragrutsche sein B rechgut dem langsam laufenden 
S c h r a g b e c h e r w e r k  (g) auf.

Wie bereits erwahnt, gelangt das aus dem Aufgabegut 
ausgescliiedene M ateriał von durchschnittlich etw a 70 mm 
SJiickgróBe und darunter iiber eine Rutsche in das S c h o t t e r -  
b e c h e r w e r k  (d). Letzteres liebt das M ateriał lioch und verteilt 
es durch eine m it einer Um stellklappe versehenen Hosenauslauf- 
rutsclie in die beiden L a u t e r s ie b t r o m m e ln  (h). Jed e  dieser 
Trommeln (h), welche eine stiindliche Aufgabem enge von 24 
bis zu 36 cbm m axim al erhalt, hat einen vorgebauten Lauterkopf 
in besonders bewahrter B au art. Durch stetiges intensives

F e in s ie b t r o m m e l  (k) gehoben und dort in die KorngróBen
o— 7 mm, 7— 30 mm und iiber 30 mm ausgesiebt. Die Korn- 
grólien von etw a o— 7 mm und von etw a 7— 30 mm werden 
getrennt durch Rutschen in die betreffenden Silozellen fiir 
gebrochenes M ateriał geleitet.

D er U berlauf der Feinsiebtrom m el (k), also die Sorte von 
etwas iiber 30 mm, wird durch eine U berlaufrutsche entweder 
in den iiber der T r o m m e l- K u g e lm iih le  (1) angeordneten 
B ehalter oder nach den W alzenmtihlen (m) zur Nachzerkleinerung 
auf die Kórnungen von etw a 7 mm und darunter geleitet.

Unter dem Behalter der K u g e lm ii l i le  (1) ist eine Entlee- 
rungsvorrichtung zur gleichmaBigen Speisung der T ro m m e l-

Abb. 9 . Beton-Aufbereitungsanlage.

Um riihren des aufgegebenen Kies- 
m aterials in einem reichlich bemessenen 
W asserbad wird das zu waschende Ma
teriał gleichzeitig im Lauterkopf vor- 
transportiert und auf die ansćhlieCenden 
Siebe ausgetragen. H ier wird das einzig 
und allein durch Sortierung gewonnene 
M ateriał noch einm al abgebraust, um in 
die Kórnungen von etw a o— 7, 7—-30,
30— 60 und iiber 60 mm zerlegt zu 
werden. D as łetzte Siebfeld von etwa 
60 mm Lochung kann auch ohne Weiteres 
gegen Siebe von 80 und 100 mm Rnnd-
lochung ausgewechselt werden, je  nach- --------1 ------- :
dem der praktische Betrieb  es er fordert.

D as M ateriał von etwa o— 7 mm zusammen m it W asch- 
wasser gelangt durch Gerinne in die S p e z ia l - S a n d w a s c h -  
a p p a r a t e  (i). H ier w ird das M ateriał im Gegenstromprinzip 
nach Passieren von einzelnen Abteilungen nochmals nachge- 
waschen und sodann in Silos ausgetragen. Das M ateriał cłer 
Lautersiebtrom m eln (h) von etw a 7— 30, 30— 60 bzw. 30— 80 
oder 30— 100 mm wird iiber Rutschen in die betreffenden Silos 
fiir das ungebrochene M ateriał geleitet. Dor U berlauf der 
L a u t e r s ie b t r o m m e ln  (li), also M ateriał iiber 60 mm, oder 
iiber 80 mm, oder iiber 100 mm StiickgróSe, wird durch eine 
Uberlaufrutsche ebenfalls auf das vorerwahnte T r a n s p o r t b a n d  
(e) zuriickgeleitet, um auf dem K r e i s e l b r e c h e r  (f) nachzer- 
kleinert zu werden.

D as B r e c h g u t  d e s  K r e i s e lb r e c h e r s  (f) wird durch das 
vorerwahnte S c h r a g b e c h e r w e r k  (g) nach der sechskantigen

K u g e lm iih le  (1) vorgesehen, die eine stiindliche Leistung 
von etw a 4,8 cbm  besitzt. E tw a  9,6 cbm t)berschlagm aterial 
fliefien stiindlich den W a lz e n m iih le n  zu. V orlaufig werden 
im linken System  nur eine Kugelm iihle und eine W alzenmuhle, 
und im rechten System  zwei W alzenm iihlen eingebaut, zur 
Reserve sind im linken System  eine vierte  W alzenm uhle und im 
rechten System  eine zweite Kugelm iihle vorgesehcn (punktiert 
eingezeichnet). .

D as zerkleinerte G ut von den W a lz e n m iih le n  (m) bzw. 
der T r o m m e l- K u g e lm i ih le  (1) wird durch Rutschen in das 
S c h r a g b e c h e r w e r k  (g) gefiihrt, um den vorbeschriebenen 
K reislau f durch die F e in s ie b t r o m m e l  (k) nochmals durcli- 
zumachen. E s  ist jedoch auch die M oglichkeit vorgesehen, daB 
ein Teil des M aterials von etw a 7— 30 mm unter Um standen 
ebenfalls durch eine Rutsche zur Nachzerkleinerung nach den
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Walzenmiihlen (m) bzw. T r o m m e l- K u g e lm u h le  (1) gebracht 
wird.

Das Abziehen der einzelnen Sortcn aus den Silos kann 
auf verschiedene W eise erfolgen, je  nachdem eine mehr oder 
minder groBe Genauigkeit im Mischen der einzelnen Sorten 
bzw. im prozentuellen Abziehen der einzelnen Sorten gewiinscht 
wird. F iir  die Kornungen. von etw a o— 7 mm und 7— 30 mm 
sind x \ b s t r e ic h t e l le r  (n) und fiir die Kornungen von 30— 60 mm 
A u fg a b e s c h u h e  (o) ais Bunkerentleerungs- bzw. ais Dosier- 
apparate vorgesehen, welche das M ateriał auf eines der Sammel- 
transportbander (p) aufgeben. Letztere beschicken die Verlade- 
bunker, unter denen MeBgefaBe angeordnet sind, welche durch 
anschlicBende Rutschen in die auf den Gleisen verfahrbaren 
Wagen entleeren.

D er A ntrieb der einzelnen Maschinen erfolgt fiir jedes 
System durch einen Elektrom otor von 392 P S  Gesamtmotoren- 
starke und zwar gruppenweise m ittels R iem en und Zwischen- 
vorgelegen.

D ie  B e t o n a r b e i t e n  a n  d en  K a n a lb o s c h u n g e n .
E s sollen nun die eigentlichen B e t o n a r b e i t e n  und die 

dabei zur Verwendung kommenden mechanischen H ilfsm ittel 
betrachtet werden.

E s  wurde bereits darauf hingewiesen, daB die Kanalboschun
gen m it einer Betonverkleidung versehen werden, einm al um 
die Bóschungen gegen die A ngriffe des W assers zu scliiitzen, 
dann aber auch um eine Dichtung der benetzten Flachen zu 
erzielen. SchlieBlich wird durch die Betonverkleidung auch die 
Rauhigkeit der benetzten Flachen lierabgem indert. Die Kanal- 
sohle bleibt ohne Verkleidung, nur im Schleusenvorhafen wird 
auch die Sohle durch eine 20 cm starkę Betonschicht geschutzt. 
Um Beschadigungen durch ankernde K ahne zu verm eiden, wird 
auf diese Betonsohle eine 1 111 starkę Kiesschicht aufgebracht.

D a gewaltige Flachen m it Beton abzudecken waren, kamen 
fiir die Betonierung der Bóschungsflachen nur die modernen 
maschinellen Verfahren in Frage. Infolge der ungewóhnlich 
groBen Abmessungen der Kanaldam m e >— die schrage m it Beton 
zu verkleidende Bóscliungsflache hat eine Lange von 32 m —  
wurden hierfiir zwei eigens yon der Dingler'schen Maschinen- 
iabrik, Zweibrucken, gelieferte Einrichtung benutzt, die sowohl 
das Legen des zur Bewehrung dienenden Drahtnetzes ais auch 
das Aufbringen des Betons und dessen Verdichten besorgen.

D ic Dingler’sche Bóschungsbetoniermaschine (vgl. A bb. 10) 
besteht aus einer schragliegenden Fachwerkbriickc, die oben 
auf dcm Bedienungswagen und unten auf einem fahrbaren 
Portalrahm en aufgelagert ist. Die FiiBe dieses Portalrahm ens 
ruhen auf Rollschem eln m it jc  v ier Fahrrollen. Die Spurweite 
dieses unteren Fahrgleises betragt 60 cm. Um  Bóschungsflachen 
mit beliebiger Neigung betonicren zu kónnen, muB eine ge- 
lenkige Lagerung vorgesehen werden. Die Gelenkwirkung wird 
dadurch erreicht, daB ein am  Obergut der Fachw erkbriickc 
befestigter Zapfen beidseitig von Flacheisen gefaB t wird, die 
ihrerseits gelenkig m it den am  Rahm enriegel befestigten Spindeln 
verbunden sind . D urch diese bewegliche. Lagerung ist nicht 
nur eine Auf- und Abwartsbewegung m it H ilfe der zwei Spindeln 
móglich, sondern es kann auch dic B riicke unter einem beliebigen 
Winkel eingestellt werden. M ittels der am Riegel sichtbaren 
H andrader kónnen die Spindeln und m it ihnen die ganze Briicke 
gesenkt oder gehoben werden. U m  die Bóschungsbetonier- 
maschine auch fiir gekrum m te Bóschungsflachen verwenden 
zu kónnen, muBte oben eine Einpunktlagerung angeordnet 
werden. E s  wurde daher die B riicke dort auf einer Kugelpfanne 
aufgelagert. Die Traverse, auf der diese Kugelpfanne aufsitzt, 
kann m it H ilfe der am vorderen W agenrahmen befestigten 
Spindeln m itsam t der B riicke gehoben oder gesenkt werden. 
Auf dem oberen W agen befindet sich das Fiilircrhaus m it den 
Winden, dem Antriebs-Dieselm otor und der Betonm ischm aschine 
mit 1000 1 Trom m elinhalt. D as vom  Bedienungsgleis in den 
Kubel der M ischmaschine eingekippte M ateriał gelangt m ittels 
Schragaufzug in die Trom m el der Mischmaschine. Zum Verlegen 
der Scliwellen, Schienen usw. dient cin am oberen Fahrw agen

befestigter Schwenkkran. D er eigentliche Bóschungsfertiger 
besteht im W esentlichen aus einem auf dcm Untergurt der Briicke 
fahrbaren Bctonierwagen. A uf diesen W agen befindet sich 
cin unten m it einem Schieber verschlieBbarer Trichter, welchcr 
zur Aufnahmc. des Betonm aterials dient. Durch Óffnen des 
Schiebers kann mehr oder weniger Betonm aterial lierausgelassen 
werden. V or der Trichtcrausm iindung befindet sich ein gebogenes, 
der Hóhe nach verstellbares Abstreichblech, um das aus dem Siło 
herausąuellende M ateriał auszubreiten und vorzuverdichten. 
D as Verdichten erfolgt durch eine verstellbare Druckwalze. 
D a die Betonabdeckung der Kanalboschungen beim K raftw erk  
Kem bs m it Drahtnetzcinlage bewehrt wird, so befindet sich 
hinter dem Trichter eine Welle, auf die eine Drahtgeflecht- 
rolle aufgezogen werden kann. D as Drahtgeflecht rollt sich

Abb. 10 . Bóschungsbetoniermaschine.

dann beim Hochziehen des Betonierwagens sełbsttatig ab, 
wobei der aus dcm Trichter dringende Beton durch das Drahtnetz 
fallt. D er aus der M ischmaschine kommende B eton  wird dem 
Betonicrwagen durch einen besonderen Zubringerwagen zuge- 
fiihrt. D er Zubringerwagen, der auf Schienentragern, die m it 
den Pfosten der Schragbriicke verbunden sind, lauft, arbeitet 
m it groBer Geschwindigkeit, und versorgt den eigentlichen 
Betonierwagen an jeder Stelle wo er densełben antrifft m it Inhalt.

D a  die Betonoberflache nach dem Abwalzen noch rauh ist, 
werden besóndere „G la t te r "  zur Erzielung einer dichtcn und 
glatten Oberflache angewandt. Diese bestehen im  W esentlichen 
aus einer starken Stahlscheibe, auf die ein gekapselter E lextro- 
m otor aufm ontiert ist. Dieser Motor versetzt die Scheibe in 
rasche R otation  und bewirkt, daB der M órtel an die Oberflache 
gebracht und geglattet wird. D er „G la t te r "  ist an einem Seil 
befestigt, welches an der Bóschungskrone verankcrt ist, und wird 
von einem A rbeiter gefiihrt. W eitere N acharbeiten sind nicht 
erforderlich.
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etw a n o — 120  qm  Betonverkleidung oder 16 ,5  cbm Beton- 
D as G erat konnte an und fiir sich noch groBere Betonniengen 
bewaltigen, da die eingebaute M ischmaschine fur etw a 25—-3ocbm 
Stuiidenleistung konstruiert ist. DaB die Durchschnittsleistung 
darunter blieb, ist darauf zuriickzufiihren, daB vor altem die 
Herstellung des Bóschungsplanum s zeitraubend ist, ferner daB 
es schwierig ist, die Zuschlagstoffe immer rechtzeitig dem Gerat 
zuzufiihren usw.

F iir  diese Arbeiten an den Kanalboschungen wird auBer dem 
Bedienungspersonal an der eigentlichen Boschungsbetonier- 
maschine noch eine Kolonnc fiir das Yerlegen der Fahrgleise 
oben und unten, ferner eine Kolonne fiir das Abplanieren und 
Nacharbeiten der Boschungsflachen notwendig. Hinzu kommen 
noch 2 bis 3 Mann an den „B eto n g la ttcrn ". U111 nun weiter 
die Anzahl der A rbeiter in den Hilfskolonnen zu reduzieren und 
dam it die noch erforderliche H andarbeit fast ganz auszuschalten, 
wurde fiir das der Betonierung vorangeliende Ausgleiclien und 
Stam pfen der Boschungen eine eigens dazu gebaute und hier 
zum ersten Małe zur Anwendung kommende Maschine benutzt, 
dic eine ąhnliche Anordnung wie die im  Vorstehenden bescliriebene 
Betonierm aschine aufweist.

D ic Scliragbriicke ist wieder aus den bereits crorterten 
Grunden oben auf einer Kugclpfanne und unten an den 2 Spindeln 
gelenkig gelagert. Die Schienen des ,, Scraperw agens", der das 
Ausgleiclien, Planieren und Stam pfen der Boschungsflachen 
besorgt, sind am U ntergurt der Scliragbriicke befestigt. Der 
eigentliche „S c ra p e r"  bestcht aus drei an endlosen Banderii 
befestigten Schaufeln, welche das iiberschiissige M ateriał von 
den Boschungsflachen aufnehmeń und in einen Trichter abwerfen. 
Aus diesem Trichter gelangt das M ateriał auf ein kurzes Quer- 
forderband und von dort auf ein langs der Schragbriicke laufendes 
Fórderband und kann an der Bóschungskrone in Loren abge- 
k ippt werden. Die Auf- und Abwartsbewegung des Scraper- 
wagens wird vom Fiihrerhaus m ittels Seilen und W indwerk 
betatigt. Befindcn sich im Bóschungsplanum  Unebenheiten, die 
ausgefiillt werden miissen, so ist der A rbeitsvorgang folgender: 
vor dem Trichter, in den normalerweise das vom  Scraper auf- 
genommene M ateriał abgeworfen wird, befindet sich ein Yorrats- 
silo, das oben durch verschiebbare Bleche verschlossen gehalten 
werden kann, wenn keine Lóclier auszufiillen sind. Werden 
diese Bleche entfernt, so kann der Siło von oben m it M ateriał 
gefiillt werden, entweder vom  Scraper aus, oder verm ittels eines 
besonderen auf der Scliragbriicke fahrbaren Kiibels. Im  letzteren 
F a li kann der M aterialkiibel m it H iłfe des Schragaufzuges 
am oberen W agen m it F iillm aterial beschickt werden. Das 
Glatten und Stam pfen des Bóschungsplanum s wird durch eine 
starkę Bohle besorgt. die von einer Exzcnterscheibe angetrieben 
wird. Diese Bohle befindet sich hinter der Ausmiindung des 
Silotrichters.

Abb. 1 1  zeigt eine derartige Boschungsplanierm asćhine. 
Diese Maschine ist in der Lage, in einem Arbeitstag etw a 1500 qm 
Bóschung fertig zu planieren, abzuwalzen und abzustampfen. 
Die Gesamthóhendifferenz kann 1,2  bis 1 ,5  111 betragen, wobei 
alle Materialien, dic iiberfiiissig sind, autom atisch abtransportiert 
und alle M aterialien, die fehlen, autom atisch ersetzt werden.

D ie Boschungen des Schleusen- und A uslaufskanals werden 
von Hand betoniert. Am  Schleusenkanal arbeitet eine Kolonne 
yon etw a 20 Mann. Die Betonplatten sind auch hier 15  cm stark 
und m it Drahtnetzeinlage bewehrt. A lle  4 111 sind Trennungs- 
fugen angeordnet, diese Fugen w erden,m it Dachpappe ausgelegt, 
dic im  Beton verbleibt. Der gesamte A rbeitsbedarf fiir 1 qm 
Bóschungsverkleidung betragt etw a 1,6  bis 1 ,7  Arbeitsstunden. 
Hierin sind alle Nebenarbeiten einbegriffen, w ie: Transport 
von Kiessand, Zem ent und W asser, Mischen des Betons von 
Hand bzw. in-einer Mischmaschine, Transport des Betons zur 
Verwendungsstelle, Planieren der Boschungen, Yorbcreitung der 
Drahtnetzeinlage, Aufbringen, Stam pfen und Glatten des Betons 
m it einem R eibebrett usw.

D a  bei der Herstellung der Verkleidung des Ablaufkanals 
groBere Betonstarken zur Anwendung kommen —  am K rafthaus 
betragt die Starkę 90 cm, um nach dem Auslauf 7.11 auf 3 0 0 11

Die Betonverkleidung wird durch Trennungsfugen in ein- 
zclne Felder von 4 x  4 m unterteilt. Diese Fugen werden 
durch besondere, aus runden Stahlscheiben bestehende Messer 
geschnitten, welche an der Schragbriicke (Horizontalfugen) 
bzw. an dem Betonierwagen (Yertikalfugen) befestigt sind.

c
Abb. 11 a — c. Boschungsfertiger.

Die Starko der Betonverkleidung betragt 15  cm. Die 
talsachlich  auf der Baustelle unter normalen Verhaltnissen 
erzielbarc m ittlere Leistung pro Schicht m it 9 Arbeitsstunden 
betragt 1000 qm Betouverklcidung der Kanalboschungen oder 
150 cbm  Beton. Dies entsprieht einer Stuiidenleistung von
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abzunćhmen —  so wurde dort die Handm ischung des Betons 
ganz ausgeschaltet. A u f der Bóschungskrone wurde eine Misch- 
maschine aufgestellt, von der aus der Beton m ittels schrager 
Rutschen in Loren gekippt und zur Verwcndungsstelle verfahren 
werden kann. E ine Kolonne von etw a 25 bis 30 Mann stcllt 
in einer Schieht, d. h. 9 Arbeitsstunden rund 120  qm Betonver- 
kleidung von 40 cm  Starkę her. Die Hersteliung von 1  qm 
Betonverkleidung erfordert demnach 2 ,1 Arbeitsstunden, wobei 
alle N ebenarbeit miteingeschlossen ist.

D ic  B e t o n a r b e i t e n  an  d e r  S c K le u s c n - B a u s t e l le .
W ie aus dem Lageplan des R h einkraftw erks Kem bs hervor- 

geht, liegt zwischen dem K ra ftk a n a l und dem Rheinstrom  ein 
besonderer Schleusenkanal, der die Schiffahrtsschleusen auf- 
nimmt. Diese Kanalabzw eigung ist von dem K raftkan al durch 
einen machtigen Zwischendamm getrennt. Die Schlcusenanlage 
bestcht aus einer groBen Kam m er von 185 m Lange und 25 m 
Breite und einer daneben liegenden kleineren Kam m er von 100 m 
Lange und ebenfalls 25 m Breite. Die Abm cssungen der groBen 
Schiffahrtsschleuse werden geniigen, um einen Sclileppzug 
bestehend aus einem Schlepper und zwei nebencinander ge- 
kuppelten K ahnen aufzunehinen. Um den Schlcppziigen ein 
sicheres W endeń zu ermóglichen, wurde eine Yerbreitcrung des 
Oberwasserkanals «u einem Vorhafen vorgesehen. Diese Ver- 
breiterung beginnt bereits einige hundert Meter oberhalb der 
Gabelung zwischen Schiffahrt- und K raftkan al. Die Sohle 
dieses Yorhafens liegt etw a 4,5 m hoher ais die des W erkkanals.

Das O berhaupt und U nterhaupt der Schleusen sind voll- 
kommen auf gewachśenen Fels gegriindet. Der Schleusenboden 
dagegen nicht, da er keine dichte Griindung braucht. Die beiden 
Schiffahrtsschleusen werden m it eisernen H ubtoren ausgeriistet 
werden.

Die Zeit fiir die Śchleusung eines Schleppzuges hin und 
zuriick wird 30 M inuten nicht iibersteigen, wobei das E in- und 
Ausfahrcn des Schleppzuges m it eingereclmet ist.

D er m it dem unteren Yorhafen der Schleusen in Verbindung Ablaufkanal der nachsten K raftw erke verfahren, bis dann
stehende A uslaufkanal wird so kurz wie móglich angclegt, um endgiiltig der Grand Canal d ’A lsace vollendet ist.
unnótige und kostspielige Erdarbeiten zu vermeiden. E r  m iindet Die Abb. 12  stellen die an der Schleusenbaustelle ver-

wendete fahrbare Betonieranlage 
dar. D a es sich hier um die 
H ersteliung eines langgestreck- 
ten Bauw erkes handelt, so 
treten die Vorteile einer fahr- 
baren Anlage besonders in Er- 
scheinung, weil liierbei eine 
gegebene B auflache m it ge- 
ringerer Turm  hóhe bestrichen 
werden kann. Die . Guflbeton-
anlage besteht aus 2 parallel zu
den Schleusenlangsseiten ver- 
fahrbaren GieBtiirm en von 60 m 
Gesam thóhe. Diese beiden von 
der Internationalen Baum aschi- 
nenfabrik A . G. (Ibag), Neu- 
stad t a. d. H aardt, gelieferten 
Turm anlagen diirften ais die 
gróBten fahrbaren GieBtiirme, 
die bis je tzt iiberhaupt gebaut 
wurden, bezeichnet werden. Jed er 
Turm  ruht auf einem profilier- 
ten Unterwagen m it einer Spur- 
weite von 2 +  18  4 - 2 m. Vier 
vierradrige Drehschemel auf dem 
oberen Gleis und 2 achtradrige 
Drehschemel auf dem unteren 
Gleis, also insgesam t 6 Rollen- 

Abb. 13 . Blick in dic Schleusenbaustelle. schemel m it zusammen 32 Lauf-
radern, laufen auf 4 Schienen

6,8 km unterhalb des Stauw ehręs in scharfer Biegung in den entlang den Baugrubenboschungen. Durch die Beweglichkeit
Rhein. Diese Ausm iindung in den Rhein ist nur provisorisch. dieser Lagerung ist es móglich, Unebenheiten der Gleise zu iiber-
Nach dem Ausbau der zweiten Staustufe bei Ottmarsheim  wird winden und die Betonieranlage einwandfrei zu verfahren. Das

der Unterw asserkanal voti Kem bs ais O berwasserkanal des 
zweiten K raftw erks in schlanker Linienfiihrung etw a parallel 
zum Rheinstrom  fortgesetzt werden. Entsprechend wird .beim
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a H auptrinnenanlage. 
b K in zich barer M astausleger. 
c  H ilfsrinncnanlage. 
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Abb. 12 . Fahrbare GuBbetonanlage fiir den Doppelschleusenbau 
in Kembs. (VDI-Zeitschrift Bd. 74 (1930), Nr. 1,).
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Gesam tgewicht einer Turm anlage betragt 2 5 0 1 ohne B allast. 
Der letztere w iegt 40 t und gibt der Anlage die notige Stand- 
sicherheit. D er Raddruck  kann m axim al 15  t  betragen. Alle 
Bewegungen erfolgen m ittels Elektrom otorcnantriebs, zu diesem 
Zweck sind insgesam t 235 P S  pro Anlage installiert. D er Antrieb 
im Ober- und Unterwagen des GieBturms erfolgt durch Anwendung 
gekuppelter synchron laufender Motoren. H ierdurch ist ein 
seitliches Verdrehen der Gesam tanlage unmóglich gemacht. 
Der GieBturm  kann m it einer Fahrgeschwindigkeit von 2,5 m 
pro M inutę verschoben werden. D er Turm  ist m ittels v ier Fach- 
werkstreben fest m it dem Fahrgeriist vcrbunden, so dąB.weitere 
Verankerungen oder Abspannungcn durch D rahtseile nicht 
erforderlich sind. Die statische Berechnung des GieBturms 
erfolgte so, daB er in vertikaler Richtung ais ein durchlaufender 
Trager auf elastisch senkbaren Stiitzen angesehen wurde, wobei 
dic A nflagerkrafte in die Stiitzen ubergeleitet werden. Die 
Stiitzenlangen betragen: kleine Stutzen je  30 111, groBe Stiitzen 
je  50 m. D er freitragende Arbeitsradius m it einem H auptflieger 
und einem Vorflieger betragt 53 m. Zur Aufhangung dieser 
H auptrinnenanlage dient ein Derrick von 36 m Lange. Zum 
Betonieren der tiefliegenden Teile des Bauw erkes kann eine 
H ilfsrinnenanlage verw andt werden, die am FuBe des GieBturms 
angeordnet ist. (Vgl. Abb. 12  c.) D er Arbeitsbereich dieser 
Hilfsrinnenanlage m it einem Flieger betragt 25 m. Dieses 
H ilfsrinnensystem  gestattet also ohne Beschickung des Turm - 
kiibels die Fundam ente zu betonieren. Um das M ittelstiick 
der Doppelschleuse betonieren zu konnen, kann der Arbcits- 
radius der H auptrinnenanlage durch Anhangen einer 12  m 
Fliegerrinne m it einem 7 m Vorflieger auf einen groBten A rbeits
bereich von 72 m  vergroBert werden. H ierbei muB das Rinnen- 
system  m it H ilfe des W olf-Turm drehkranes (vgl. Abb. 12  d) 
noclimals unterstiitzt werden. Auf dem Fahrgestell eines jeden 
GieBturm s sind zwei Betonm ischmaschinen von je  1250  1 Trom- 
m elinhalt eingebaut, die m ittels zweier Schragaufziige vom  Be- 
dienungsgleis beschickt werden konnen. D er W ageninhalt der 
Schragaufziige ist so bemessen, daB das trockene M ischgut 
(etwa 1400 1, entsprechend 1  m3 fertigen Betons) bequem 
gefaBt werden kann. D er fertige Beton wird von den zwei 
Mischmaschinen in einen Ausgleichbehalter von 4 m 3 Inhalt 
entleert, aus dem er nach Belieben entweder in die untere H ilfs
rinnenanlage c oder in den Aufzugskiibel des GieBturms abge- 
geben werden kann. Durch die Anordnung zweier Mischmaschinen 
und des Ausgleichsbehalters wird bewirkt, daB stets eine genii- 
gende Menge von Beton fiir den A ufzug vorhanden ist, so daB 
Stockungen im B etrieb  wegen M aterialm angel nach Moglichkeit 
verm ieden werden. D er In halt des Aufzugskiibels betragt 
100 1, scine Fórdergeschwindigkeit 2 m /s.; er entleert seinen 
Inhalt durch selbsttatiges K ippen in einen der oberen Rinne a 
vorgeschal eten Zwischenbehalter. E in  auf der Bedienungs- 
buhne i (vgl.,A bb. 12) stehender A rbeiter regelt den A uslauf 
des Betons so, daB er in ununterbrochenem gleichmaBigem Stroni 
durch die GieBrinne flieBt. D ie den Turm kiibel bedienende 
Schnellaufzugswinde' h at eine T ragkraft von 3,5 t  bei v  — 2 m/s. 
und einer M otorleistung von 13 5  P S . E in e  getrennt angeordnete 
Schlittenwinde von  8 t  T rag k ra ft bei v  =  2,4 m/min. gestattet 
das freitragende Rinnensystem  in der M inutę 0,4 m zu heben. 
D er A ntrieb erfolgt ebenfalls durch einen direkt gekuppelten 
Elektrom otor. Die von der H erstellerin der Betonieranlage 
garantierte Leistung von 50 m 3 pro Stunde m it einem Turm  
ist au f der B austelle  noch erheblich iiberschritten worden. 
Dieses ist auch deutlich aus den Diagram m en der Abb. 14  
ersichtlich. L a u t Betriebserfahrungen betragt die Leistung 
einer Anlage etwa 50— 75 m3 pro Stunde. Durch ent- 
sprechende VergróBerung der Mischmaschinen und Erhóhung 
der H ubgeschwindigkeit der Aufzugswinde konnte sie bis iiber 
100 m3 pro Stunde gesteigert werden.

Die Diagram m e der Abb. 14  a sind auf Grund eines Wochen- 
berichtes aufgetragen und geben ein B ild  von der Leistungs
fah igkeit der GuBbetonanlage. Bem erkt sei noch, daB es sich 
hien nicht um Hochstleistungen, sondern um den normalen 
B etrieb  handelt. Die Linienziige a stellen die gem ittelte effektive

Leistung der GieBtiirme I  und I I  in cbm  pro Stunde wahrend 
der tatsaclilichen Arbeitszeit derselben dar, wahrend die Linien- 
ziige b die gem ittelten Tagesleistungen in cbm pro Stunde 
wiedergeben. Die letzteren W erte wurden erhalten, indem 
die Tagesleistung durch die Anzahl der Arbeitsstunden d ividiert 
wurde. Gearbeitet wurde an der Schleusenbaustelle normaler- 
weise in zwei Schichten zu je  neun Stunden. Yon den Arbeits-
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unterbrechungen der GuBbetonanlage geht nur ein Teil zu 
Lasten  dęs eigentlichen Betonierbetriebes: wie das -Yerfahren 
der GieBturme, Schwenken des Derricks bzw. der Fliegerrinnen, 
VergroBerung bzw. Verklcinerung des Arbeitsradius durch 
Auswechseln, Anhangen oder Abhangen von Fłiegern, An- und 
Abhangen der Trichter oder Hosenrohre, Auswaschen der Rinnen 
usw.

A u f A bb. 14  b sind die Tagesleistungen der GieBturme I  und 
I I  au f der Schleusenbaustelle graphisch aufgetragen. Die m ittlere 
Tagesleistung der Betonieranlage betrug 750 cbm  pro Tag.
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Abb. 16 . Blick in die Krafthausbaustelle.

das B au  werk in Blocken von 3 1  m  Lange entsprechend dem 
A bstand der Trennungsfugen zu betonieren. M it R iicksicht 
auf die Schwinderscheinungen des Betons wurde jedoch eine 
weitere Unterteilung der Baublócke fiir erwiinscht gehalten. 
Aus diesem Grunde beschrankte man die Baubłocklange auf 
10— i r  m. U m  die so entstehenden Arbeitsfugen zu dichten, 
sind etw a 40 cm lange Rohrstutzen in den Fugen einbetoniert, 
in die nachher Zem entm órtel unter D ruck eingepreBt wird. 
Die B lócke werden in Lagen von 2 m Hóhe betoniert. D a  es sich, 
abgesehen von den Um laufen, m eist um  glatte Betonflachen 
handelt, so werden fiir die Verschalung besonders vorbereitete, 
geólte Schaltafeln  von 4 m  Lange und 2 m Hóhe entsprechend 
der S tarkę der Betonlagen verw andt. J e  zwei dieser Schaltafeln 
werden der H óhe nach durch sechs aus Kanthólzern hergestellte 
Dreieckralimen zusam m engefaBt und gehalten. D er R iegel 
des Dreieckrahm ens wird durch 4 Bolzen m it Y ierkantm uttern

lan gsw an d ' ein geschlossener B etonkanal ausgefuhrt, der am 
U nterhaupt in den A blaufkanal miindet. D ie Decke dieses K anals 
hat kreisrunde Offnungen von 15  cm Durchm esser erhalten, 
um dem Sickerw asser den E in tr itt  zu gestatten.

D ie  B e t o n a r b e i t e n  a u f  d e r  K r a f t h a u s b a u s t e l l e .
D er En tw urf des K rafth au ses ist dadurch interessant, 

daB nach dem Vorschlag von K o e c h l in  zwischen den Turbinen 
und dem M aschinenhaus ein DurchfluC vorhanden ist, welcher 
ais U berfall dient. H ierdurch wird es moglich bei Stillstand 
einer Turbinę ihre gesam te Betriehswasserm enge durchzulassen. 
D as K rafth au s ist fiir die Aufnahm e von sechs K aplanturbinen 
von je  33 500 P S  Leistung und 5600 mm Laufrad-D urchm esser 
vorgesehen. Vorlaufig kommen iedoch nur fiin f Turbinen zur 
Aufstellung. D as N ettogefalle schw ankt norm alerweise zwischen 
12  und 16 ,5 m. B ei hóchsten und niedrigsten W asserstanden

Die Gesam tleistung im Ju li betrug 20 320 cbm. L a u t Baupro- 
grarnrn waren im Ju li  herzustellen 19 500 cbm.

Sowohl in den Seitenwanden, ais auch im M ittelstiick der 
Schleusen sind alle 3 1  111 Trennungsfugen angeordnet, zu diesem 
Zweck werden die Endflachen der Betonblocke m it einem

Asphaltanstrich versehen. Zweclcs D iclitung dieser Trennungs- 
fngen sind in den aneinanderstoBenden Baublócken von oben 
bis unten durchlaufende Aussparungen vorgesehen. D er so 
entstehende K ern  soli nachtraglich vergossen werden. AuBerdem 
sind noch besondere Dichtungsbleche vorgesehen, die ein Durch- 
treten des W assers verhindem  sollen. Urspriinglich w ar geplant,

an den Enden m it dcm B eton  vcrbunden. Um die Unverschieb- 
lichkeit und Lotrechtstollung der Verschalung zu sichem , werden 
auBerdem in die bereits gegossene untere Lage m it H aken 
versehene Rundeisen einbetoniert. M it diesen Rundeisen werden 
die um  die R iegel der Dreieckralim en geschlungenen Drahte

verbunden und abgewiirgt. 
Um eine W iederverwendung der 
Schraubenbolzen zu ermoglichen, 
werden die Gewinde und der 
in den Beton eingreifende Teil 
der Schraubenbolzen sorgfaltig 
gereinigt und eingefettet. Dic 
Y ierkantm utter .kann selbst- 
redend nicht wiedergewonnen 
werden, sondern verbleibt im 
Beton. Ist eine neue Schicht von
2 m Hóhe betoniert, so werden die 
Schraubenbolzen gelóst und die 
unterste Schaltafel m it H ilfe 
des W olff-Turm kranes oben an- 
gesetzt, worauf auch die Dreieck- 
ralim en um eine Schichthóhe 
versetzt und verschraubt werden 
kónnen. Um  eine groBe Be- 
weglichkeit dieser W olff-Turm - 
drehkrane (im Ganzen 6 auf der 
Schleusenbaustelle) zu ermóg- 
lichen, sind auf der Betonsohle 
jeder Schleusenkamm er je  zwei 
Gleise angeordnet. Diese Kran- 
gleise laufen parallel zu den 

Langswanden bzw. M ittelstiick der Schleusen, (vgl. A bb. 13) 
und sind durch v ier Quergleise m it Drehscheiben verbunden, 
so daB die W olff-K rane an beliebiger Stelle nach B ed arf angesetzt 
werden kónnen.

Um  eventuell durchtretendes Sickerw asser unschadlich 
abzufuhren, wurde an der dem K ra ftk a n a l zugekehrten Schleusen-

Abb. 15 . Schleusenbaustelle. Ansiclit vom Unterhaupt. Bauzustand September.
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des Rhcins konnen dic Grenzwerte 7,5 und 16 ,6  111 erreiclit 
werden. D ic Jahreserzeugung an elektrischer Energie wird 
etw a 750 Millionen kW h betragen.

Nach dem sehr sorgfaltig entworfenen Bauprogram m  ist 
das ganze Bauw erk  in eine Anzaht Arbeitsabsćhnitte eingeteilt, 
wic dies aus Abb. 17  ersichtlich ist. Die Einteilung wurde so 
getroffen, daB die doch notwendig werdenden Arbeitsfugen 
in keiner Weise sich schadlich auswirken konnen. AuBerdem

werden dic GuBfugen m ittels besonderer Eiscneinlagen und 
Verzahnungen nach M oguchkeit riBsicher ausgebiklet. Die 
Anordnung derartiger Verzahnungen und lliseneinalgen ist 
aus den Abb. 19  deutlich zu erkennen.

Die Lange des Bauw erkes —  170 111 —  die einzubringende 
Betonm enge etw a 200 000 m3 sowie die vorgesehene kurze 
Arbcitszeit zur H erstellung des B auw erks bedingten eine 
leistungsfahige Ęinrichtung, welche das Einbringen des Betons 
an vielen Stellen gleichzeitig gestattet und insbesondere die 
kontinuierliche Zufuhr des fertigen Betons zu den Verteilungs- 
stellen ermóglichte.

Abb. 18 laBt die Gesam tanlage erkennen. Diese in der Haupt* 
sache von der Baum aschinenfabrik Gaulie, Gockel & Cic., 
Oberlahnstein a. Rhcin  gelieferte Ę inrichtung stellt eine Kom bina- 
tion zwischen festen Brucken, Turm drelikranen und GuBbeton- 
anlage dar.

Zwei Briicken aus liisenkonstruktion in der Lange des 
Bauw erkes sind auf eisernen Stiitzen angeordnet, von denen 
mehrere ais feste, die ubrigen ais Pendelstiitzen ausgebildet 
sind. Die Stiitzen selbst werden in das Bauw erk m it einbetoniert,

Abb. 17. Krafthaus. 
Einteilung des Bauwerkes 

in Arbeitsabsćhnitte.
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nachdem (lic Diagonalen dem Fortgang der Bauarbeiten ent- 
sprecherid entfernt wurden.

Die Betonbercitungsaniage befindet sich an den Enden 
der Bruclten und besteht aus 4 Fręifallm ischern von je  1300  1 
Fiillung (jedes Briickenende 2 Mischer). Die M isclier finden auf 
cisernen Geriisten A ufstcllung in einer Hohe von 17  m  iiber 
Flur. Die Bescliickung erfolgt durch Kippkastenaufzuge, welche 
ihr M ateriał aus Muldenkippern erhalten, die auf eigens hierzu 
angelegteu Zufahrtsgleisen aus dem Yorratslager herbeischaffen. 
A uf dem gleichen W ege wird der Zem ent der Miśchung beige- 
geben. Zur Erzielung eines Betons von gleichmaBiger Gute 
sind die Mischer m it einer automatischen genau einstellbaren 
W asserabm eBvorrichtung versehen.

B ei der hohen A ufstellung der Mischer auf cisernen Ge- 
riisten hat sich der ,,R “ -Schnellm ischer ais besonders geeignet 
erwiesen, da er infolge Yerwendung nur hochwertiger M aterialien 
ein verhaltnism aBig leichtes Gewicht aufweist. Je d e  Maschine 
hat einen Vorfullbunker, in welchem sich bereits das Rohm ateriai 
befindet, wahrend der Misch- 
vorgang sich noch in der Trom - 
mcl abspielt. Nach. Entleerung 
des Mischers braucht daher nur 
der RundsćhieberverschluB des 
Vorfiillbunkers geoffnet zu wer
den, unl in wenigen Selcunden 
init der nachsten Mischung 
beginnen zu konnen. Unter 
der Entleeroffnung eines jeden 
Mischers befindet sich ein ver- 
schlieBbarer Bctonbunker von je  
1000 1 In halt zur Aufnahm e 
einer fertigen Mischung. Von 
letzterem gehen feste Rinnen 
mit einem schwenkbaren Riissel 
auf die B riicke zur Bescliickung 
der M uldenkipper.

Jede B riicke ist zweigleisig, 
m it lcraftigen Bohlen abgedeckt 
und m it Gelander bersehen, so 
daB sich sowohl der Transport 
mit den M uldenkippern ais auch 
der FuBgangerverkehr auf der- 
selben abspielen kann. Yer- 
teilt iiber die ganze Lange der 
Briicke befinden sich m it Rund- 
schieberverschliissen versehenc 
stationare B unker von je  3 m3 
Inhalt, welche an beliebige 
Stellen der Briicken versetzt werden konnen. Auf die durch 
Fortnahm e eines B unkers entstehenden Offnungen in der Briicke 
werden eiserne Deckcl m it Bohlen eingesetzt. D er Abtransport 
des Betons in vorstehcnd genannte B unker geschieht durch
10 Doppel-Kippwagen von je  1 ,5  m* Inhalt. A is Zugm ittel 
sind elelctrische Lokom otiven gewahlt m it einer Fahrgeschwindig- 
keit von 100 111 in der Minutę. Durch Drehen einer H andkurbel 
werden die W agen in die K ippstellung gebracht und entleeren 
ihren In halt in die in dic B riicken eingebauten Bunker.

Zur Erlauterung der weiteren Betonverteilung muB vorerst 
iiber die Aufhangung der BetongieBrinnen noch Einiges gesagt 
werden (vgl. Abb. 18). Die Entfernung von M itte bis Mitte 
der beiden festen Briicken betragt 32 m. In diesem Zwischenraum 
sind 2 Tragkabel angeordnet, welche sich iiber die ganze Lange 
des B auw crks erstreckcn und am Ende iiber Eiscnkonstruktion- 
Turme von je  22 m Hohe zur Erde abgelcitet und dort vcrankert 
sind. Der' Durchm esser eines jeden K abels b etragt 74 mm  bei 
einer Gesam tbruchfestigkeit von etw a 400 000 kg. Diese K ab el 
dienen zur Aufhangung der Gegengewichtsrinnen (Flieger) 
fiir die Betonverteilupg. Im  ganzen werden an den K abeln  
aufgehangt 12  Flieger m it einem Gesam tgewicht cinschlieBlich 
B allast von fio l. Die M ąximalausla<hmg des groBten 1'licgers

betragt 14 111, wobei zu beachten ist, dafl an demselben ein 
weiterer Flieger vou 3,5 in Arbeitsradius angeharigt werden kann.

Bequem e Aufstiegsm óglichkeiten durch Anbringung von 
Leitern mit Gelandern und Podesten sind an allen Gegen- 
gewichtsririiien vorhanden.

Um  die Verteilungsrinnen an beliebigeń Stellen des Bauw crks 
verwenden zu konnen, sind diese an Wagelchen an den 1 'rag- 
kabeln aufgehangt.

Parallel zu den Tragkabeln lau ft das Zugseil zum Yerholen 
der Gegengewichtsrinnen. E in  eigens durchgebildeter Mechanis- 
mus an den W agelchen gestattet durch H andzug von der Arbeits- 
stelle aus die Verankerung der W agelchen m it den Tragkabeln 
fiir die Arbeitsstcliung, und m it den Zugseilen falls yerfahren 
werden soli.

Der Beton gelangt aus den in die B riicke eingebauten 
Bunkern durch eine schwenkbare Rinne in die Gegengewichts- 
rinne und von dort in die Versclialung. M it fortschreitender 
Hohe des Bauw erks werden dic jeweils unten befindlichen Flieger

abgehangt und nur m it den oberen gearbeitet. Die geringen 
Massen B eton in den hoheren Lagen, welche durch GieBen nicht 
eingebracht werden konnen, werden m ittels Turm drehkrans 
in dic Yerschalung gefiillt.

E s  ist ohne weiteres rcrstandlich, daB durch die ybrbeschrie- 
benc Anlage, welche fiir jede A rbeit eine besonders hierzu geeignete 
E inrichtung besitzt, die Arbeiten schncllstens von statten gehen 
miissen (Betónierbrucke, K abtlkran , Turm drehkran, GtiB- 
betoneinrichtung).

Die gesamte Betonbęreitungs- und Verteilungsanlage ein- 
schlieBlich der eisernen Briicken wurde von der Baum aschinen- 
fabrik G a u h e , G o c k e l  & C.ie. G. m. b. H ., Oberlahnstcin
a. Rhein, geliefert. Die Durchbiklung der Konstruktioncn 
ist in engster Zusam m enarbeit m it den Bauingenieuren des 
Unternehm ers erfolgt, wobei eine Reihe von Verbesserungen 
an H and der gesammelten Erfahrungen angewandt werden 
konnten.

Yorstehende Beschreibung der Arbeitsmethoden auf den 
Baustellen des Rheinkraftw erks Kem bs laBt erkennen, wie durch 
weitgehende M echanisierung und groBziigige Verwendung von 
modernen Baum aschinen gewaltige Leistungen bei kiirzester 
Bauzeit erzielt werden konnen.

Abb. 19 . Blick in die Kralthausbaugrube.
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B E IT R A G  ZU R B E R E C H N U N G  VO N  SC H \V EISSV ER B IN D U N G EN .

Von D r.- Ing .  Pilgram, S tu d ie n ra t  a n  den staatl. verein. M asch in e n ią u sc h u len  D or tm u n d .  

(Fortsetzung von Seite 689 (1930) dieser Zeitschrift.)

U b e r s ic h t : Es wird ermittelt, welchen Anteil eine Stirnnaht also 
am Ende eines Flachstabes bei starr gedaclitem Knotenblech an der 
Stabkraft hat. ,0. a_ 2 . S nsin 

1 2
Goj

n b
Wenn man die bisher gemachten Voraussetzungen bei- 

behalt, jedoch zu den beiden Flankennahten noch eine Stim -
naht bd am Ende des Flacheisens annimmt, so laBt sich der M  Zugspannung in der Stirnnaht findet sich nunmehr aus 
Anteil dieser Stirnnaht an der S tabkraft P  wie folgt ermitteln. q j , \ ^  _  Q

fiir die elastische axiale Yerschiebung vW ir nelimen fiir 
im Flacheisen, die der Bedingung entspricht:

(1) •

den Ansatz

(2)

TT £2 v I r £2 v
d y - +  3x2 "°‘

y
E

v  =  a i ,  -j- £  A k sin k y  Gof n x  .

b d  
Abb. 1.

ay ~  8 ' =  E  2  A k k cos lc y  Go) n x  .

W ir nehmen die Konstantę

(5 ) k —
g ji  
2 1

a  1 V  * • , rr t n b-. - y  +  >  A K sin k y  Go) = 0
i i  — 1 2

(7) f(y)
2  v

1
■ S *  y ■ g nsin , sin 

2 1  2
(tr?

(9 )

(10)

<*0 y Goi n x  , 1
------ sin • —-
, n b  2 g

Goj

Ę  g n  
G  ‘ 2 1

2 (m +  1)
m 2 1

H ier bedeutet a die ais głeichfórmig ańgenómmene Zugspannung 
im Querschnitt ac , auBerdem muB

(3) E k ! = G  n2 

sein; dann wird die Zugspannung

(4 )

Besser w ahlt man sta tt dessen, s. u., 

2 m g 71
1 1 m —  1 2 1

aa in Gl. (9) erreicht’ fiir x  — o seinen H ochstwert

I
(12) m ax a0 =  a 1 ----- — ^ ,

s in ------
2

Goj
n b

wahrend fiir x  — ±

und verstehen unter g eine beliebige ungerade Zahl. Im  Quer- 
schnitt ac, d. h. y  =  1, wird dann zunachst

ay =  <7,

da ja  cos k 1 — o. AuBerdem muB bei Annahme eines starren

Knotenblechs in beiden Flankennahten, x  =  ±  — , die Ver-
2

schiebung v  verschwinden, d. h. es muB die Reihe 

(6)

1

m ax ct0

=  0,5

(70 =  o .

Z a h le n t a fe l .

1 :

0,07 0,41 0,8=

3

o,9 5

Der Gesam tanteil der Stirnnaht an der S tab k ra ft P  ergibt 
sich durch Integration aus Gl. (9):

im In tervall o <  y  <  1 befriedigt werden.
N un laBt sich die Funktion f (y), Abb. 2, die in diesem 

In terva ll m it y  iibereinstimmt, durch die Fouriersche Reihe 
ausdrticken;

n b  1 . g 71
Sana • —  sin —  

2 n g 2

Offenbar ist ^ °°  f X der Anteil, den die Stirnnaht von 
a  b

der S tab k raft aufnim m t. D er R est verteilt sich auf die beiden 
Flankennahte.

wobei g die Reihe der ungeraden Zahlen durchlauft. Demnach
b
1

Z a h le n t a fe l .

0,5 1 2

/go  d : 
b l

0,06 0,28 0,58

3

0,72

00

F iir  die Untersuchung einer Stirnnaht im Ouerschnitt a c  
liefert die vorliegende Theorie kein Ergebnis. B e i einem starren 
Knotenblech miiBte diese N aht ohne Entlastu ng durch Flanken
nahte oder eine Stirnnaht b d  die S tab k raft P  allein aufnehmen.
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Zum SchluC noch eine Betrachtung iiber die Spannungs- strengen Elastizitatstheorie  genugenden Gleichungen kurz ange- 
verteilung im Querschnitt a— c. Zufolge GL (4,) S. 688, linden fiih rt werden. Sie lauten, wenn m an einfacli 111 3 setzt.

1 d v  d  u
3 8 y  +  a x

1 8 u

wir hier die Verschiebung

v  =  ^  |l2 ----g  X2) +  A  +  S  B C0S k 1 11 X:

da v  =  o fiir x  =  ,-fc -  ■•, ergibt sich hierąus 
2

G

(1 3 ) A
_ cr l / 1 E^ b M  

“  2 E  3 ~~ G  ' 4 l2/

Dasselbe R esu ltat liefert Gl. (9), wenn man nach y  zwischen 
o und 1 integriert. Dann wird in der Stabachse x  =  o,

W )
G  1

i ±  + E
* 1

3 0

8 l2 o o Tl2 g-
M -

F iir  1 =  b wird die Verscliiebung in der Stabachse in der 
Pfeilrichtung (siche A bb. 3).

1

T T F

i
vO xr- ^  a

0,61 a
E  ’

1------j__
Abb. 3 .

wahrend an den R and em  v  == o. Infolgedessen 
muB in der Stabachse eine Yerm inderung 
in der Spannung a auf treten, die umso gering- 
fiigiger ist, je  langer der angeschlossene Stab 
im Verhaltnis zur Lange der ScliweiBnaht. 
D ieLange L  des Stabes reduziert sich auf den 
W ert L  —  2 v 0, abgesehen von der Langen-

anderung L  ^  , die er im M ittel durch die

Stab kraft P  erfahrt. Die der Yerschiebung v 0 
entsprechende Spannungsverm inderung durfte 
in roher Schatzung

v n _  1
zl<r0=  2 --T- • E  =Z 1 ,2 1  (7

G ^ - 3  0 -x  +  8 y

cos 7. — o 

8 v

T

G
8 u , 8 y
8 y  +  8 x

u =  A  c o s  k  y  (S iu  k x  —  6 k x  Coj k  x) 

v  =  —  ^  A  sin k y  [Gof k x  ( 1— 2ó) —  <Skx S iu  k x) —  a y ]

k  =
k b

2
z, <5 : Si] z, g ungerade

y  -  o :

fi
a L

2 1 ’ 2 z

A m  R ande sind u und v  N uli:

2  A  sin k  y  <I> =  — a y  

2 a l2
A  <I> 1 = ----- j  i2 Sln k  1K 1“

0  =  Soj z (1 — 2 (5) —  <5 z ©tu z) 

sin k 1
~  2  ^TclT  ^ ^  —' 2 ’ ^   ̂k  x  S iu  k x ] ]

J a 0 d x  =  o b  y, ]

V ——
1 —  2 fl2 z —

Zahlentafel 

; 0 ,5 1 1,02

betragen, wenn keine Stirnnalit vorhanden ist.

V eranlaBt durch einen von H errn D r.-Ing. K o h l  erhobenen 
Einspruch gegen den A ufsatz S. 687, Jh rg . 1930, sollen auch die der

F i i r x = o o,37

0,27

3^9 z

2,04

0,85

0,61

KU RZE T E C H N ISC H E  B E R IC H T E .

Verein Deutscher Portland-Cem ent-Fabrikanten.
Die diesjahrige Generalversammlung des Vereins Deutscher Port

land-Cement-Fabrikanten zur Erledigung der inneren Angelegenheiten 
des Vereins findet am 18. Marz dieses Jahres in Berlin statt.

Neue bewegliche W ehre in der Seine.
(Nach einem Bericht aus Annales des Travaux Publics de Belgiąue, 

Oktober 1930.)
E s  wird eine Reihe im Bau befindlicher Welirbauten geschildert, 

die ais Ersatz fiir die alten aus der Mit te des vorigen Jahrhunderts 
stammenden Wehre notwendig wurden, um die Schiffahrtsverhaltnisse 
auf der Seine zu verbessern und die Hochwasseriiberschwemmung zu 
verringern.

Im Gebiete der unteren Seine sind die Wehrbauten bei Chatou 
und bei Suresnes bemerkenswert.

W ehr bei C h atou .
Das alte Nadelwehr nach dem System Poirće bei Bezons, ungefahr 

30 km stromabwarts von Paris, das den 10 km langen rechten FluBarm 
der Seine abschlieBt, wurde bereits im Jahre 1840 gebaut. Durch den 
Neubau des Wehres bei Chatou im rechten FluBarm der Seine, ungefahr
4 km unterhalb von Bezons, wird das veraltete Wehr mit seiner hoch- 
liegenden Schwelle ersetzt und durch Tieferlegung der Sohle der Hoch- 
wasserspiegel bei Bezons um 1 m gesenkt und gleichzeitig der Nieder- 
wasserstand der Seine im Rahmen des neuen Ausbauprogrammes durch 
Ausbaggerung des FluBarmes von 3,20 auf 5,0 m erh6ht (Abb. 1).

Das Wehr bei Chatou hat drei gleiclie Offnungen von je 30,50 m
1. W. mit Zwischenpfeilern von 4,50 ni Starkę; fiir den VerschIuB der 
Offnungen wurden eiserne Doppelschutzen System Stoney, mit einer 
Gesamthóhe von 7,72 m gewahlt, da mit diesem Wehrtyp bei dem 
betrachtlichen Stau der Wasserstand leiclit und sicher geregelt werden 
kann. Dic Wehrschwelle liegt 4,47 m unter dem normalen Unterwasser- 
stand bei einem Normalgefalle von 3,25 m. Das untere Scliiitz hat eine 
Hóhe von 5,06 m und besteht aus zwei horizontalen Fachwerkstragern 
von 2,45 m Abstand und 4,20 m groBter Hóhe. Das obere Schiitz ist 
2,66 m hoch und gegeniiber dem unteren Schiitz auf der Unterwasser- 
seite versenkbar; durch Modellversuche wurde die giinstigste Form der 
Uberlaufkrone dieses oberen Wehrkórpers bestimmt. Fiir die Kon
struktion der Schiitzen wurde FluBeisen mit einer Mindest-Elastizitats- 
grenze von 24 kg/mm2 und einer Bruchfestigkeit von 42 kg/mm2 mit 
25% Dehnung ver\vendet; die rechnerische Beanspruchung betragt
12 kg/mm2 mit Ausnahme des unteren Horizontaltragers, der mit 
Riicksicht auf Schwingungskrafte beim Anheben des Schiitzes nur mit
7,5 kg/mm2 beansprucht wird. Die Gewichte des unteren und oberen 
Wehrkórpers betragen 150 bzw. 10 0 1. Die Bewegung des oberen 
Schiitzes erfolgt elektrisch, die des unteren hydraulisch. Zunachst wird 
das obere Schutz bei steigender Wasserfiihrung der Seine abgesenkt, 
bis es auf den Konsolen des unteren Schiitzes aufruht; bei weiterem 
Steigen des Wassers wird das untere Schutz in der Regel mit dem oberen 
gleichzeitig gehoben; das obere Schutz kann jedoch auch unabhangig 
vom unteren gehoben werden. Beide Schiitzen sind an Gallschen 
Ketten aufgehangt. Das Anheben der gesamten Schutzenkonstruktion
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erfolgt durch hydraulische Winden mit einer Gcschwindigkeit von
0,20 m/min; beim Hochziehen der Scliiitzenkonstruktion wird gleich- 
zeitig der oberwasserseitige Bedienungssteg mithochgezogen.

Fiir den Fali von Beschadigungen an den Wehrkórpern steht 
ein eiserner NotverschluB zur Verfugung von ahnlicher Konstruktion

wie der untere Ver- 
schluBkórper desWeh- 
res, jedoch von S,22 m 
Hóhe, der bedarfsweise 
in einer der drei Off
nungen Ver\vendung 
finden kann (Gewicht 
140 t). Auf der Unter- 
wasserseite wird der 
NotverschluB durch ein 
vierteiliges Schutz von 
gleichfalls 8,22 m Hohe 
bei einem Gesamt- 
gewicht von 145 t ge- 
bildet.

Der oberwasser.sei
tige Dienststeg, der
0,80 m iiber dem Ober- 
waśser liegt, gestattet 
den Zugang zu gcwissen 
Stellen des Wehrkór- 
pers und die Beseiti- 
gung der oft zahlrei- 
chen Schwimmkórper. 
Die Ausbildung dieses 
Steges ist insofern be- 
nierkenswert, ais ein 
Sonderstahl mit einem 
Zusatz vono,5biso,S%  
Kupfer und 0,35 bis

0,4.5% Chrom Verwendung fand mit folgenden Eigenschaften: Bruch- 
festigkeit 50 kg/mm2, Elastizitatsgrenze 35 kg/mma, Bruchdehnnng 
20%, Bruc,hquerdehnung 18% . Dieser Stahl kommt dem Siliciumstahl 
nahe, er ist jedoch weniger oxydierbar und leichter zu schweiGen.

Zwei Tragkonstruktionen aus Eisenbeton, die eine unterstrom, 
die andere oberstrom von den YerschluGkórpern, laufen auf die ganze 
Wehrbreite iiber die drei Offnungen durch, wovon die unterwasser- 
seitige Konstruktion ais gedeckte Bedienungsbriicke ausgebildet ist, 
in der die Windwerke und Antriebsmotoren untergebracht sind. Die 
unterwasserseitige Tragwand dieser Briickenkonstruktion triigt die 
Laufschiencn fiir die stromab gelegenen Stiitzen zweier gekuppelter 
Portallaufkrane von 14 m Spannweite, dereń oberwasserseitige Stiitzen 
auf der zweiten Eisenbetonkonstruktion laufen, die ais Kastentriiger 
ausgebildet ist. Mit Hilfe des Kranes konnen die Schiitzen selbst und 
die Notverschliisse ein- und ausgebaut werden, desgleiclien die mecha
nischen Einrichtungen, die in der Bedienungsbriicke eingebaut sind.

Die Pfeiler und Widerlager des Wehres mit einer Lange von 20 
bzw. 17 m sind mittels Druckluft unter Verwendung von eisernen 
Senkkasten auf eine Kreideschiclit gegriindet, wahrend die 18 m langen 
Wehrschwellen im Schutze von Spundwandfangedammen imTrockenen 
hergestellt sind. Die 2 m starkę Sohle besitzt ober- und unterstrom 
Sporne Von 1,50 m Tiefe und ist durch 5 m lange eiserne Spundbohlen 
begrenzt. Das FluGbett ist oberhalb und unterhalb des Wehres auf
10 bzw. 15 m Lange besonders befestigt unterVerwendung von Stein- 
blócken von mindestens 300 kg Gewicht, wobei im Sturzbctt noch 
Betonblocke von 2,0x  1,0 x  1,0 m zur Abdeckung Verwendung fanden.

W ehr bei S u resn es.
Das alle Wehr bei Suresnes unterhalb von Paris, das die drei 

Arnie der Seine abschlieBt (eine Schiffahrtsoffnung von 72,38 m Breite 
und zwei Entlastungsóffnungen von je 62,50 m Breite), wurde im 
Jahre i 8S2 gebaut, wobei ais Konstruktion eine Vereinigung zwischen 
Bouleschen Schiitzentafeln und Camereschen Rolladenverschliissen 
gew&hlt worden war. Das Wehr, dessen Bedienung nur langsam und 
schwierig erfolgen kann, geniigt den Anforderungen hinsichtlich der 
Abfuhrung auBerordentlicher Hochwasser der Seine bei Paris nicht 
mehr und mu B daher erneuert werden, umso mehr, ais das neue Programm 
fiir den Ausbau der Seine eine Tieferlegung der FluBsohle verlangt.

Zur Zeit ist derUmbau der rechten Entlastungsoffnung im Gange, 
wobei die Sohle 3 ,3 1 m tiefergelegt wird.

Ais Wehrtyp fiir tlen VerschluB dieses Armes wird ein Doppel- 
schiitz verwendet mit yersenkbarem oberen Schiitz entsprechend der 
Ausbildung, wie sie beim Wehrbau Ryburg-Schworstadt am Ober- 
rhein gewahlt wurde. Die gesamte Wehrbreite ist in 2 Offnungen auf- 
geteilt von je 30,50 m Breite: die gesamte Hóhe des Wehrkórpers 
betragt 7111 bei einem Normalgefalle von 3 ,17 111; das untere Schutz 
ist 4,50111 hoch, wahrend das obere Yersenkschiitz eine Hóhe von 
2,50 m aufweist. Die Bewegung der Wehrverschliisse erfolgt mit Hilfe 
von elektrisch betriebenen Winden.

Fiir den Umbau der Schiffahrtsoffnung sieht man dic Verwendung 
eines Wehrtypes nach dem System M. Aubert vor, das eine Verbesserung 
des alten Stauklappenwehrtypes Chanoine darstellt.

W ehre an d er ob eren  Seine.
Die Kanalisierung der oberen Seine zwischen Paris und Montereau, 

die sich auf eine Strecke von nahezu 100 km ausdehnt, wurde in den 
Jahren 1865— 1870 durchgefuhrt. Obwohl das mittlere Gefalle auf 
dieser Strecke nur 0,20 m pro km betragt, waren ein Dutzend Wehre 
notwendig, um die erforderliclien Haltungen zu schaffen, wobei das 
Gefalle an den einzelnen Wehren zwischen 1,23 m (Wehr bei La Made- 
leine) und 2,62 in (Wehr bei Port-a-1'Anglais) schwanktc. Der Wasser- 
stand, der ursprunglich nur 1,60 m betrug, wurde im Laufe der Zeit 
auf 3,20 111 erhóht. Die alten Wehre umfaBtcn meistens 2 Offnungen, 
eine Schiffahrtsoffnung, die durch Klappenwehre System Chanoine 
geschlossen wurde und eine Entlastungsóffnung mit einem VerschluG 
durch ein Poiree-Nadelwehr.

Der Plan fiir die Umgestaltung der Kanalisierung der oberen 
Seine sieht mit Riicksicht auf die Bedtirfnisse der Schiffahrt eine 
Yerminderung der Anzahl der Bauwerke auf die Halfle vor; bisher 
sind die Wehre bei Varennes (in den Jahren 1925—26) und bei Vives- 
Eaux in den Jahren 
1928—29) umgebaut
worden. Beide Wehre 
sind mit Stauklappen 
ausgeriistet nach dem 
System von M. Aubert 
(Ingenieur des Ponts 
et Chaussees); auch fiir 
die iibrigen Wehre in 
der oberen Seine ist 
die Verwendung der- 
selben Wehrart vorge- 
sehen. Es war ganz 
natiirlich, daG man bei 
den groBen Erfahrun
gen, die man an der 
SeinemitdenChanoine- 
Wehren gemachthatte, 
bei dem Neubau der 
Bauwerke an die Yer- 
wendung eines Wehr
types dachte, der die 
Erfahrungen an den 
alten Wehren nutzbar 
machte. M. Aubert hat 
einen Wehrtyp geschaf- 
fen, der von der ver- 
besserten Form der 
Chanoine-Wehre nach 
dem System Pasqueau 
ausgelit. Wahrend die 
alten Wehre mit Hilfe 
von Scliwimmfahr- 
zeugen oder von einer 
Hilfsbriicke ausPoiree- 
bócken niedergelassen 
und aufgerichtet wurden, verwendet Aubert eine Briickenkonstruk- 
tion, die sich von Pfeiler zu Pfeiler spannt mit einem fahrbaren 
Arbeitswagen, von dem aus mit Hilfe von Ketten oder Gelenk- 
armen <lie Klappen abgelassen bzw. aufgerichtet werden, wobei 
der Kraftangriff am oberen Ende der Klappe erfolgt, wahrend 
bei den alten Chanoine-Wehren die Klappe am unteren Ende 
gefaBt wurde. Bei den 
Aubert’schen Klappen 
bleibt der untere Teil der- 
selben dauernd in Beriih- 
rung mit der Schwelle, 
wahrend beim Chanoine- 
Wehr sich die Klappe im 
umgelegten Zustande hin- 
ter die Schwelle legte.
Sowohl beim Offnen wie 
beim SchlieBen wird bei 
dem neuen Wehrtyp ein 
Zug auf die Klappe in 
Richtung gegen den Strom 
ausgeiibt; nachdem ma- 
schinelle Krafte zur Vcr- 
fiigung stehen, stand der 
Anwendung dieses Prin- 
zips nichts mehr entgegen.
Wahrend der alte Wehrtyp 
nur fiir geringe Gefalle 
anwendbar war, laBt sich 
die Bedienung eines Wehres System Aubert bei jedem Gefalle ermóglichen. 
Ein wesentlicher Vorteil des neuen Wehrtypes im Vergleich mit anderen 
Wehrarten.bei denen die Krafte auf dic Pfeiler ubertragen werden, besteht 
darin, daG die DurchfluBoffnungen breiter gehalten werden konnen und 
daB die Pfeilerlange klein sein kann; die Pfeiler werden nur durch senk- 
rechte Lasten beansprucht, so daB ihre Ausbildung und Grundung 
einfacher gehalten wTerden kann.

\ l / l \ /

Abb. 3 . Wehr bei Vives-Eaux.
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Beim Bau des W eh res von V a re n n e s  wurde die  ̂Aubertsche 
Wehrkonstruktion zum ersten Małe angewandt fur eine Offnung von 
6o,3om (s. Abbildung2). DerWehrkórper wird aus 46 eisernen Klappen 
von 3,55 ni Hóhe und je 1,25 m Breite gebildet; der Zwischenraum 
zwischen den einzelnen Tafeln, der durch besondere Bleche abgedichtet 
wird, betragt 6 cm. Der an der Briicke laufende Bediemingswagen 
wiegt ungefiihr 8 t. Fiir das Aufrichten der Wehrtafeln wird eine 
maximale Zugkraft von 3 t erforderlich; fiir die Bedienung sind 2 Mann 
ausreichend. Der Arbeitswagen tragt unten einen verstellbaren Aus- 
leger mit einem Bedienungspodium, von dcm aus das Ein- und Aus- 
hangen der Ketten zum Bewegen der Klappe yorgcnommen werden 
kann.

Die Aubertschen Klappen fanden zum zweiten Małe beim W clir 
von V iv e s - E a u x  Yerwendung, bei dessen Konstruktion die bei 
Varonnes gesammelten Erfahrungen verwertet wurden. Das Wehr von

Vives-Eaux hat 2 Offnungen von 64,50 m und 44,50 m mit 43 bzw. 31 
Stauklappen von je 5,20 m Hóhe und 1,50 m Breite (vgl. Abb. 3). Ab- 
weichend von der Anordnung bei Varennes ist der Bedienungswagen 
bei Vives-Eaux anstatt mit einem Kettenzug mit einer armartigen 
Konstruktion zum Auslósen, Senken und Heben der Wehrklappen 
ausgeriistet. Der Bedienungswagen ist bereits wesentlich schwerer 
geworden und wiegt 30 t, die groBte Windenkraft ist fiir ungiinstige 
Bedingungen zu 10 t errechnet, aus Sicherheitsgriinden jedoch bis 
zu maximal iS  t bemessen. Das Gesamtgewicht einer Klappe ein
schlieBlich der Strebe und der Stiitzplatte betragt 4,63 t, sodaB der 
lfd. m des Wehrkórpers 3 ,1 t wiegt. Der Gewiclitsaufwand pro m2 Stau 
belauft sich bei der Aubertsclien Wehrkonstruktion auf 0,67 t, was 
nur ungefiihr 2/:1 des Gewiclits einer Wehrkonstruktion ausmacht, bei 
der die Offnung mit einem einzigen Wehrkórper abgeschlossen wird.

W. T..

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .
Zur Wirtschaftslage. Die Wirtschaftslage am Bauniarkt ver- 

schlechtert sich trotz der schon bestehenden sehr ungiinstigen Be- 
schaftigungsverhaltnisse fortgesctzt, teils infolge Kintritts von Frost- 
wetter, teils infolge der noch andauernden UngewiBheit iiber das Aus- 
maB der óffentlichen Baufinanzierung, teils infolge Zuriickhaltung 
der Auftraggeber, die im Hinblick auf die beginnenden Lohnyerhand- 
lungen im Baugewerbe einen weiteren Riickgang der Baupreise er
warten, obwohl bei den auBerst gedruckten Preisverhaltnissen in den 
Angeboten vielfach die erwarteten Kostensenkungen schon vorweg 
genommen werden. Der Beschilftigungsgrad hat einen Tiefstand er
reicht, der demjenigen vom Februar 1929, ais infolge der anornialen 
Kalte. jede Bautatigkeit lahmgelegt war, nahezu gleichkommt.

In gesamtwirtschaftlicher Beziehutig ist der seit dein letzten 
Bericht eingetretene Umschwung zu fester Tendenz an der Bórse be- 
achtlich, ist es doch die Bórse, welche im Konjunkturzyklus am 
friihesten die kommende Entwicklung ankiindigt. Man wird also die 
weitere Kursentwicklung aufmerksam verfolgen miissen. Handelt es 
sich bei der Aufwartsbewegung nicht nur 11111 eine voriibergehende 
Reaktionserscheinung yon kurzer Dauer, so diirfte hierin ein 
Anzeichen fiir einen bevorstehenden Wiederanstieg der Wirtschaft 
gesehen werden. AUerdings steht hierzu im gewissen Gegensatz, daB 
die Lage am Geldmarkt, dessen Fliissigkeit in der Depression ge- 
wóhnlich den AnlaB zu fester Bórsen-Tendenz gibt, seit Mitte Januar 
recht angespannt ist, besonders im Yergleicli zu den ausl&ndisćhen 
Geldmarkten, wenn auch die Devisenabziige vom deutschen Markt 
nachgelassen und der Reichsmarkkurs sich infolgedessen gebessert hat.

Senkung der Anliegerbeitrage. Im HauptausscliuB des PreuBischen
1.andtages wurde ein Antrag angenommen, in welchem das Staats- 
ministerium ersucht wird, den Gemeinden und Gemeinde-Verbanden 
eine Senkung der Anliegerbeitrage besonders zur Pflicht zu machen. 
In allen Fallen, wo Gemeinden und Gemeindeyerbande die Anlegung 
der StraBen oder Anliegerarbeiten in eigener Regie vornelimęn, sollen 
die Gemeinden verpflichtet sein, die Ausfiihrung dieser Arbeiten dem 
Bauherrn zu iiberlassen, wenn dieser sich hierzu unter baupolizeiliclier 
Aufsicht in dem vorgesehenen Rahmen bereit erklart. Den Gemeinden 
(Gemeindeverbanden) soli des weiteren zur Pllicht gemaclit werden, 
fiir StraBen und StraBenwege, die nicht zu den HauptverkehrsstraBen 
oder VerkehrsstraBen erster Ordnung zahlen, eine móglichst einfache 
Ausfiilirungsąrt zum Zwecke der Verbilligung der Anliegerleistungen 
zu walilen. Ferner soli das Staatsministerium Maflnahmen treffen, 
durch die 1. die holien Baupolizeigebiihren herabgesetzt werden,
2. die hohen StraBen- und Kanalkosten weitmóglichst eingeschrankt 
werden durch Ausfiillung der Baulucken an fertigen StraBen, 3. der 
Apparat fiir die Genehmigung von Baugesuchen, der in Berlin fast 
20 Behórden umfassen soli, abgebaut wird und die Baugesuche schneller 
Erledigung finden.

Abbau der Architektengebiihren. Der Bund Deutscher Arcliitekten 
BDA hat auf Grand eines Beschlusses seines Gebiihren-Ordnungs- 
Ausscliusses dem AGO, d. h. dem AusschuB, der die Gebiihren-Ordnung 
der technischen Berufsgruppen berausgibt, folgenden dringenden 
Antrag vorgelegt:

„Der Bund Deutscher Arcliitekten hat zur Fórderung des Preis- 
abbaues und zur Belebung der Wohnungsbautatigkeit beschlossen, 
fiir Siedlungs- und Typenbauten auf die nach der Gebiihren-Ordnung 
sich ergebenden Honorare bis auf weiteres einen NachlaB von 10%  zu 
gewahren."

Der Bund Deutscher Arcliitekten geht bei diesem Antrag von der 
Auffassung aus, daB nicht nur der mit óffentlichen Mitteln bezuschuOte 
Kleinwohnungsbau, sondern iiberliaupt Siedlungs- und Typenbauten 
in Stadt und Land mit allen Mitteln gefórdert werden miissen. Der 
Abbau der Gebiihren soli sich nicht nur auf Wohnungsbauten, die mit 
óffentlichen Mitteln finanziert werden, beziehen, sondern auch auf 
entsprechende Bauten privater Bauherren und vor allem auch solche 
Bauten beriicksichtigen, die nach einfachen Anforderungen mit Geldem 
der Bausparkassen erriclitet werden.

Der BDA hat mit diesem Antrag eine Belebung der Bautatigkeit 
iiberliaupt unterstutzen wollen und trotz erhóhter Unkosten und Steuer- 
lasten der freien Arcliitekten freiwillig einen Abbau der Gebiihren 
yorgcnommen, die nicht einmal gegeniiber der Vorkriegszeit erhólit 
sind. Bei gleicher Gelegenheit wurde seitens des BDA beschlossen, 
die Gebiihren-Ordnung weitgehend zu yereinfachen.

Ein UnteraussclniB wird die Fornnilierung in aller Kurze fertig- 
stellen.

Die Steuererklarungen fiir die Einkommen-, Kórperschafts- und 
Umsatzsteuer sind nach Anordnung des Reichsfinanzministeriums in 
der Zeit vom 1. bis 16. Februar 1931 unter Benutzung der vorge- 
schriebenen Yordrucke abzugeben. Die Steuerpfliclitigen kónnen 
Vordrucke in doppelter Ausfertigung bei den Finanzamtern anfordern.

Leistungsherabsetzung in der Unfallversicherung. Da zur Zeit 
eine Reform der Unfallversicherung vorbereitet wird, haben die bau- 
gewerblichen Spitzenverbilnde im Einvernehmen mit der Vereinigung 
der deutschen Arbeitgeberyerbande eine Herabsetżung der Leistungen 
in der Unfallversicherung beantragt, insbesondere:

1. Beseitigung der Einbeziehung der Wegeunfalle in die Rcichs- 
unfallversicherung,

2. Befreiung des kaufmannischen und verwaltenden Teils der ver- 
sicherten Unternehmungen von der Reichsunfaliyersicherung,

3. Beseitigung der sogenannten kleinen Renten bis zu 25%  der 
Arbeitsbeschrankung.

Eine wesentliche Erhóhung des Beitragsschliissels, die ais Folgę 
des starken Riickgangs der Beschaftigung und der Lohnsummen ein- 
treten mtiBte, ist fiir die Betriebe untragbar.

Betriebskrankenkassen miissen geschlossen werden, wenn ihr Mit- 
glicderbestand n ich t nur y o riib erg eh e n d  unter 150 (bei Kassen, 
die schon vor dem r. Januar 1914 bestanden, unter 100) sinkt 
(§ 274 RVO.). Bei der gegenwartigen schlechten Wirtschaftslage wird 
ein Sinken der Mitgliederzahl unter diese Mindestgrenze haufiger ein- 
treten. In diesen Fallen sind die Versicherungsbehórden, bevor sie das 
Verfahren auf SclilieBung einleiten, verpflichtet, sorgfaltig zu priifen, 
ob nur ein yorubergehendes Sinken vorliegt. Der Reichsarbeits- 
minister hat in einem Bescheid vom 24. September 1930, der allerdings 
die Berechnung der Mitgliederzahl bei Innungskassen betraf, aber 
auch auf die Betriebskrankenkassen zutrifft, ausgefuhrt, daB fiir 
die Frage, ob ein voriibergehendes oder dauerndes Sinken der Mit
gliederzahl vorliegt, n ich t der Mitgliederbestand an einem S tic h -  
tag e  maBgebend sein kann, Der PreuBisclie Minister fiir Volks- 
wohlfahrt hat in einem ErlaB vom 10. September 1930 die Versiche- 
rungsbehórden ausdriicklich angewiesen, die gegenwartige schlechte 
Wirtschaftslage in Rechnung zu stellen. Die Oberversicherungsamter 
sollen vor der BescłiluBfassung iiber die SclilieBung eine gutachtliclie 
AuBerung des zustandigen Gewerberates einholen.

Rechtsprechung.
Zur Schadensersatzpflicht einer Versicherungsgesellschaft wegen 

Nichtauszahlung der Versicherungssumme. (Urteil des Reichsgerichts, 
VII. Civilsenat, vom iS. Noyember 1930 —  V II  628/29.)

Wird eine fallige Versicherungssunnne durch die Versicherungs- 
gesellsclialt scliuldhaft nicht gezahlt, so hat die Yersicherungsgesell- 
schaft allen hierdurch yerursachten Schaden zu ersetzen. Entsteht 
durch den Verzug der Versicherungsgesellschaft ein Geschaftszusam- 
menbruch, so kann sie auch wegen dieses Schadens gesondert in An- 
sprucli genonnnen werden. Sie kann sich nur durch den Nachweis 
entlasten, daB sie berechtigten AnlaB gehabt liabe, die Zahlung bis 
zur Klarung der Rechtsfrage zu unterlassen. Die blofle Besorgnis, 
daB eine arglistige Tauschung durch den Versicherungsnehmer anzu- 
nehmen ist, genugt nicht zur Rechtfertigung der Zahlungsweigerung. 
Nur wenn besondere Umstande yorliegen, die den Glauben an eine arg
listige Tauschung durch den Versicherungsnehmer rechtfertigen, ist die 
Yersiclierungsgesellschaft entlastet.
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Ist das in den Versicherungsbedingungen vorgesehene Schatzungs- 
verfahren ohne ordnungsmafliges Ergebnis geblieben, so ist das Gericht 
in der Schatzung des Schadens vóllig frei. (Urteil des Reichsgerichts, 
V II. Civilsenat, vom 17. Oktober 1930 —  V II 47/30.)

L . verlangt von der R.-Versicherung auf Grund des bestelienden 
Versicherungsverhaltnisses Ersatz des durch den Brand seines Unter- 
nehmens nebst Warenvorraten und Mobeln entstandenen Schadens. 
Bis auf die Entschadigung fiir die Gebaude wurden alle Streitpunkte 
endgiiltig erledigt. Hieriiber fand das in § 14 der Allgemeinen Ver- 
sicherungsbedingungen vorgesehene Schatzungsverfahren statt. Der 
Sachverstilndige des L. schatzte auf M 7300, der der R . Versicherung 
auf M 4882, der Obmann auf M 8463. Die R. Versicherung wendet sich 
gegen das Gutach ten des Obmanns, weil es entgegen dem § 14 der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sich nicht auf die zwischen 
den Parteigutachtern streitig gebliebenen Punkte besclirankt habe 
und iiber die Grenzen der Feststellungen jener beiden Sachverstandigen 
hinausgegangen sei.

Das Reichsgericht geht mit der Vorinstanz davon aus, daB das 
Gutacliten des Obmanns nicht in gesetzmaBiger Weise zustande ge- 
kommen ist, und daB nunmehr gemaB § 64 Versicherungsvertrags 
der Richter durch Urteil zu entscheiden habe. Bei der Lange der 
inzwischen verflossenen Zeit war von der Vernehmung weiterer Sach- 
versta.ndiger ein Ergebnis nicht mehr zu erwarten. Das Gericht muBte

sich auf Grund des bereits vorliegenden Materials ein Urteil bilden, 
ohne daB es sich innerhalb derSchatzungen durch die von denParteien 
ernannten Sachverstandigen zu halten brauchte. Es stand vielmehr 
dem vorliegenden Materiał in v611iger Freiheit gegeniiber. Da dem 
Obmann eine gute Saclikunde zugetraut werden kann, dessen Dar- 
legungen auch besonders uberzeugungskraftig sind, konnte das Gericht 
sich seiner Schatzung anschlieBen.

Zur Berechnung der Gebaudeabschreibungen in der Steuerbilanz.
(Urteil des Reichsfinanzhofs vom 1. Ju li 1930 — I A 121.)

Grundsatzlich sind Grundstiicke in der Steuererćiffnungsbilanz 
mit dem gemeinen Wert (§§ 107, Abs. 2, 108, Abs. 3, Einkomnien- 
steuerges.), jedoch mit keinem hohcrcn Wert, ais dem Vermogens- 
steuerwert (§ 108, Abs. 2, Einkommensteuerges.), einzusetzen. Der 
Verm6genssteuerwert ersetzt also nicht deh gemeinen Wert, sondern 
bildet nur die obere Grenze der Bewertung.

Es ist daher erforderlich, die Zerlegung der Grundstiicke nach 
dem gemeinen Wert vorzunehmen: Die Finanzamter haben demnach 
den gemeinsanien Wert der Grundstiicke festzustellen und zu ermitteln, 
in welchem Verhaltnis bei diesen Werten Grund und Boden einerseits 
und Gebaude andererseits zueinander stehen. Nach diesem Verhaitnis 
sind die Einheitswerte zu zerlegen, und von den Gebaudewerten die 
Abschreibungen zu bemessen.

PA T EN T B ER IC H T .
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der naclistehenden Angaben) 5. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n tg e m a c h te  A nm eld ungen .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 3 vom 22. Januar 1931.

KI. 5 a, Gr. 34. M 109 281. Arthur Emanuel Martois, Los Angeles, 
Kalifornien, V. St. A .; V ertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, 
Pat.-Anw., Berlin SW 1 1 .  Bohrwinde, welche auf drei 
Standem montiert ist. 21. III . 29. V. St. Amerika 12. I. 29.

KI. 5 c, Gr. 9. IC 72 000. Gewerkschaft Christine, Essen-Kupfer-
dreh. Eiserne Stiitzen fiir den Polygon- oder Strecken- 
ausbau. 3 1. V. 28.

KI. 5 c, Gr. 10. L  75 713. Gewerkschaft Christine, Essen-Kupfer-
dreh, Aus einer Scliiene bestehende Stiitze, insbes. fiir den 
Grubenausbau. 18. V II. 29.

KI. 5 d, Gr. r i .  J  33 219. Karl Th. Jasper, Essen, Ruhr, Andreas-
straBe 37. Abbaufórdereinrichtung mit in der Arbeits- 
richtung ausschlagenden Kratzarmen und Grenzgliedera.
17. I. 28.

KI. 19 c, Gr. 1 1 .  G 117 .30 . Adolf Gudat, Konigsberg i. Pr., Hinden- 
burgstr. 54. Holzstielbefestigung fiir zu erhitzende Asphal- 
tierungsgerate. 22. V. 30.

KI. 19 c, Gr. 1 1 .  L  76348. Eduard Linnhoff, Berlin-Tempelhof, 
Oberlandstr. 19—21. Schutzvorrichtung an durch flussige 
oder gasformige Stoffe beheizten Spritzkesseln fiir bitu- 
minose StraBenbaustoffe. 1. X . 29.

KI. 20 i, Gr. 4. D 193.30. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, Reichs- 
bahn-Zentraiamt, Berlin SW 1 1 ,  Iiallesches Ufer 35/36. 
Doppelte Kreuzungsweiche mit auBenliegenden Zungen und 
zweiteiliger Mittelschiene. 5. V. 30.

KI. 20 i, Gr. 8. I< 116608. Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen. Feder- 
zunge mit beweglichem ausschlieBlich mit der Zunge in Ver- 
bindung stehendem Fiillstiick, insbes. fiir Straflenbahn- 
weichen. 16. IX . 29.

KI. 20 i, Gr. 15. S t 99.30. Raimund Standaert, Louisenthal, Saar, 
Parkstr. 10. Selbsttatige Verteilerweiche. 5. II I . 30.

KI. 20 i, Gr. 35. B  1404 71. Dr.-Ing. Wolfgang Baseler, Walhaila- 
straBe 21, u. Dipl.-Ing. Fritz Hofmann, Miinchener Str. 17, 
Munchen. Anordnung zur Kontrolle der Gleichstellung von 
GeschwindigkeitsmeBwerkzeugen fiir Zugbeeinflussungein- 
richtungen. 19. X I. 28.

KI. 20 i, Gr. 38. W 82632. The Westinghouse Brake and Saxby
Signal Company Ltd. London; V ertr.: Dr. A. Levy u. Dr.
E. Heinemann, Pat.-Anwalte, Berlin SW 1 1 .  Fahrdienst- 
leiter-Steuerungs- und Uberwachungssystem. 10. V. 25.

KI. 20 i, Gr. 38. W 83 164. The Westinghouse Brake and Saxby
Signal Co., Ltd., London; V ertr.: Dr. A. Levy u. Dr. F. 
Heinemann, Pat.-Anwalte, Berlin SW 1 1 .  Fernsteuerung 
und Ferniiberwachung von Vorrichtungen, insbes. Weichen
und Signalen. 9. V II. 29. V. St. Amerika 9. V II. 28.

KI. 20 k, Gr. 9. S 84 875. Siemens-Scliuckertwerke Akt.-Ges., Berlin- 
Siemensstadt. Doppelklemme fiir Fahrleitungen elektrischer 
Bahnen. 29. III. 28.

KI. 37 a, Gr. 4. F  67 653. Albert Feifel, Schwab. Gmiind. F.isen- 
fachwerkwand, bei der die Stiitzen zwischen einer auBeren 
und einer inneren Wandschale aus Platten eingeschlossen 
sind. 2 1. I. 29.

KI. 37 d, Gr. 23. S 94 649. Karl Sprang, Breslau 10, Gundsfelder 
Chaussee. Feuersicliere Tur, bei der Fiillung und Holz- 
rahmen mit Metallplatten belegt sind. 3 1. X . 29.

KI. 42 c, Gr. 30. W 76 806. Einar Charles Weilbach, Frederiksberg, 
Danemark; Vertr.: Dr. O. Arendt, Pat.-Anw., Berlin W 15. 
Vorrichtung zum Messen von Meercstiefen. 6. V III. 27. 

KI. 45 f, Gr. 18. G 46.30. Friedrich Wilhelm Grapę u. Kurt Schroder, 
Berlin W, Regensburger Str. 2. Selbstfahrende Ramme 
zum Spalten von Stubben. 10. V. 28.

KI. So a, Gr. 14. N  29 142. Heinrich Nolze, Kaiserslautern, 
Glockenstr. 34. Stampfmaschine mit zwei nacheinander 
auf das Stampfgut wirkenden Hammerteilen. 6. V III. 28. 

KI. 80 a, Gr. 47. Y  520. Filtration Engineers, Incorporated, New 
York; V ertr.: G. Loubier, F. Harmsen, E . MeiBner u. Dr.
F. VolImer, Pat.-Anwalte, Berlin SW 61. Verfahren und 
Vorrichtung zur Herstellung von Platten, z. B . Dach- 
ziegeln aus Asbest, Zement, Sand od. dgl. fiir Bauzwecke.
8. IV . 27. V. St. Amerika 4. X I . 26.

KI. 80 b, Gr. 9. B  126 6 4 1. Dr. e. h. Heinrich Vohlander, Koln.
Verfahren zur Herstellung geformter Warmeschutzmassen 
aus Schlaclcenwolle, Faserstoffen und einem Bindemittel. 
27. V II. 26

KI. 80 b, Gr. 15. B  139 322. Alfred Baumann, Munchen, Fuststr. I.
Yerfahren zur Herstellung von Kunstmarmor. 10. IX . 28.

B U C H E R B E SP R E C H U N G E N .

R ic h t lin ie n  f iir  g e sch w e iB te  G a s ro h r le itu n g e n  von mehr 
ais 200 mm Durchmesser und mehr ais 1 atii Betriebsdrack. 
Aufgestellt von dem hierfiir beim Verein deutscher Ingenieure ge- 
bildeten AusschuB im Jahre 1929/30. DIN A 5, 10 Seiten Text,
2 Abb. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin NW 7. Preis RM 0,75. 

Das Heftchen enth&lt die en d g tiltig en  Richtlinien fiir die 
genannten geschweiBten Gasrohrleitungen, welche die im Juni 1929 
hieriiber veroffcntlichten „Vorlaufigen Richtlinien" ersetzen sollen. 
In vier klar gegliederten Abschnitten, welche die Anforderungen an

Werkstoff und Formgebung bei der Herstellung der Rohre, die Her
stellung und Priifung der SchweiBverbindungen an der Baustelle, 
die Gerate zum SchweiBen und endlich dieVerlegung und Uberwachung 
der Gasrohrleitung behandeln, werden alle zu beachtenden Einzel
heiten systematisch aufgezahlt.

In der Kurze der Ausfiihrungen, die sich grundsatzlich auf die 
Gebiete beschranken, mit denen sich auch die vorlaufigen Richtlinien 
beschaftigten, liegt der Vorzug des kleinen Heftchens.

Dipl.-Ing. E . R in g w a ld .

FUr die  S ch riftle itu n g  y e ra n fw o rtlich : P ro f. D r.-Ing. E . P ro bst, K a rlsru h e  i. B . — V er lag  vo n  Ju liu s  S p rin g e r in B erlin  W. 
D ru ck  von H . S . H erm ann G . m. b. H .. B erlin  S W  19 , BeuthstraO e 8.


