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Internationaler Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir eine Strafienbriicke 

iiber den Rhein in Basel.

(Dreirosenbrucke.)
Von Prof. Dr. L. Karner, Ziirich.

1. Zweck des Wettbewerbes.

Die starkę Entwicklung der unterhalb der Johanniterbrucke (Fiiegcr- 

aufnahmc Abb. 1 und Lageplan Abb. 2) gelegenen Quartiere in Grofl- und 

Klein-Basel macht dic Ersteiiung einer neuen StraCenbriicke zwischen 

dem Voltapiatz und der KiybeckstraBe, die diese Stadtteiie miteinandcr 

verbindet, zu einem dringenden Bediirfnis. Aufierdem soli durch die 

neue Briicke der standig wachsende Verkehr in Basel iiber die bestehen

den Rheinbriicken, namentiich aber iiber die Johanniterbrucke selbst, 

entlastet werden. Im Auftrage des Regierungsrates des Kantons Basel- 

Stadt eroffnete deshalb das Baudepartement eiirn internationalen Wett

bewerb zur Erlangung von Pianen, Berechnungen und bindenden Ober- 

nahmeangeboten fiir diese neue StraBenbriicke.

Nivelette war den Entwurfbearbeitern iiberlassen, doch durfte die 

Steigung der Briickenfahrbahn 2,5 “/o nicht iiberschreiten, und in der 
Mitte muBte auf 80 m Lange eine parabelformige Ausrundung vor- 

gesehen werden. Die Uberbriickung des Rheins kann mit einer oder 

mit drei Óffnungen vorgenommen werden. Die Briicke befindet sich 

in einer Rheinstrecke, die nach dem Ausbau der Kembser-Stufe 

im Staubereich des Kraftwerkes Kembs liegen wird, und daher ist 

auch zu berucksichtigen, daB bei der weiteren Entwicklung des Hafcn- 

verkchrs im Rheinhafen Basel an der Briickenstelle noch gute und 

iibersichtliche ManOvrierfahigkcit der Schiffe vorhanden ist. Die 

Forderungen der Rhein-Schiffahrtdirektion in bezug auf die lichtcn Weiten 

und Hohen der Schiffahrtoffnungen konnen aus Abb. 3 entnommen 

werden, in der das Langenprofil angegeben ist. Besonders zu bemerken 
ist, daB die DurchfahrtOffnung in der mittleren Offnung auf mindestens 

80 m Breite 7 m ab hOchstem schiffbaren Wasserstande betragen muB,

Abb. 3. Schematisches Langenprofil der geplanten Briicke.

Rechtes Ufer

wahrend in den SeitenOffnungen die lichte Hóhe auf 6 m eingeschrankt 

werden darf. Fiir die Beurteiiung des Baugrundes sind eingehende Bolir- 

ergebnisse vorhanden. Die Strompfeiler sind auf blauen Lelten (Septarien- 

ton) zu griinden, und fiir das Angebot war die Grundungstiefe mit Kote

— 14,00 anzunehmen. Die Widerlager konnen auf gewachsenem Kies- 

boden gegriindet werden, sofern durch geeignete Vorkehrungen bis auf 

Kote — 8,00 dafiir gesorgt wird, dafi Unterkolkungen unmOglich sind. 

Die zulassigen Beanspruchungen des Baugrundes betragen fiir Kanten- 

pressungen bei blaucm Letten 6 kg/cm2 und bei Kiesboden 4 kg/cm2.

Die Briickenfahrbahn hat eine nutzbare Breite von 18 m, 12 m Fahr

bahn und je 3 m Gehwege. Fahrbahntrennung ist mOglichst zu vermeiden. 

Die Fahrbahn erhalt in der Mitte zwei Strafienbahngleise, das Qucrgcfal!e 
ist bei der Fahrbahn mit 1 :50 anzunehmen, bei den Fufiwegen mit i : 40. 

Ais Fahrbahnbelag ist eine 5 cm starkę und ais Gehwegbelag eine 2 cm 

starkę HartguB-Asphaltschicht vorzusehen. Die Randstelne aus Granit 

erhalten AnschlaghOhen von 25 cm. Ais Trager fiir Fahrbahn und Gehweg-

. 2. Lage der geplanten Briicke.

Abb. 1. Fiiegeraufnahme von der Lage der geplanten Briicke.

2. Umfang des Wettbewerbes.

Der Wettbewerb umfaBte den Entwurf fur die Dreirosenbrucke samt 

den beiderseitigen Zufahrten zwischen Elsasser Strafie und KiybeckstraBe, 

sowie die Abgabe eines verbind!ichen Obernahmeangebots fiir den eigent- 

lichen Bruckenbau zwischen dem VoltapIatz und dem Beginn der Zufahrt- 

rampe auf der Klein-Basler Seite. Dem Preisgericht stand zur Pramierung 

und zum Ankauf von hOchstens sieben Entwiirfen ein Betrag von 

80 000 Fr. zur Verfiigung, der unter allen Umstanden zur Verteilung 

geiangen muBte. Das Preisgericht hatte ferner mit einfacher Stimmen- 
mehrheit daruber zu entscheiden, welcher der eingereichten Entwiirfe der 

BehOrde zur Ausfiihrung vorgeschlagen werden soli, und ferner war das 

Preisgericht berechtigt, Abanderungsvorschlage zu treffen. Die BehOrde 
beabsichtigt, den mit dem ersten Preis 

ausgezeichneten Entwurf von den anbie- 

tenden Firmen ausfiihren zu lassen, nach

dem sie sich von dereń Leistungsfahig

keit iiberzeugt hat, wobei jedoch unter 
allen Umstanden mehr ais die Halfte der 

im Angebot enthaltenen Gcsamtarbciten 

an schweizerische Firmen vergeben werden 

miissen.

3. Bau- und sonstige Vorschriften.

Die Briickenachse, die der Entwurf- 

bearbeitung zugrunde gelegt werden muBte, 

ist in Abb. 1 sowie im Lageplan Abb. 2 

eingetragen. Geringe Abweichungen waren 

zulassig. Die Bestimmung der HOhen- 

lage des Ausgangspunktes der Bruckcn- Abb
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belag ist eine Eisenbetonplatte anzunehmen, und die 18 cm hohen StraBen- 
bahnschienen sind in dieser Fahrbahnplatte auswechselbar einzubetten. 

Ober die Briicke werden gleichzeitig eine Reihe von Gas- und Wasser- 

leitungen sowie Kabel gefuhrt, und diese miissen leicht verlegbar und 

leicht zugangllch sein. Besondere Sorgfalt mufi auf die Entwasserung 

der Fahrbahn verwendet werden. Die Wahl des Baustoffes, bei Stahl 

auch die Wahl der Stahlsorte, war den Bewerbern vollstandig freigestellt. 

Die Lage und Breite der ZufahrtstraBen ist in Abb. 2 dargestellt. -Die 

VoItastraBe zwischen Elsasser Strafie und Voltaplatz ist mdglichst ais breite 

PromenadenstraBe auszubiiden. Fiir die Gestaltung des Voltaplatzes und 

seiner Zufahrten sind Abanderungsvorschl3ge zulassig, es ist jedoch auf 

die Mdglichkeit der Untertunnelung der ZufahrtstraBe zur Briicke zwecks 

Herstellung einer Gleisverbindung mit dem Schlachthof Riicksicht zu 

nehmen. Auf Klein-Basler Seite ist die Briickenrampe so vorzusehen, daB 

der verbleibende Teil des Dreirosenareals ais Spielplatz und Parkanlage 

ausgebildet werden kann. Vorschiage hierfur waren erwiinscht.

Da die Briicke in eine Industriegegend zu liegen kommt, so soli bei 

der Beurteilung der Entwiirfe besonderes Gewicht auf eine in finanzieller 

Hinsicht giinstige Ldsung gelegt werden, wobei den stadtischen Ver- 

haltnissen in bezug auf asthetische Gestaltung des Gesamtbildes gebiihrend 

Rechnung zu tragen war.

Die fiir die Durchfiihrung der Briickenmontage unter Beriicksichtigung 

der Frelhaltung der Schiffahrt, der Móglichkeit des Einbaues von Riistungen, 

unter Beriicksichtigung des Rheinwasserstandes, des Vorhandenseins von 

Lagerpiatzen usw. gegebenen Bedingungen sind so einfacher Art, daB 
sie von allen Anbietern leicht eingehalten werden konnten; es erubrigt 

sich daher, hierauf einzugehen.

4. Belastungsannahmen und Berechnungsgrundlagen.

Ais gleichmaBig verteilte Verkehrslast sind fiir FuBwege, Fahrbahn- 

trager und fiir Haupttrager unter 50 m Stiitzweite 500 kg/m2 angenommen. 

Fiir Haupttrager zwischen 50 m und 200 m Stiitzweite (L in m) ist die gleich

maBig verteilte Verkehrsbelastung anzunehmen nach der Formel
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Abb. 4. Lastannahmen.

Die StraBenbahn- und Lastwagen fiir die Fahrbahn sind in Abb. 4 

zusammengestellt, wobei je zwei StraBenbahnwagen von 22 t (Abb. 4a) 

und zwei Lastwagen von 16 t (Abb. 4b) in ungiinstigster Stellung mit gleich

maBig verteilter Verkehrslast von 500 kg zu kombinieren sind. Der30-t- 

Lastwagen (Abb. 4c) Ist filr sich allein ohne umgebende Belastungzu beriick- 

sichtigen. Fiir die Haupttrager sind zwei StraBenbahnziige von hóchstens je 

12 Wagen fiir ein Glels nach Abb. 4d anzunehmen, wobei Zugtrennungen 

zur Ermlttlung des ungiinstigsten Einflusses zu beriicksichtigen sind; die 

ungiinstigste Laststellung dieser StraBenbahnwagen ist mit gleichmaBig 

verteilter Belastung entsprechend der friiheren Angabe zu kombinieren.

Die dynamlschen Wirkungen der Verkehrslast (StraBenbahn, Lastwagen 

und Menschengedrange) sind bei der Berechnung der FuBwege, der Fahr

bahn und der Haupttrager durch einen Stofizuschlag beriicksichtigt, der 
in Prozenten zur statischen Last und fiir die Stiitzweite L in m mit der Formel

500 

10 + L ,
berechnet wird.

5n=(5 + w r ) 0/o

Fiir die Berechnung der Verbande und der Zusatzspannungen der 

Haupttrager ist der Winddruck fiir die belastete Briicke mit 100 kg/m2 
und fiir die unbelastete Briicke mit 150 kg/m2 eingesetzt.

5 . Zulassige Beanspruchungen.

a) S tah lbauw erke .

Die Wahl der Baustoffe fiir die Stahlkonstruktionen war den Bewerbern 

freigestellt und die zulassigen Inanspruchnahmen fiir den Bau- und Niet- 

stahl waren auf die mittlere Bruchfestigkeit des Materials bezogen. 

Die wichtigsten Werte fiir Baustahl sind die folgenden:

F lie fig renze ................................................................. «y =  0,60 fiz kg/cm2,

Zulassige Spannung fiir Zug und Biegung

fiir H a u p tk ra f te .................................................. ami — 0,35 pz kg/cm2,

Zulassige Spannung fiir Zug und Biegung

fur Haupt- und Nebenkrafte.............................<r2u) =  0,40 pz kg/cm2.

Fiir die Berechnung der Druckstabe bei mittigem und auBermittigem 

Kraftangriff sind besondere Tafeln beigegeben, die fiir jede Stahlsorte die 

entsprechende Ableitung der dk -Kurve ermOglichen. Weitere Werte sind 

folgende:

die Scherspannung fiir Baustahl =  rzu] =  0,60 azul 

die Scherspannung fur die Niete =  rztI, =  0,80 ajul 

der Lochleibungsdruck — de = 2 ,2  </zul.

a) Beton- und E isenbeton-Bauw erke .

Fur normalen Beton sind fur Druck In der Schwerachse 40 kg/cm2, 

am Rande 50 kg/cm2 zulassig. Fiir einfache Biegung 50 kg/cm2 und fiir 

die Schubspannung der elnfachen Biegung 3 kg/cm2.

Fiir hochwertigen Beton sind fiir Druck in der Schwerachse 70 kg/cm2, 

am Rande 85 kg/cm2 zulassig, fiir einfache Biegung 85 kg/cm2 und fiir 

die Schubspannnng der einfachen Biegung 5 kg/cm2.

Fiir die Elsenbewehrung ist ais zulassige Spannung auf Druck und 

Biegung bei normalem Stahl 1200 kg/cm2 und bei hochwertigem Stahl 

1600 kg/cm2 den Ausschreibungsbedingungen zugrunde gelegt worden.

6. Ergebnis des Wettbewerbs.1)

Auf Grund der Ausschreibungs - Bedingungen gingen zum 

vorgeschriebenen Termin (15. Oktober 1930) insgesamt 71 Entwiirfe 

mit verschledenen Kennzahlen und fiinf zugehOrige Varianten (zu- 

sammen 76 Entwiirfe) ein. Die elngereichten Entwiirfe sehen folgende 

LOsungen vor:

24 eiserne Vollwand-Balkenbriicken mit zwei und drei Óffnungen,

11 eiserne Fachwerk-Balkenbrucken mit drei Óffnungen,

7 eiserne Bogenbriicken mit einer Offnung,

1 Hangebriicke mit drei Óffnungen,

10 Beton-Balkenbriicken mit drei Óffnungen,

22 Beton-Bogenbriicken mit drei Óffnungen,

1 Beton-Bogenbriicke mit einer Offnung.

Die ersten Rundgange der Preisrichter schalteten zunachst 39 Ent- 

wiirfe aus, und zwar wegen wesentlicher VerstóBe gegen die Programm- 

forderungen, oder wegen wesentlicher Mangel in technischer, wlrtschaft- 

licher oder asthetischer Hinsicht. Nach eingehendem Studium wurden 

weitere Entwiirfe ausgeschieden, wofiir folgende Griinde maBgebend 

waren:

a) Durchdringung der Fahrbahndecke durch die Haupttrager (Nicht- 

freihaltung der Fahrbahn).

b) Hochziehen der aufienliegenden Haupttrager-Oberkante bis Ge- 

landerhOhe (Benutzung der Haupttrager ais Gelander).

c) Ungiinstiges Langenprofil.

d) Nichtbefriedlgende Ausbildung der Fahrbahndecke.

e) Versperrter Ausblick von der Briicke und Beschrankung des Durch- 

blickes durch sie.

f) Erheblich ungleiche Kampferhóhen in der Ansicht und ungiinstig 

in Erschelnung tretende Verhaltnisse der Pfeiler und Uferslutzen.

g) Unzweckmafiige Grundungsart.

h) Mifiverhaitnis zwischen den Kosten und konstruktiver Gestaltung. 

SchlieBIich blieben in engster Wahl 12 Entwiirfe, hiervon:

5 eiserne Vollwand-Balkenbriicken mit drei Óffnungen,

2 eiserne Bogenbriicken mit einer Offnung,

4 Beton-Bogenbriicken mit drei Óffnungen,

1 Beton-Balkenbriicke mit drei Óffnungen.

Preise und Ankaufe fielen auf die nachfolgenden Entwurfsvcrfasser: 

1. Preis. Kennzahl Nr. 123123. Entwurf Nr. 5. Maschinenfabrik 

Augsburg-Nurnberg AG., Werk Gustavsburg; Griin & Bilfinger AG., Mann

heim; Architekt: Prof. O. R. S a lv isbe rg , Ziirich.

') Vgl. Bautechn. 1931, Heft 1, S. 20.
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2. Preis. Kennzahl Nr. 135642. Entwurf Nr. 18, Eisenbaugesellschaft 

Ziirich in Ziirich; Locher & Cie., Zurich; Architektem Gebr. Pfister, 

Zurich.

3. Preis. Kennzahl Nr. 144080. Entwurf Nr. 50. Wayss&Freytag AG., 

Frankfurt a. M.; Prof. 3)r.=2>itg. cfjr. u. Dr. sc. techn. E. MOrsch, Stuttgart; 

Architekt: Prof. 3)r.=3ng. cl;r. P. B ona tz , Stuttgart. Anbieter: Wayss 

& Freytag AG., Stuttgart, und Heinr. Hatt-Hailer, Zurich.

4. Preis. Kennzahl Nr. 198307. Entwurf Nr. 37. Heilmann & Litt- 

mann, Bau- u. Immobilien AG., Miinchen. Architekten: Scherrer & Meyer, 

Schaffhausen.

5. Preis. Kennzahl Nr. 152277. Entwurf Nr. 26. Aug. KiOnne, 

Dortmund; Ed. Ziiblin & Cie., AG., Zurich.

A n k 3 u f e:

1. Rang, Kennzahl Nr. 818818. Entwurf Nr. 3. Prof. 2)r.=3ng. G aber, 

Karlsruhe. Anbieter: Vereinigte Stahlwerke AG., Dortmund; Deutsche 

Tiefbau-Gesellschaft, Mannheim; Prader & Cie., Zurich.

• 2. Rang, Kennzahl Nr. 948251. Entwurf Nr. 17. AG. Conrad Zschokke, 

Stahlbau, DOttingen; AG. Conrad Zschokke, Tlefbau, Genf; Architekten:
A. Widmer und R. Calini, Basel.

7. Allgemeine Betrachtungen zum Wettbewerb.

Zum Wettbewerb waren sowohl Entwiirfe mit nur einer Offnung 

iiber den Rhein, ais auch mit drei Óffnungen zulassig. Fiir letztere An- 

ordnung ergaben sich jedoch die im Durchschnitt weitaus wirtschaft- 

llcheren Angebote und auch die weitaus ^rOBere Zahl von tech- 

nisch konstruktiv interessanten und asthetisch zufriedenstellenden Bau- 

formen.

Die wenigen in Betracht kommenden Entwiirfe mit nur einer Stahl- 

bogenOffnung ermOglichten leider fiir diese Bruckenform keine so er- 

schOpfende vergleichende Beurteilung, wie dies bei den Brucken mit drei 

Óffnungen bei der iiberaus groBen Zahl von Vorschl3gen mOglich war. 

Bel geringerem Kostenunterschiede hatte die Stadt Basel aus schiffahrt- 

technischen Griinden sicher den Bau einer Brucke mit nur einer Bogen- 

Offnung ins Auge gefaBt, wenn auch die Oberbriickung des Rheins in 

drei Spannweiten ganz allgemein stadtebauiich asthetisch bessere Losungen 
ergibt.

Wahrend fiir die Oberbriickung des Rheins in einer Offnung praktisch 

nur Stahl far den Oberbau in Frage kommt, ergab sich bei den Briicken- 

formen mit drei Óffnungen ein scharfer Wettbewerb, nicht nur in den 

Bauformen, sondern namentlich auch in den Bauweisen. Die zur Verfiigung 

stehenden Bauhohen und Stichverha!tnisse, unter Beriicksichtigung der 

geforderten frelen Durchfahrtprofile fiir den Schiffsverkehr, waren fiir die 

Anwendung von Eisenbeton von vornherein auBerst ungiinstig; trotzdem, 

oder gerade deswegen waren aber eine groBe Anzahl von wertvollen und 

vollkommen neuartigen LOsungen in Eisenbeton, und zwar sowohl fiir 

Bogen- ais auch besonders fiir Baikenbriicken eingegangen. Fiir die 

Stahlkonstruktionen bieten die Bauverhaitnisse im allgemeinen keine be

sondere Schwierlgkeit, so daB sich das Interesse besonders bei den voll- 

wandigen Baikenbriicken auf ein Ausfeilen aller konstruktiven und form- 

gebenden Einzelheiten erstrecken muBte, und es war von vornherein zu 

erwarten, dafi hier untereinander scharfster Wettbewerb eintreten muBte. 

Dies um so mehr, ais ja ein Drittel aller Entwiirfe in dieser Bauform an- 

geboten wurden. Bei den Eisenbetonbriicken war ebenfalls, wie zu er

warten, fiir die grOfite Zahl der Entwiirfe die Bogenform gewahlt worden; 

die Anzahl dieser machte ein weiteres Drittel der elngegangenen LOsungen 

aus. Die schon erwahnten ungiinstigen Verhaitnisse bedingten aber sehr 

stark gekriimmte Briicken-Nivelletten, so dafi Beton-Balkenbiiicken trotz 

der groBen Stiitzweiten und damit verbundenen Schwierigkeiten (grofie 

HOhenunterschiede) mit den Bogenformen erfolgreich in den Wettbewerb 
traten.

Recht interessant sind die sich fiir verschiedene Bauformen und Bau

weisen ergebenden Durchschnittspreise (auf Grund der Angebot-Summen), 

wie sie sich aus folgender Zusammenstellung entnehmen lassen:

Durchschnitts- 
angebot Preise in 

1000 Fr.
Reihe „a" Reihe «b “

Eiserne vollwandige Balkenbrucken mit drei Off- 
nungen ................................................................. 2750 2530

Eiserne Fachwerkbalkenbriicken.............................. 2220 _
Eiserne Bogenbriicken mit einer Offnung . . . 3490 3800

Eiserne volIwandige Baikenbriicken mit versteifen- 
dem Bogen in der M itte lo ffnung .................... 2260 2260

Eisenbeton-Balkenbriicken mit drei óffnungen . . 2720 3040

Eisenbeton-Bogenbriicken mit drei Óffnungen . . 3180 2950

Die erste Zahlenspalte »a“ gibt die Durchschnittspreise der einzelnen 

Kategorien von denjenigen Brucken, die nach zweimaliger Priifung aller 

elngegangenen Entwiirfe noch im Wettbewerb verblieben, wahrend in 

der zweiten Kolonne „b“ nur mehr die Kosten der 12 in dem engsten 

Wettbewerb befindlichen Entwiirfe der Durchschnlttsermittlung zugrunde 

gelegt worden sind. Bei den eisernen vollwandigen Baikenbriicken 

schied eine grofie Zahl, aufier aus technischen und asthetlschen Griinden, 

wegen zu hohen Prelses aus, wodurch sich der Durchschnittspreis in der 

Kolonne „b“ bei den schliefilich vier Im engsten Wettbewerb verbllebenen 

Brucken noch erhebllch verringert hat. Die eisernen Fachwerkbalken- 

briicken wurden trotz des niedrigen Preises gegeniiber den vollwandigen 

Balkenbrucken ausgeschaltet. Letztere ergeben ganz besonders unter 

Beriicksichtigung des Stadtbildes ruhigere Bauformen mit geringen HOhen, 

so dafi der Preisunterschied allein nicht ais ausschlaggebend betrachtet 

wurde. Bei den eisernen Bogenbriicken mit einer Offnung stand bis 

zuletzt nur eine einzige Brucke im Wettbewerb, die gegeniiber dem 

Durchschnittspreis der Kolonne „a‘ (vier Bogenbriicken) einen hOheren 

Einheitspreis ergab. Bei den Eisenbeton-Balkenbriicken zeigt sich da

gegen eine wesentliche ErhOhung des Durchschnittspreises in der Reihe ,b “, 

weil gegeniiber der Kolonne „a“ mehrere Entwiirfe wegen schwerwiegender 

technischer Mangel (und dadurch bedingten geringen Preises) ausgeschaltet 

wurden. Bei den Eisenbeton-Bogenbriicken schliefilich verringerte sich 

der Preis von der Kolonne „a“ nach der Kolonne ,b “, weil hier wiederum 

aus wirtschaftlichen Griinden zu teuere Brucken aufier Wettbewerb kamen.

Die weiteren Betrachtungen uber den Wettbewerb sollen sich haupt- 

sachlich mit den Oberbauten und Griindungen, also mit dem eigentlichen 

Bruckenbauwerk beschaftigen; auf die Gestaltungen des Uferaufbaues 

soli nicht besonders eingegangen werden. Gliicklicherweise ergab sich, 

dafi die preisgekrOnten und angekauften Entwiirfe auch in dieser Be

ziehung allgemein giinstige Losungen brachten.

Ais wichtiger asthetischer Gesichtspunkt fiir die Wahl der Form der 

Brucke stellte sich im Vergleich der Entwiirfe bald die Forderung 

nach ruhiger, mOglichst gestreckter Linienfiihrung der Gurtungen der 

Haupttrager heraus. Bel vollwandigen Stahl-Balkenbriicken bedingt 

dies mOglichst parallele Ober- und Untergurte mit nur ganz geringen 

oder gar keinen Untergurt-Vouten iiber den Pfeilern. Bei Eisenbeton- 

balken ist diese Forderung aus statischen und konstruktiven Griinden 

nicht in gleichem Mafie durchfiihrbar; trotzdem ergeben sich bei ver- 

haltnismafiig geringen Bauhohen in Bruckenmitte bel grofien Hohen an 
den Pfeilern schlanke UmriBlinien, fiir die es allerdings nur schwer zu 

vermeiden ist, Bogenwirkung vorzutauschen.

Unter den Bogenformen in Eisenbeton wurde eine Reihe von Ent- 

wiirfen ausgeschieden, weil sie entgegen den erwahnten Forderungen zu 

plump aussahen und zu schwer auf dem Flusse lasteten; diese Bedenken 

sind um so berechtigter, ais spater, nach dem Ausbau des Kraftwerkes 

Kembs, die Brucke im Staugebiet liegen wird und sich ein verhaltnis- 

maBig hoher und ziemlich ruhiger Wasserspiegel ergeben wird. Nicht 
leicht ist ferner bei den Bogenbriicken die Erzielung gleicher Hohen 

und gut gestalteter symmetrischer Ansatze der Kampfer an den 

Pfeilern, beeinflufit durch die ungleichen Wciten der Mittel- und Seiten- 
Offnungen.

Eine weitere Schwierigkeit in der Erzielung einer befriedigenden 

Gesamtform der Brucke bildet der Obergang zur rechtseitigen Unter- 

fiihrung des unteren Rheinweges bzw. zur rechtseitigen Briickenzufahrt- 

rampe. Zweifellos haben die grOBte Weitsicht d ie  Entwiirfe verraten, 
die mit der rechten SeitenOffnung der Brucke auch zugleich den unteren 

Rheinweg uberspannten und dann durch entsprechende Lage der Strom

pfeiler ein einheitlich geschlossenes und symmetrisches Bauwerk bekamen. 

Die Anordnung eines regelmaBigen Briickenwiderlagers am rechten Ufer 

mit der dahinterliegenden Unterfuhrung ermOglicht zwar auch eine ge- 

schlossene Bauform fiir die Brucke, jedoch wird meist die Gestaltung 

des Widerlagers im Zusammenhang mit dem Unterfiihrungsbauwerk und 

der Rampę reichlich schwer und besitzt keinen inneren Zusammenhang 

mit der Briicke. Auch die vielfach versuchte Anordnung eines schmalen 

Pfeilers am rechten Ufer (zwischen rechter BruckenseitenOffnung und 

Unterfuhrung) ais Zwischenstiitze fiir die wesentlich grOfiere rechte Briicken- 

Offnung erzielt kaum eine gute Wirkung.

Die Haupttrager kOnnen und sollen bei Anwendung von drei óffnungen 

unter der Fahrbahn liegen und mOglichst zuriickgesetzt werden, um 

durch die auskragenden Fufiwege mit den Konsolen Langs- und Quer- 

gliederung und giinstige plastische Bildwirkung zu bekommen. Dies gilt 

fiir Stahl- und Eisenbeton-Bauwerke in gleichem Mafie; Haupttrager, die 

bis HOhe Gelanderholm reichen, also volIstandig aufien liegen und die 

Funktion des Gelanders iibernehmen, ergeben besonders unter Bertick- 

sichtigung der vorhin erwahnten Wasserstande im Staugebiete von Kembs 

vlel zu schwere Formen. Das gleiche gilt von massiven, auf die 3uBeren 

Haupttrager aufgesetzten Gelandern; eine elnfache aufgelOste Gelander- 

form tragt wesentlich zur Erzielung einer schlanken Erscheinung der 

Brucke bei.
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Abb. 6. Yergleich der durch Preise und Ankaufe ausgezeichneten Entwiirfe.
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Der Verkehr iiber die Briicke erfordert móglichst geringe Steigungen 

in der Nivellette, und viele Briickenentwiirfe (besonders Eisenbetonbogen) 

mufiten ausgeschieden werden, weil die Bruckenmitte gegenuber den 

HShenkoten an den Briickenenden zu hoch lag. Beziiglich der all- 

gemeinen Querschnittanordnung wurde in der Beurteilung ganz besonders 

Wert auf eine gute und in allen Teilen zugangliche Anordnung der Fahr- 

bahndecke gelegt, ferner auf praktische Anordnung und Verlegung der 

Strafienbahngleise, zweckmafiige Entwasserung und ganz besonders auf 

gute Zuganglichkeit und leichte Verlegbarkelt aller Kabel-, Gas-, Wasser-

Weltsteinbriicke

,+2.30

*-26000- -30000-

Neue Rhembrucke

____A

- 3 2 S 0 0 - -32500- 
- ---------777000-------------

Johanniterbrucke

-30000- -26000—

-225280- 

Dreirosenbrucke

Abb. 5. Vergleich der bestehenden Briicken in Basel mit dem durch den ersten Preis

ausgezeichneten Entwurf.

und sonstigen Leitungen. Diesen und anderen allgemeinen Gesichtspunkten 

entsprechend ist die Auswahl der ausgezeichneten Entwiirfe getroffen 

worden, wobei die Priifung, da es sich ja um einen Verdin'gungs- 

wettbewerb handelte, sich auch eingehend auf die statischen Berech- 

nungen, auf die Móglichkeit der konstruktiven Ausfiihrung und auf 

die Massenermittlungen erstreckte. Die vorgeschlagenen Montage- 

arbeiten und die vorgesehenen Bauzeiten entsprachen durchweg den 

gestellten Bedingungen und spielten bei der gegenseitigen Abwagung 
keine wesentliche Rolle.

Zur besseren Beurteilung sind in Abb. 5 die bereits 

vorhandenen Rheinbriicken in Basel zusammengestellt und in 

Vergleich gebracht mit dem zur Ausfuhrung empfohlenen und 

mit dem 1. Preis ausgezeichneten Entwurf. Deutlich kommt 

in diesem Vergleich der Fortschritt im neuzeltlichen Briicken- 

bau zum Ausdruck, da an Stelle kleiner Bogenóffnungen (siehe 

besonders die Johanniterbrucke, die in absehbarer Zeit zwecks 

Vergr0fierung der DurchfahrtOffnungen umgebaut werden mufi) 

einfache und schlichte Balkenformen zur Anwendung kommen, 

die nicht nur ais Zweckbauten Beachtung verdienen, sondern 

auch in Ihrer ruhigen Formgebung Musterbeispiele fiir die 

asthetischen Gestaltungsmóglichkeiten von Ingenieurbauwerken 
darstellen.

Zum Vergleich sind in Abb. 6 alle mit Preisen bedachten 

und durch Ankauf ausgezeichneten Entwiirfe in einfachen Linien- 

umrissen dargestellt. In dei zugehOrlgen Tabelle sind die fiir 

den Verkehr (Hohenkoten der Nivellette in Briickenlangsachse 

und Fahrbahnmitte sowie Gefaile in % ) und fiir die Formgebung 

(Konstruktionshóhen der Haupttrager und KonstruktionshOhen 

der Brucke zwischen Oberkante Fufiweg [am Gelander] und 

Unterkante Konstruktion) wichtigsten Mafiangaben zusammen

gestellt. Schliefilich ist jeweils die Angebot-Summe beigefugt, 

um eine vergleichende Obersicht uber die Kosten zu erhalten.

(Fortsetzung folgt.)
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Auftreten der Hochwelle beharrende Wasserstande, bleibt der Abflufi der 
Nebenfliisse konstant und tritt nach etwa zwei Tagen ein Scheitel ein, 

der wenigstens einen Tag in gleicher Hóhe anhalt, so ist anzunchmen, daB 

sich die von der Hochwelle unbeeinfluBten, ideellen Stande noch genau 

genug auf der Hóhe der beharrenden Anfangswasserstande gehalten hatten, 

so dafi der Unterschied zwischen Scheitel- und Anfangswasserstand an 

allen Pegelstellen verglichen werden kann.

Bleibt der Zuflufi der Nebenfliisse derart beharrend, dafi der Anfangs
wasserstand auch am Ende der Hochwelle noch genau genug beharrend 

vorhanden ist, so ist anzunehmen, dafi sich der beharrende Anfangs- und 

Endwasserstand auch wahrend des Ablaufes der Hochwelle im Durchschnitt 
nicht wesentlich geandert haben. Man kann dann aus einem Vergleich 

der Gesamtabflufimengen der Hochwelle wichtige Ruckschliisse auf etwaige 

Wasserverluste ziehen. Der hauptsachliche Unterschied im Ablauf einer 

Hoch- und Tiefwelle ergibt sich aus der Tatsache, daB bei der Tiefwelle 

der ZufluB des Grundwassers zum Strom, sofern dieser Zuflufi von sich 

aus in der fraglichen Zeit eine Vcr3nderung nicht erfahrt, beharrend 

bleibt, bei der Hochwelle dagegen nicht. Es ist deshalb folgendes zu 

beachten:

1. Bei steigender Hochwelle werden die Stauraume des Stromes 

(Bubnenfelder, Altarme usw.) hóher gefiillt, der Scheitelwasserstand 

wird dadurch, wenn er nur kurze Zeit andauert, stromabwarts 

allmahlich gesenkt.

2. Das Grundwasser wird bei steigender Hochwelle und noch dariiber 

hinaus zuriickgestaut und zum Teil am Abflufi behindert, auch kann 

Flufiwasser in den Untergrund einstrómen; es gilt dies besonders 

bei starkem Anstieg (Abb. 4), auch dadurch wird eine allmahliche 

Senkung des Scheitelwasserstandes der Hochwelle bewirkt. In 

weitaus iiberwiegendem Mafie strómt das Grundwasser bei be

harrenden Niedrigwasserstanden stets dem Strome zu.

3. Die Hochwelle mufi theoretlsch stromabwarts allmahlich gestreckter 

werden, weil die Geschwindigkeit entsprechend dem Gefaile im 

ansteigenden Ast grófier ist ais im absteigenden (Abb. 5); es durfte 

dies aber praktisch nur gelten, wenn die durch den Ablauf der 

Welle bedingten Gefallunterschiede starker in die Erschcinung 

treten.

Die Hochwelle wird also, ver- 

glichen mit der Tiefwelle, hin

sichtlich der zu erzielenden Wasser- 

standserhóhungen im allgemeinen 

etwas ungiinstigere Ergebnisse lie- 

fern. Immerhin sind die Neben- 

erscheinungen, wie im folgenden 

gezeigt werden wird, nicht so be- 

deutend, dafi sie das Bild, das sich 

beim Ablauf einer Tiefwelle ergibt, 

wesentlich entstellen kónnten.

i n  - Ge faile in der Mitte der Hocfwelle 1*/1nfangs>vasserstand
ie * Gefaile am frtde c/er f/oc/rwe/fe Z" Scheitelwasserstand

Abb. 5. Abb. 4.

Es interessiert in diesem Zusammenhange nur die Erhóhung, die an 

den einzelnen Pegelstellen im Scheitel der Hochwelle gegenuber dem 

anfanglichen Beharrungswasserstande erzielt wird. Bliebe die Scheitel- 

menge der Hochwelle allerwSrts dic gleiche, so liefien sich die Erhóhungen 

mit Hilfe der vorhandenen Abflufimengenlinien sowie von Bezuglinien 

der einzelnen Pegel leicht festlcgen. Wenn auch anzunehmen ist, daB 

die Wasserverluste bei der Tiefwelle ziemlich verschwinden, so ist es 

doch wesentlich, festzustellen, welche Verluste auBcrstenfalls auftreten, 

wenn das ZuschuBwasser In Form einer Hochwelle abgegeben wird.

3.' Der A b la u f der A u g u s t/S ep te m b e rw e lle  1929.

Ais Zuschufiwasserwellen im Sinne der bisberigen Ausfiihrungen 

anzusprechende Hochwellen tręten seiten rein, meist dagegen nurverwischt 

in die Erscheinung. Die August/Septemberwelle 1929 bildet hier eine 

Ausnahme. In der zweiten Augusthaifte dieses Jahres fielen im Quell- 

gebiete der Elbe reichlichere Niederschiage, wahrend das mittlere und 

untere Elbegebiet solche nur vereinzelt und in unbedeutendem Umfange 

zu verzeichnen hatte.

&- r/uflwassereinstrom ung

i. /Ibflulibehinderung des Grundwassers 
durch Ruckstau

c. Mederausstrómen des Grundwassers

Am 25. August traf am Pegel Barby unterhalb der Saalemundung 

eine Hochwelle ein, die den Wasserstand bis zum 27. und 28. August 

um rd. 40 cm hob, um nach weiteren 6 Tagen auf den Ausgangswasserstand 

wieder herabzufallen. Wahrend der ganzen Zeit herrschte schwache, 

vereinzelt etwas lebhaftere Wiridbewegung. Zu Anfang der Welle waren 

beharrende Wasserstande vorhanden, dsgl. am Ende an der Mehrzahl der 

Pegelstellen, und zwar in Hóhe der Anfangswasserstande. Die Vergrófierung 

der anfanglichen Abflufimenge betrug im Scheitel in Barby 62 m 3/ s e k ,  

entsprach also fast genau der aus den Saaletalsperren erwarteten, grófiten 

Zuschufiwassermenge. Der Ablauf der Welle unterhalb der Saalemundung 

wird begrenzt durch den 23. August und den 7. September. Tab. 1

Tab. 1. Von Staueinwirkung freie Wasserstandsbewegung 

in den Nebenfliissen der Elbe unterhalb der Saalemiindung 

wahrend der August/Septemberwelle der Elbe 1929.

Monat u. Tag
Ohre
Pegel 

j Wolm lrstedt

Havcl
Pegel

Havelberg

Aland
Pegel 

Gr. Wanzer

Lócknitz
Pegel

Lenzen

Jcetzel
Pegel

Lnngenhorst

Sude
Pegel

Besltz

i 2 3 4 5 6 7

23. August 0,80 0,41 0,79 1,00 0,29 0,55
24. 0,82 0,38 0,78 1,00 0,28 0,55
25. 0,82 0,34 0,78 0,98 0,34 0,52
26. 0,83 0,41 0,77 0,94 0,28 0,53
27. 0,83 0,40 0,78 0,92 0,23 0,51
28. 0,82 0,35 0,77 0,90 0,23 0,51
29. 0,84 0,46 0,77 0,89 0,24 0,51
30. 0,85 0,43 0,76 0,88 0,23 0,52
31. 0,84 0,40 0,74 0,86 0,21 0,52

1. September 0,84 0,46 0,74 0,86 0,20 0,51
2. 0,83 0,38 0,74 0,86 0,21 0,51
3. 0,84 0,42 0,73 0,90 0,25 0,51
4. 0,85 0,32 0,73 0,98 0,19 0,51
5. 0,85 0,32 0,72 0,99 0,19 0,52
6. 0,86 0,28 0,72 0,98 0,22 0,50
7. 0,86 0,35 0,71 0,98 0,25 0,50

zeigt, dafi wahrend dieser Zeit in den Nebenfliissen, von denen die 

Mehrzahl erfafit wurde, genau genug beharrende Wasserstande herrschten. 

Eine geringfiigige Ausnahme macht nur die Havel; am 25. und am 

27-/28. August traten durchschnittlich etwas zu tiefe, am 29. August ein 

wenig zu hohe Stande auf, die Schwankungen sind wahrscheinlich auf 

den wechselnden Abflufi an den oberhalb gelegenen Stauwehren zuriick- 

zuftihren, eine Auswirkung auf die Elbewasserstande ist nicht recht 
nachweisbar, der Abflufimengenunterschicd zwischen den hóchsten und 

niedrigsten Standen betragt am Pegel Havelberg etwa 4 m3/sek.

Der Ablauf der August/Septemberwelle 1929 an den gleichzeitig mit 

einer MeBstelle versehenen Hauptpegeln der Elbe ist von der Saale- 

miindung (Barby) bis zur Grenze des Flutgebietes (Artlenburg) in Tab. 2 

dargestellt. Aufgezeichnet sind die um 12 Uhr vorgenommenen Latten- 

pegelablesungen. Ein Verglelch mit den vorliegenden Aufzeichnungen 

der selbstzeichnenden Pegel ergab wegen des langeren Anhaltens der 

Scheitelwasserstande (1 bis 1 */2 Tag) mit Ausnahme von Barby und 

Artlenburg hóchstens 1 cm Unterschied. Wo die Abweichungen sich 

in diesen Grenzen hielten, wurden die.Lattenpegelablesungen beibehalten. 

In Barby gab der Selbstzeichner beim Hóchststande 3 cm mehr an. Dieser 

Stand war aber nur 4 Stunden vorhanden, in Barby trat also noch eine 

schwach ausgepragte Spitze auf. Da die Scheitelwasserstande schon am 

Pegel Magdeburg rd. 1 Tag andauern, durfte die Zugrundelegung eines 

fiir 24 Stunden gemittelten Scheitelstandes von + 0,48 am Pegel Barby 

fiir den Verglelch zutreffendere Ergebnisse llefern, ais die Beriicksichtigung 

des nur so kurze Zeit vorhandenen Standes + 0,50 a. P. Die Latten- 

pegelablesung wurde daher fiir den Pegel Barby um 1 cm vergrófiert. 

Der Selbstzeichner Artlenburg zeigt bei dem 1 Tag anhaltenden Scheitel 

(das Ende wird durch eine Tide etwas verwischt) 3 cm tiefere Stande an 

ais die Lattenpegelbeobachtung. Da die Obereinstimmung zwischen den

12 Uhr-Lattenpegelablesungen und den Angaben des Selbstzeichners sonst 

eine recht gute ist, wurde die niedrigere, ungiinstigere Angabe des Selbst

zeichners den weiteren Untersuchungen zu Grunde gelegt.

Drei fast genau beharrende Stande vor dem erkennbaren Anstieg 

der Welle wurden in Tab. 2 fiir jeden Pegel gemittelt, der Scheitel

wasserstand wurde durch Umrahmung herausgehoben; wo an zwei auf- 

einandcrfolgenden Tagen nur um 1 bis 3 cm abweichende Scheitel- 

beobachtungen vorlagen, wurde die niedrigere durch punktierte Um
rahmung besonders gekennzeichnet.

Die Welle dauerte an allen Pegelstellen 8 bis 9 Tage, eine Verl3ngerung 

war stromabwarts nicht erkennbar. Der Anstiegbeginn verschob sich von 

Barby bis Artlenburg um rd. 4 Tage, das gleiche gilt fiir das Erreichen 
des Scheitels.
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Tab. 2. Wasserstande der Elbe an den mit einer Mefistelle yersehenen1) Hauptpegeln unterhalb der Saalemiindung 

wahrend der August/Septemberwelle 1929 (12 h Lattenpegelablesungen).

Monat u. Tag
Barby 

km 293,4

Hamerten

394,6

Abbendorf

434,7

Lenzen

484,6

Darchau

535,7

Artlenburg

573,8

23. August

24.

So. 25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

So. 1. September 

2 .

3.

.
5.

6 .

7.

2) 

(0,48)

0,47

0,47

0,40 

0,31 

0,20 

0,14 

0,16 

0,08 

0,05 

0,00 
—  0,02 

—  0,04

i. M. 

0,09

W 3)

i + 

E
+

0,17 

0,20 1 

0,20 

0,21 J
0,04 

0,10 ; 
0,131

i. M. 

- 0,20

0,09

0,02

0,05

0,11
0,19

0,21

0,22
0,26

0,29

W

0,28 

0,24 | 

0,20 

0,22 ) 
0,26 

0,40 

10,501 

: 0,48 | 

0,44 

0,40 

0,33 

0,27 

0,22 

0,20 

0,18 

0,16

i. M. 

0,22

W

0,44 —  0,35 -0 ,33

0,44 —  0,35 — 0,30

0,41 ) 

0,38 

0,39 1 

0,43

i. M. 

0,39

f

— 0,39

— 0,41 )

— 0,42 !

— 0,43 J

i. M. 

-0,42

a

-0 ,28  

-0 ,32  

— 0,41 ]

-0,41

0,57 — 0,34 — 0,38)

(0,63)2) 10,62] -  0,26 — 0,28

: 0,61 : | — 0,201 -0 ,23

0,55 i —  0,2 2 ;
V/

(—0,19)-')! — 0,161

0,50 — 0,25 0,21

0,45 — 0,30 —  0,26

0,41 —  0,34 —  0,33

0,37 — 0,39 -0 ,35

0,35 — 0,41 n —  0,39

0,31 — 0,43 — 0,39

23 22 21

59 56 54

- 0,40

W

ErhOhung in cm

Erhohung in °/o 
von Barby

39

100

33

85

28

72

1) Magdeburg wurde fortgelassen, weil die Festlegung der Abflufimengenlinie dort auf Schwicrigkeiten stofit.
2) Aufzeichnungen des selbstzeichnenden Pegcls (in Barby fiir 24 Stunden gemittelt).
3) W =  Wellendauer.

(Schlufi folgt.)

Neuere Erfahrungen bei Grundwasserabsenkungen mittels Hempelbrunnen.
Alle Rechte vorbehalten. Von Stadtbaurat Viktor Schmah, Regierungsbaumstr. a. D. in Uelzen (Hann.).

Der gewebelose Brunnenfilter wird neuerdings da, wo es sich um 

die Gcwinnung groBer Wassermengen aus Rohrbrunnen handelt, gegen- 

iiber den Gewebefiltern bevorzugt. Gibt es doch heute gewebelose Filter, 

die in der Anschaffung und im Einbau nicht sehr viel teurer sind ais 

solche mit Tresse. Bei Anlage und Erweiterung von Wasserwerken werden 

deshalb heute fast ausschlieBlich die Rohrbrunnen mit gewebelosen 
Filtern versehen. Auf e inem  Fachgebiet, dem der Grundwassersenkung, 

hat sich indessen das gewebelose Filter bisher noch nicht durchsetzen 

konnen. Bei dieser neuzeitlichen Bauweise, die jetzt iiberall in groBem 

Umfange angcwendet wird, werden fast durchweg Rohrbrunnen verwendet, 

die mit Tressengewebe bespannt sind. Dabei sind gerade die Vor- 

bedingungen, die hier zu erfiiilen sind, besonders gunstig fiir die An
ordnung gewebeloser Brunnen. Grundsatzlich handelt es sich darum, 

dem Boden erhebliche Grundwassermengen zu entziehen. Wenn es ge- 

lingt, das Ziel mit einer geringen Zahl von Brunnen zu erreichen, so 

kann dies fiir die Obersichtlichkeit der Baustelle, fiir den ungehinderten 

Baufortschritt nur von Vorteil sein. Die Anordnung mit Gewebefiltern 

geschieht meist so, daB eine Anzahl von Brunnen etwa 150 mm i. 1., mit 

etwa 10 bis 11 m Tiefe gebohrt, je nach dem Untergrunde mit einer 

Kiesschiittung umgeben und zu Gruppcn von 6 bis 10 Stiick durch eine 

Saugleitung vereinigt werden. Je nach den Bodenwerten werden 

Brunnenentfernungen von 5 bis 20 m erforderlich. Es ergeben sich so 

Saugleitungen von 60 bis 100 m, die sehr sorgfaitig verlegt werden 

miissen, Diese Anordnung hat wohl den Vorteil, dafi sich zwar eine 

grOBerc Zahl, dafiir aber weniger tiefe Absenkungstrichter ausbilden. 

Die Wirkung einer solchen Anlage kann, wenn sie geschickt angeordnet 

ist, schon einen bis zwei Tagc nach ihrer Fertigstellung zum Betriebe der 

Bauarbeiten ausreichen. Dies ist bei einer Grundwassersenkung mit ge
webelosen Filterbrunnen nicht mOglich. Man mufi die Anlage eine ge- 

wisse Zeit vorher einbauen und ihre Wirkung abwarten. Dabei wird ein 

Teil der Zeit bis zum Eintritt des Beharrungszustandes unbedenklicli mit 

den eigentlichen Bauarbeiten zusammenfallen kOnnen. Die tieferen Ab

senkungstrichter haben keinen Nachteil. Fest gelagerte Bodenschichten 

werden durch die Wasserentziehung nicht in ihrem Bestande und Volumen 

geandert. Beriicksichtigt man diese Eigenhciten, dann bietet die Ver- 

wendung gewebeloser Brunnen nur Vorteile. Man darf allerdings hier 

nicht auf einen einfachen Kiesschiittungsbrunnen grofien Durchmessers 

mit mehreren Schiittschichten zuruckgreifen. Um nicht zu grofie Bohr- 

durchmesser zu erhalten, empfiehlt es sich, einen der bekannten Kies-

packungsfilter zu verwenden. Ich hatte bei meinen Kanalisationsarbelten 

in Uelzen jahrelang Gewebefllter in der oben beschriebenen Form ver- 

wendet. Das Bestreben, die Baukosten zu verbilligen, veranlafite mich, 

einen Versuch mit gewebelosen Filtern zu machen, und zwar wahltc ich 

die Hempeltaschenfilter.1) Diese Konstruktion erfordert, was wesentlich 

ist, nur einen Bohrdurchmesser von etwa 420 mm, also nicht viel mehr 

ais bei den mit 228 mm gebohrten Gewebebrunnen. In Abb. 1 ist die 

von mir gewahlte Anordnung des Brunnens dargestellt. Der Brunnen ist 

im unteren Teile Filterrohr, im oberen gleichzeitig Saugrohr. Das Filter- 

rohr besteht aus einzelnen Schiissen von 3 m Lange, die zusammen-

>) Hempeltaschenfilter DRP. der Firma M. Hempel, Berlin-Charlotten
burg, Ebereschenallee.

Abb. 2. Lageplan.
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Tabelle 1. Uber die Bodenschichtung.

2  !

2
2

B o h rs t e 11 e Auffiillung Sand
Feiner

Kies
Letten j Grobcr 

Kies

Feiner

Kies

Scharfer

Sand

Feiner

Sand

1 Schnellenmarkt . . 0 — 1,50 1,50 —  3,00 3,00 -  5,00 — 5,00 —  6,50 6,50— 14,00
2 Rademacherstrafie . 0 — 1,50 — 1,50 — 4,00 4,00 — 4,20 j 4,20 — 8,00 — 8,00 —  14,00 14,00— 17,00
3 Gudesstrafie . . . 0 —  2,00 — — — 2,00 — 8,30 — — 8,30— 14,00
4 Am Platz . . . . 0 - 1 ,6 0 1,60 —  2,00 — — 2,00 —  8,50 8,50—  9,50 9,50— 12,50 12,50 —  14,00

5 Ringstrafie . . . . 0 — 2,00 — — — 2,00 — 8,50 — 8,50— 9,80 9,80— 13,00
6 Briickenstrafle . . 0 — 1,60 1,60 — 6,00 — 6,00 — 8,40 8,40— 13,00 13,00— 15,00 15,00— 17,00

geflanscht werden. Normal werden zwei solcher Schiisse verwendet. 

Ober dem Filter ist das Saugrohr angeflanscht, das denselben Aufien- 
durchmesser wie das Hempelfllter hat. An dieser Stelle ist auch noch 

das in das Filter hinein- 

ragende Saugrohr einge- 
schaltet. Das 330-mm- 

Saugrohr wird oben auf 

den Durchmesser des 

Saugrohres der Pumpe 
150 mm eingeschrankt.

Ein Krummer trSgt das 

Pcilrohr, das 10 m lang 

ist und die Saughdhe 

der Maschine festzu- 

stellen gestattet. Grund- 

satzlich stelle ich die 

Maschine so auf, daB 

ihre Grundplatte 10 cm 
iiber dem Grundwasser- 

stand liegt. Ich ver- 

wende mit Elektro- 

motoren unmittelbar ge- 

kuppelte Krelselpumpen 
der Firma Klein, Schanz- 

lin & Becker. Mit diesen 

Maschinen, die zwar 

sorgfaitig nachgesehen, 

aber teilweise schon fiinf 

Betriebsjahre hinter sich 

hatten, gelang es, die 

erforderllche Saugh5he 

von 8 bis 8,5 m zu er- 

reichen. Begiinstigtwird 
dles nattirlich durch die 

kurze Saugleitung mit 
nur vier Flanschverbin- 

dungen. Wahrend friiher 

bei den langen Saug- 

leitungen und den vielen 

Stórungsstellen einestan- 

dlge Bedienung der 

Maschinen notig war, 

haben die Kreiselpum- 

pen in der dargestellten 

Anordnung nunmehr 

in zwei Bauperloden 

wochenlang gearbeitet, 

ohne daB sich jemand 

dauernd um sie ge- 

kummert hatte. Nur ge- 

legentlich wurden Stopf- 

biłchsen und Schmler- 

stellen nachgesehen.

Hinter der Kreiselpumpe 

ordnen wir einen Was- 

sermeBkasten an, in dem 

sich ein Ponceletiiberfall 

befindet. Eine Skala 

gestattet die unmittel- 
bare Ablesung der ge- 

fOrderten Wassermenge.
Abgeseheri davon, daB 

man sofort sieht, ob die 

Maschine etwa Luft fOr- 

dert und einwandfrei 

arbeitet, ergibt sich so 

eine elnfache Kontrolle

Abb. 1. Grundwasserabsenkungsbrunnen 

mit Hcmpeltaschenfilter. Normalaufbau 

mit Elektromotor und Kreiselpumpe.
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Abb. 3.

Diagramm der Bodenzusammensetzung.

mm g

der Brunnenleistungen. Der Einbau in der vorliegenden Form hat sich 
sehr bewahrt. Bei normalen Verhaltnlssen war ein solcher Brunnen in 

fiinf Tagen fertiggestellt. Dabei zeigte sich, daB die Einbringung der 

Filterklespackung leicht und genau vonstatten ging. Nach wochenlangem 

Betrieb kam diese Packung in demselben Zustande wie beim Einsetzen 

aus der Erde. Auch das Ziehen ging glatt vor sich, wobei das Filter an 

der am FuBe angebrachten Vorrichtung mittels Haken gezogen wurde.

Ober meine ersten Versuche mit diesen Brunnen im Jahre 1929 habe 

ich in der Bautechn. 1930, Heft 5 u. 9, berichtet. Der finanzielle Erfolg 

dieses Versuchs entsprach durchaus den Erwartungen. Beim Vergleich 

mit den Arbeiten 1928 ergab sich, dafi mit 17 der Hempelbrunnen die- 

selbe Absenkungslelstung erreicht war, wie vordem mit 170 Gewebe- 

brunnen.
Diese giinstigen Ergebnisse veranlafiten mich, bei den Absenkungs- 

arbelten im Fruhjahr 1930 die Entfernung der einzelnen Brunnen noch 

grófier zu wahlen, dabei Messungen der Grundwasserabsenkungskurven 

vorzunehmen und schliefllich durch Versuche festzustellen, ob eine 

Steigerung der BrunnengrOfle und Maschinenleistung Vorteile bietet.

Um AufschluB iiber die entstehenden Grundwassersenkungskurven zu 

bekommen, wurden in Richtung des zu erbauenden Kanals Probebrunnen 

gebaut, und zwar jewells in 3, 30, 60 und 120 m Entfernung vom Haupt- 

brunnen. Der Hauptbrunnen selbst erhielt aufier dem im Saugrohr an

gebrachten Peilrohr zur Feststellung der SaughOhe der Maschine noch 

einen Probebrunnen in der auBeren Kiesschuttung, also dicht neben dem 

Hempelbrunnen. Samtliche Probebrunnen waren 10 cm weit gebohrt, 

hatten 30 mm weite Kupferfilter mit feiner Schlitzlochung und wurden 

mit Filterkies geschfittet. Die Lage der einzelnen Brunnen ist in dem 

Lageplan Abb. 2 eingetragen. Die vorgefundenen Bodenschichten sind 

in vorstehender Tabelle 1 zusammengestellt. Der Untergrund besteht im 

wesentlichen aus feinen Sanden. Eine nach unten gróber werdende Kies- 

schicht von etwa 3 m Machtigkeit liegt in wechselnder Tiefe von Nord 

und Siid fallend. Sie liegt so tief, dafi in der Regel die Grundwasser- 

kurven sich nicht in ihr ausbilden konnten, sie liegt aber auch so hoch, 

dafi die Filter der Absenkungsbrunnen mit ihrem oberen Teil in der 

Regel nicht mehr in sie hineinragen. Der ft-Wert schwankt zwischen

0,0002 und 0,0006 m/sek. Die Zusammensetzung des Bodens wurde 

durch einige Siebungen festgestellt. Das Ergebnis ist in dem Diagramm 

Abb. 3 aufgezeichnet.

Die Wasserstande in den Peilrohren und Probebrunnen wurden 

tagllch abgelesen. Die Messung geschah mittels des Rangschen Wasser- 

spiegelmessers, einer Peilpfeife, die an einem Stahlmefibande hangend 
beim Auftreffen auf das Wasser ein Pfeifsignal gibt und durch die an 

ihr angebrachten Napfchen in Zentimeterabstand die genaueste Fest

stellung des Wasserstandes auf Zentimeter gestattet. Ais Bezugpunkte 

bei diesen Messungen dienten die Oberkanten der einnivellierten 

Brunnenrohre. Die Ergebnisse dieser Messungen sind auszugsweise in 

der nachfolgenden Tabelle 2 zusammengetragen.

Die Absenkungsarbeiten begannen mit den Brunnen 1 und 3. Zur 

Entwicklung des Beharrungszustandes wurden etwa 21 Tage bendtigt. 

Fiir die hiesigen Verhaltnisse zeigt der Brunnen 1 am Schnellenmarkt 

nach 20 Tagen die typische Form einer Grundwasserabsenkungskurve 

parallel zum Flufi. Brunnen 3, Gudesstrafie, war erst nach 28 Tagen so 

weit, dafi Beharrungszustand eingetreten war. Der Boden war etwas 

grOber. Man sieht das schon an der Maschinenleistung, die erst nach 

dieser Zeit auf das Mafl von 35 m3/h zuriickgegangen war. Die Kurve 

wird bel 60 m Entfernung beeinflufit durch den inzwischen in Betrieb 

genommenen Brunnen 2. Die dargestellte Absenkungskurve liegt senk

recht zum Flufi. Der Unterschied gegeniiber der Kurve parallel zum 

Flufi zeigt sich erst beim 120-m-Punkt.

Wesentlich giinstlger werden die Verhaltnisse, wenn zwei Brunnen 

nebeneinander arbeiten, fiir das zwischen ihnen liegende Gebiet.

Die Ergebnisse beim Brunnen Schnellenmarkt in der Zeit vom 7. bis

13. Marz 1930 sind auf das Zusammenarbeiten mit dem 120 m entfernten 

Brunnen Rademacherstrafie zuriickzufuhren, der in dieser Zeit dieselbe 

Leistung wie der erstere hatte. Leider mufite am 14. Marz 1930 Brunnen 

Schnellenmarkt aufier Betrieb genommen werden, so daB das Ende der
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Tabelle 2.

2

s
3

O r t Datum
Zahl

der

Betrlebs-

tage

Pumpen-

leistung

m3/h

Saug-
hóhe

m

W a s s e r s p ie g e l  im  P r o b e b r u n n e n

3 ,0 0  m

Ordinale Absenkung 

m

3 0 ,0 0  m

Ordlnate i Absenkung 

ni

6 0 ,0 0  m

Ordinale i Absenkung 

ra

1 2 0 ,0 (

Ordlnate

)  m

Absenkung

ni

Probebrunnen
1

a

1

C

1 Schnellenmarkt 1 3 . 2 . 3 0 _ 7 0 7 ,5 0 3 3 ,7 0 — 33,74 -- 3 3 ,7 5 — 33,74 —

1 5 . 2 .  3 0 2 4 0 8 ,0 0 3 0 ,4 3 3 ,2 7 3 3 ,0 4 0 ,7 0 3 3 ,3 4 0 ,4 1 3 3 ,5 9 0 ,1 5

1 . 3 .  3 0 16 3 5 8 ,4 0 3 0 ,2 3 3 ,4 8 3 2 ,5 9 1 ,1 5 3 3 ,0 4 0 ,7 1 3 3 ,3 5 0 ,3 9

5 . 3 .  3 0 2 0 3 5 8 ,4 2 3 0 ,2 0 3 ,5 0 3 2 ,5 5 1,19 3 3 ,0 0 0 ,7 5 3 3 ,3 3 0,41

Am 6 .  3 .  3 0 wird der 1 2 0 m entfernte Brunnen 2  in Betrieb genommen.

7 . 3 . 3 0 2 2 3 5 8 ,3 0 3 0 ,2 3 3 ,4 7 3 2 ,3 8 1 ,3 6 3 2 ,7 9 0 ,9 6 3 2 ,7 0 1 ,0 4

13 . 3 . 3 0 2 8 3 5 8 ,4 2 3 0 ,1 3 3 ,5 7 3 2 ,1 4 1 ,6 0 3 8 ,5 7 1 ,1 8 3 2 ,4 5 1,29

Am 1 4 . 3 . 3 0 wird Brunnen 1 auBer Betrieb gesetzt. Die nachfolgend yerzeichneten Absenkungen sind nur auf den Betrieb
des Brunnens 2  zuruckzufflhren. Die Entfernungen von diesem sind:

1 2 2 ,0 0  m 1 1 0 ,0 0  m 8 7 ,0 0  m 2 6 ,0 0  m

1 5 . 3 . 3 0 _ _ _ 3 1 ,1 4 2 ,5 6 3 2 ,4 6 1 ,2 8 3 2 ,5 9 1 ,1 6 3 2 ,4 1 1 ,3 3

2 2 .  3 .  3 0 — — — 3 3 ,0 0 0,70 3 2 ,7 9 0,95 3 2 ,6 5 1,10 3 2 ,1 7 1 ,5 7

Probebrunnen o
/ g * ) k

2 RademacherstraBe Ruhewasserspiegel 3 3 ,7 5 -- 3 3 ,8 0 - 3 3 ,8 4 — 3 3 ,9 4 —

6 . 3 . 3 0 — 7 0 8 ,3 0 3 3 ,3 3 0 ,4 2 3 3 ,3 2 0 ,4 8 3 3 ,3 1 0 ,5 3 — —

8 . 3 . 3 0 2 7 0 8 ,6 0 3 2 ,0 4 1 ,71 3 2 ,5 8 1 ,2 2 3 2 ,7 4 1 ,1 0 — —

1 5 . 3 . 3 0 9 7 0 9 ,8 7 3 1 ,7 3 2 ,0 2 3 2 ,3 0 1 ,5 0 3 2 ,5 8 1 ,2 6 — —

Am 1 6 . 3 . 3 0 wurde die Maschinenleistung auf etwa 1 2 0  m3/h erhoht.

2 2 .  3 .  3 0 16 1 0 0
_ 1

3 1 ,4 4 2,31 3 2 ,1 6 1,64 3 2 ,4 0 1,44 3 3 ,3 7 0 ,5 7

Probebrunnen h k l

3 GudesstraBe 4 1 3 . 2 .  3 0 _ 7 0 7 ,5 0 3 4 ,1 5 — 3 4 ,0 9 — 3 3 ,9 4 — 3 3 ,5 1 —

1 5 . 2 . 3 0 2 61 8 ,0 0 3 2 ,3 0 1 ,9 5 3 3 ,4 6 0 ,6 3 3 3 ,6 4 0 ,3 0 3 3 ,5 0 0 ,0 1

1. 3 . 3 0 16 5 0 8 ,4 4 3 2 ,1 0 2 ,0 5 3 3 ,3 0 0 ,7 9 3 3 ,3 6 0 ,5 8 3 3 ,4 6 0 ,0 5

6 . 3 .  3 0 21 5 0 7 ,6 2 3 1 ,9 3 2 ,2 2 3 3 ,0 2 1 ,0 7 3 3 ,1 5 0,79 3 3 ,3 3 0 ,1 8

Am 6 . 3 . 3 0 wird Brunnen 2  in Betrieb genommen.

1 3 . 3 . 3 0 2 8 3 5 8 ,4 0 3 2 ,0 2 2,13 3 2 ,9 4 1,13 3 3 ,0 1 0,93 3 3 ,2 7 0,24

Am 13 . 3 .  3 0 wird Brunnen 3  auBer Betrieb gesetzt. Die nachfolgend yerzeichneten Absenkungen sind nur auf den Betrieb
des Brunnens 2  zuriickzufiihren. Die Entfernungen von diesem sind:

1 2 3 ,0 0  m 1 1 8 ,0 0  m 1 2 0 ,0 0  m

2 2 .  3 .  3 0 — — — 3 3 ,3 8 0,77 3 3 ,3 8 0,71 3 3 ,3 7 0 ,5 7 — —

Probebrunnen m « o
* * )

4 Am Platz 2 8 .  2 .  3 0 —. 7 0 5 ,7 0 3 4 ,4 1 — 3 4 ,2 5 — 3 4 ,1 8 — 33,82 —

3 . 3 . 3 0 3 6 0 5 ,7 5 3 2 ,7 0 1 ,71 3 3 ,6 1 0 ,6 4 3 3 ,9 3 0 ,2 5 3 3 ,6 5 0 ,1 7

1 4 . 3 .  3 0 14 6 0 5 ,4 5 3 2 ,8 1 1 ,6 0 3 3 ,3 9 0 ,8 6 3 3 ,8 1 0 ,3 7 3 3 ,6 0 0 ,2 2

2 8 .  3 . 3 0 2 8 4 0 6 ,6 0 3 2 ,3 2 2 ,0 9 3 3 ,0 6 1,19 3 3 ,6 5 0,53 3 3 ,5 0 0,32

Probebrunnen 7 r 5

5 RingstraBe 1 2 . 3 . 3 0 j 9 0 6 ,1 0 3 4 ,0 2 3 4 ,4 2 — 3 4 ,4 6 — — —
1 5 . 3 .  3 0 3 8 0 6 ,1 0 3 2 ,6 4 1 ,3 8 3 3 ,6 8 0 ,7 4 3 3 ,9 7 0 ,4 9 — —

1. 4 . 3 0 2 0 8 0 6 ,1 0 3 2 ,6 1 1,41 3 3 ,5 6 0,86 3 3 ,8 3 0,63 — —

Probebrunnen t u  ( 5 0 ,0 0  m) d  ( 8 0 ,0 0  m) /  ( 1 2 8 ,0 0  m)

6 Briickenstrafie Ruhewassers jiegel 3 3 ,7 5 — 3 3 ,7 5 — 3 3 ,7 4 — 3 3 ,8 0 —

2 4 . 3 .  3 0 _ 1 2 0 9 ,8 0 3 3 ,0 9 0 ,6 6 — — 3 2 ,6 3 1 ,11 3 2 ,8 6 0 ,9 4

2 5 . '3 .  3 0 1 1 2 0 1 0 ,0 0 3 0 ,9 7 2 ,7 8 — — 3 2 ,6 3 1 ,11 3 2 ,8 6 0 ,9 4

10 . 4 . 3 0 17 1 10 1 0 ,0 0 3 0 ,9 7 2 ,7 8 3 2 ,2 0 1 ,5 5 3 2 ,6 5 1 ,0 9 3 3 ,0 7 0 ,7 3

16 . 4 .  3 0 2 3 1 00 1 0 ,0 0 3 0 ,7 1 2,94 3 2 ,0 3 1,72 3 2 ,5 6 1,18 3 3 ,0 6 0 ,7 4

*) BeeinfluBt durch den Brunnen einer grOfleren Brennerei.
**) BeeinfluBt durch Brunnen 3, Gudesstrafie.

Absenkung noch nicht ganz erreicht gewesen sein durfte. Immerhin 

ergibt sich in der Mitte zwischen beiden Hauptbrunnen 1,18 m Absenkung. 

Der Brunnen Schnellenmarkt, der ab 14. Marz 1930 alleln arbeitete, war 

nun sowohl in bezug auf FiltergróBe ais auch Maschinenleistung um 

50°/o grOBer angeordnet worden. Sein Aufbau ergibt sich aus Abb. 4. 

Er hatte 9 lfdm Hempeltaschenfilter, und in dem 330 mm weiten Brunnen- 

aufsatzrohr, das nun oben offen war, hing etwa 2,50 m iiber dem Filter, 

5,60 m unter Gelande, eine stehende Bohrlochpumpe von Klein, Schanzlin 

& Becker. Der AuBendurchmesser der zwelstufigen Maschine war 225 mm. 

An die Pumpe angehangt war ein 10 m langes nahtloses Saugrohr 

100 mm 1. W. Der stehende Motor stand mittels einer Laterne auf einem 

C-Eisenrost iiber Gelande. Die stehende Welle war in der Druckleitung 

in Gummilagern gefiihrt. Abb. 5 zeigt die Gesamtanordnung iiber Ge

lande. Diese Maschine sollte 120 m3 stundlich leisten. Sie brachte es 

aber zunachst nicht iiber 70 m3. Die Leistung war also nur dieselbe wie 

bei den bisher angewendeten Brunnen nach Abb. 1. Die Maschine fOrderte 

namlich Luft, obwohl sie sich nur 4 m iiber abgesenktem Wasserspiegel 

befand. Auch war ja das Saugrohr 10 m lang, und die Maschine hatte 

auf der Saugseite keine Stopfbiichse. Die einzlge Flanschdichtung unter 

der Maschine erwles sich bei nochmaliger Kontrolle ais vollstandig dicht.

Nach Lage der Sache konnte die Luft nur durch das 330 mm welte 

Brunnenrohr von oben zutreten. Der abgesenkte Wasserspiegel lm Brunnen 

befand sich namlich rd. 2 m unter Oberkante des Hempeltaschenfilters. 

Das mit groBer Gewalt in den Brunnen eindringende Wasser spritzt auf 

das Saugrohr und mlschte sich hierbei mit der hier vorhandenen Luft. 

Bei der starken Strómung In dem Ringąuerschnitt zwischen Brunnen und 

Saugrohr konnte sich diese Luft nicht wieder ausschelden. Sie wurde 

vielmehr nach unten mitgerissen und kam so trotz des 10 m langen 

Saugrohres In die Maschine. Die Steigerung der Pumpenleistung war 

nun, nachdem die Ursache der Minderleistung von mir erkannt war, 

leicht. Der Ringąuerschnitt zwischen Brunnenrohr und Druckrohr der 

Maschine wurde durch einen Pfropfen, und zwar durch VergleBen mit 

Steinzeugrohrmuffenkitt verschlossen, Damit war der Zutritt der Luft 

abgesperrt, und die Leistung der Krelselpumpe konnte von 70 m3 auf 

120 m3/h gesteigert werden.

Das entsprlcht einer Beanspruchung des Hempelfilters von 13,3 m3/lfd. m 

stilndlich bei einem 0,000 25 m/sek. Die spezlflsche Belastung der 

Brunnen sowrohI nach Ausfiihrung Abb. 1 ais auch Abb. 4 ist dieselbe. 

Es ergibt sich aber elns aus diesen Erfahrungen am Brunnen 2. Die An

ordnung der Abb. 1 ist fiir die Erreichung einer starken Leistung und damit
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grofien Absenkungswirkung von 

,'Skatim groBer Bedeutung. Durch die
—  besondere Art des Brunnen-

aufbaues kann die AuBenluft 

nicht zu dem Raum zwischen 

Hempelfilter und Saugrohr zu- 

treten. Ware die Konstruktlon 

nicht so, ware z. B. das Saugrohr der 

Maschine nur in den Brunnen eingehangt, 

dann wiirde eine Beanspruchung des 

Filterrohrs von hóchstens 7,75 m3/lfd. m 

stiindlich móglich sein. Der Brunnen 

wiirde etwa 47 m3/h liefern. Die Er- 

reichung des Beharrungszustandes wiirde 

langere Zeit dauern, bzw. die Brunnen- 
entfernungen miiBten verkleinert werden. 

Eine Beanspruchung von i. M. 12,5 m3/h 

entspricht bei 420 mm aufierem Durch- 

messer der Brunnenschiittung (Bohr- 

durchmesser) einer Geschwindigkeit des 

zum Brunnen zustrómenden Grundwas- 

sers von 2,63 mm/sek. Bel dem vor- 
gefundenen feinen Sande des Unter- 

grundes ist dies schon ein sehr hoher 

Wert. Er liegt iiber den Werten, die 

man sonst fiir die Zutrittgeschwindigkeit 

des Wassers annimmt. Nach GroB soli 

diese etwa 0,001 m/sek sein, wenn 40 %  

des Sandes kleiner ais 0,5 mm sind. Die 

zweiundeinhalbfache Geschwindigkeit 

wird das Wasser wohl nicht freiwillig

annehmen. Es muB eine Antriebkraft

hierfur da sein. Und diese liegt in vor-

liegendem Falle darin, daB die Konstruk- 

tion des Hempeltaschenfilterbrunnens

nach Abb. 1 es gestattet, die Saugwir-

kung der Maschine durch den Brunnen

hindurch auf den Untergrund zu er-

strecken. Ich hatte namlich, wie bereits

cingangs erwahnt, neben dem Hempel- 

fllter innerhalb der Bohrung im Filter-

kles an jedem Brunnen ein Probe-

filterrohr elnsetzen lassen, um den 

Eintrittswiderstand des Hempelbrunnens feststellen zu kónnen. Gliick-

licherweise hatten diese Rohre oben Muffen, die mit einem Stopfen

mit Gewinde dicht zu schliefien waren. Es gelang vlelfach aber nicht, 

in ihnen einen Wasserstand festzustellen. Sofort beim Óffnen des 
Verschlufistopfens riB namlich ófters die Maschine ab, weil durch das

Proberohr Luft zutrat und durch den Brunnen hindurch in das Saugrohr

elndrang. Es war also an dieser Stelle im Brunnen ein Vakuum vor- 

handen. Ich habe spater an einer Stelle auf solchem Beobachtungs- 

brunnen ein Vakuummeter angebracht und das am auBeren Brunnen-

durchmesser bei einer Belastung des Filters von 11 bis 13 m3/lfd. m/h

entstehende Vakuum auf etwa 1 bis 2 m Wassersaule festgestellt. Das 

Vakuum verschwand langsam Im Laufe der Betriebszeit. Hier sei gleich

Abb. 5. Ansicht der iiber Gelande liegenden Bauteile 

eines Hempeltaschenfilterbrunnens mft Bohrlochkreiselpumpe.

bemerkt, daB dieser Umstand nicht ein Herausreifien des Sandes zur 

■Folgę hatte. Die Brunnen haben vielmehr auBer in den ersten Minuten 

der Ingangsetzung keinen Sand gebracht. Auf welchen Umfang sich die 

Wirkung dieses Vakuums erstreckt, habe ich nicht feststellen kónnen. 

Die von GroB angegebene normale Wassergeschwindigkeit von 1 mm/sek 

wiirde erst bel einem Brunnendurchmesser von 1,10 m vorhanden 

sein. Man darf also wohl sagen, daB es mit der Hempelschen Kon- 

struktion bei einer Bohrweite von nur 420 mm 0  gelingt, dieselbe 

Leistung zu erzielen wie bei einem Kiesschiittungsbrunnen von 1,10 m 0 . 

Die Verwendung solcher grofien Brunnen mit den nótigen Schiittungen 

ware aber bei Kanalisationsarbeiten einfach unmóglich. Ich habe diese 

Erfahrung bei meinen hiesigen Bauten auch machen kónnen. Da samtliche 

vorhandenen Hempelbrunnen eingebaut waren, anderseits aber zur Be- 

schaftigung der Arbeiter der Einbau weiterer Brunnen sich erforderlich 

machte, auch die erforderlichen Hempelbrunnen so schnell nicht zu be- 

schaffen waren, entschloB ich mich, Kiesschiittungsbrunnen mit zwei 

Schiittungen zu verwenden. Das Filterrohr hatte Schlitzlochung und 

grobes Drahtgewebe (12 Maschen/Zoll). Der Einbau dieser Brunnen 

dauerte erheblich langer. Dieser Umstand und der gróBere Verbrauch an 

Filterkies verteuerte die Brunnen so, daB die Mehrkosten zweier Brunnen 

den Preis eines Hempelfilters iibertrafen. Die spezifische Leistung dieser 

Brunnen wargeringer, namlich rd. 6 m3/lfd. m/h bei einem k ss 0,0005 m/sek. 

Ich fand auch hier bestatigt, daB der Abschlufi der Luft zwischen Filterrohr 

und Saugrohr die Maschinenleistung erhóhte, allerdings nicht in dem 

Mafie wie beim Hempelbrunnen, namlich auf etwa 7,5 m3/lfd. m/h, Eine 

unangenehme Erfahrung mufiten wir aber hier machen. Bei diesen 

Schiittungsbrunnen mufi namlich peinlich auf die richtlge Korngrófie des 

Filterkieses geachtet werden. Da der fiir den zu stiitzenden feinen Sand 

nótige Filtersand gerade nicht vorhanden war, nahm man das nSchst 

grófiere Korn, was man beim Hempelbrunnen ohne Schaden ófters getan 

hatte. Da zeigte sich aber beim Kiesschiittungsbrunnen, dafi der Brunnen 

nicht zu halten war. Der Sandzuflufi war nicht aufzuhalten. Der Brunnen 

mufite aufgegeben werden. Alle diese Zufalligkeiten sind beim Hempel

brunnen nicht eingetreten. Der geringe Bohrdurchmesser gestattet 

schnelle Arbeit. Der geringe Verbrauch an Filterkies, die einfache, jeder- 

zeit leicht zu tibersehende Kiespackung, gestatten schneilen Aufbau und 

Wiederbeseitigung eines solchen Brunnens.

Ich komme nun zuriick auf die Leistung des soeben beschriebenen 

grofien Brunnens, die ja nun sowohl in bezug auf Filteriange ais auch 

Maschinenleistung um 50°/o grófier war ais die Normalkonstruktion. Am

14. Marz 1930 wurden die Brunnen 1 u. 3 aufier Betrieb gesetzt. Ihre 

Absenkungstrichter fiillten sich nun auf, und die Wasserstande stellten 

sich unter dem Einflusse des nun mit 110 m3 Stundenleistung nur allein 

arbeitenden Brunnens 2 neu ein. In der Tabelle sind die Entfernungen 

der Proberohre zu diesem Hauptbrunnen Rademacherstrafie angegeben. 

Aus den Zahlen der Tabelle ist ersichtlich, dafi die am 22. Marz 1930 

verzeichneten Absenkungen 40 bis 70 cm tiefer gegeniiber der des 

Brunnens 1 sind. Leider muBte auch hier der Versuch abgebrochen 

werden, da der Brunnen anderweit benótigt wurde. Durch das Zusammen- 

arbeiten zweier solcher Brunnen mit 120 m Abstand diirfte sich bei den 

gegebenen Verhaltnissen in der Mitte eine Mindestabsenkung von 2 m 

erzielen lassen.

Die Ausfiihrungen des Friihjahres 1930 lassen nun einen sehr 

genauen Vergleich mit dem Ergebnisse der Ausfiihrung 1928 zu. In 

diesem Jahre wurde der Hauptsammler in der Veerfier Strafie und 

Liineburger StraBe gebaut. Seine Lage ist in der Zeichnung Abb. 2 

durch eine Doppellinie dargestellt. Um das Grundwasser beseitlgen 

zu kónnen, sind seinerzeit langs der Baugrube auf der Strecke zwischen 

dem Stadtgraben 50 Stiick Gewebebrunnen gebaut worden. Die Lange 

des hierbei trockengelegten Gebiets parallel zum Flufi ist dieselbe wie die 

des Jahres 1930. In diesem Friihjahr waren die Verhaltnisse eher noch 

etwas ungiinstiger, insofern die Strafien und damit die einzubauenden 

Kanale in etwas grófierer Flufinahc lagen. Es geniigten aber zur Ab- 

senkung des Grundwassers in etwa derselben Tiefe und vielleicht etwas 

gróBerer Flachę vier gewebelose Brunnen gegeniiber den 50 Gewebe

brunnen, die 1928 nótig waren. Es diirfte wohl schwer sein, ein Beispiel 

belzubrlngen, bei dem der Vorteil der Hempelbrunnen sich deutlicher 

nachweisen liefie ais hier.

In Tabelle 2 sind nun noch die Ergebnisse der Grundwasserabsenkung 

bei drei weiteren Brunnen verzeichnet, die allein fiir sich gearbeitet haben. 

Brunnen 4 und 5 sind nach Abb. 1 gebaut worden und mit geringerer 

Absenkung betrieben worden ais sonst. Die Kreiselpumpen haben nur 

mit etwa 6 m Saughóhe gearbeitet. Bei Brunnen 4 war zudem noch die 

aufiere Kiesschiittung etwas zu grob gewahlt, so dafi hier die Filter- 

schichten des Brunnens sich langsam zusetzten. Dies zeigt sich am 

Filterwiderstande des Brunnens, der anfangs 0,6 m betrug und langsam 

auf 1,20 m anstieg. Dieser Filterwiderstand betrug bei Brunnen 5 nur

0,05 m. Hier hatte sich durch Anwendung einer grófieren Pumpe wahr- 

scheinlich eine gróBere Absenkung erzielen lassen. Brunnen 6 in der

Schieber Skala . Wassenr,
/  $200m m ii. \,
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Tabelle 3. Zusammenstellung von ft-Werten.

Lfd.

Nr.
O r t Datum

Q in 

sekl

H  in 

m

R  in 

m
y 3 -̂30 y  6o y  120

k zwischen 

r3 u. R

U zwischen 

'ao u- R

k zwischen 

'bo u. R

1 Gudesstrafie . . .

{
15. 2. 30 
21. 2. 30 
13. 3. 30

17,0
13,9
9,75

10.70
10.70
10.70

118
180

1200

8,75
8,69
8,57

10,07
9,84
9,57

10,40
10,18
9,77

0,000 46 
0,000 46 
0,000 46

0,000 48 
0,000 46 
0,000 46

0,000 48 
0,000 46 
0,000 46

2 Rademacherstrafie . { 18. 3. 30 
22. 3. 30

34.0
28.0

14.50
14.50

180
210

12.19
12.19

12,97
12,86

13,22
13,06

14,09 
13,93

0,000 72 
0,000 61

0,000 46 
0,000 39

0,000 32 
0,000 28

3 Am Platz . . . . { 3. 3. 30 
27. 3. 30

17,0
11,5

10.46
10.46

102
162

8,75
8,37

9,82
9,27

10,21
9,93

10,29
10,14

0,000 59 
0,000 37

0,000 52 
0,000 37

0,000 52 
0,000 37

4 RingstraBe. . . . {
22. 3. 30 

1. 4. 30
22,2
22,0

10.50
10.50

300
420

9,16
9,09

9,69
9,64

9,95
9,87

0,001 18 
0,001 05

0,000 03 
0,001 03

0,001 03 
0,001 03

BriickenstraBe war mit der Bohriochkreiseipumpe ausgeriistet, genau 

wie der Brunnen 2 RademacherstraBe. Die Ergebnisse der Absenkung 

sind noch etwas giinstiger ais bei 2, weil beim Brunnen 6 eine langere Zeit 

fiir die Ausbildung der Absenkungskurve zur Verfugung stand. In 200 m 

Entfernung vom Brunnen war die Absenkung immer noch 0,50 m.

Leider sind die beobachteten Grundwasserabsenkungskurven nicht so, 

daB sie zur Ableitung einwandfreier ganz allgemein giiltiger theoretischer 

Ergebnisse geeignet waren. Zunachst sind leider die Bodenschichten 

sowohl in der Langsrichtung ais auch in der Tiefe sehr verschieden. 

Deshalb ergeben sich fast iibcrall verschieden g ofie Bodendurchlassig- 

keiten. Dann ist der Boden in stadtischen StraBen durchsetzt mit einzelnen 

Baugruben von Versorgungsleitungen, die dem Grundwasser einen Weg 

in bestimmter FlieBrichtung geben. SchlieBIich sind auch unsere Grund- 

wassersenkungsmaschinen nicht die einzigen, die dem Grundwassertrager 

Wasser entnehmen. Vielfach wurden unsere Messungen durch Entnahmen 

von Brennereien usw. beeinfluBt. Vor allem auch wird durch die 

fortschreitende Kanalisationsarbeit die Regelmafiigkeit des Absenkungs- 

trichters gestórt. Die gefundenen Absenkungskurven sind also nicht 

einheitlich. Die verschiedenen geschilderten Einfliisse bringen es mit sich, 

dafi es nicht mdglich ist, den Vcrlauf der Kurven rechnerisch zu ver- 

folgen. Sie haben, wie Aufzeichnungen im logarithmischen MaBstabe 

ergeben haben, vereinzelt Parabelform. Meistenteils welchen sie jedoch 

infolge der geschilderten 

Einfliisse erheblich von 

einer einheitlichen Parabel

form ab. Ich habe an einer 

Anzahl von Einzelbrunnen 

die £-Werte zwischen den 

einzelnen Beobachtungs- 

brunnen ausgerechnet, und 
zwar auf Grund der folgen- 

den Formel:

k --
Q(\nR

werden konnte. Die in dieser Beziehung einwandfreien Werte lassen 

sich zwanglos zu einer Kurve vereinigen, die iiber der Sichardtschen 

Kurve liegt. Neuere Beobachtungen ergeben Werte, die noch etwas 

hóher liegen. Es scheint dies damit zusammenzuhangen, dafi die auflere 

Filterkiesschicht an den Untergrund noch sorgfaitiger angepafit worden 

war ais vordem. Ich habe in dem Diagramm Abb. 7 eine zweite 

Kurve eingezeichnet und diese mit /0-Maximum bezeichnet. Es mufi 

weiteren Beobachtungen vorbehalten blelben, festzustellen, wie etwa der 

Mittelwert dieser /0-Kurve aussieht. In Abb. 8 sind auch die Brunnen-

i \  
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Abb. 7.

Darstellung der Abhangigkeit des Grenzgefalles i0 vom k-Werte.

-  r30)

7t {H *—  y302)

Die vorstehende Zusammenstellung (Tabelle 3) zeigt, wie verschleden 

die £-Werte und damit die Bodenschichten bzw. dereń Wasserdurch- 

lassigkeit sind. In dem A-Werte sind aber ohne Zweifel die vorstehend 

geschilderten Einfliisse beriicksichtigt. Die Kenntnis des ft-Wertes genugt 

zur Beurteilung der Wirkung einer Grundwassersenkungsanlage. Der 

ft-Wert zusammen mit dem („-Werte, dem sogen. Grenzgefaile, geniigt aber 

auch zur Beurteilung der Leistung eines Filterbrunnens. Die Wasser- 

menge, die ein Filterbrunnen von y0 m Filteriange herzugeben imstande 
ist, ist

Q =  2 r0 7t y0 k i0,

wobei entsprechend dem Darcyschen Gesetze v — k i0 gesetzt ist. 

S ichard t hat auf Grund seiner Beobachtungen an ausgefiihrten Grund- 

wassersenkungen2) die Abhangigkeit des Wertes /„ von k errechnet und 

hierfiir die Formel
. _ 1 

l° ~~ 15 ]/k

aufgestellt. In Abb. 7 ist diese /0-Kurve aufgetragen. Ich habe nun aus 

den von mir gefundenen Werten, die in Tabelle 3 enthalten sind, die 

Werte von x0 bei den von mir verwendeten Hempelbrunnen errechnet 
und in demselben Diagramm eingetragen. Dabei sind die Beobachtungen 

unberiickslchtigt geblieben, bei denen infolge der Unmdglichkeit, am 

aufieren Durchmesser des Brunnens im Peilrohr den Wasserstand fest

zustellen, die im Betriebe gewesene Filteriange nicht genau ermittelt

& *

2

O w
___-J7: a rd

r
t

—6— o
o/ci

r
—* ’

is c L  Gewebebrunnen nach Si7hard t

------- ------- ------- --- ' T l r

2) S ich ard t, Das Fassungsverm(5gen von Rohrbrunnen und seine 
Bedeutung fiir die Gruncfwasserabsenkung, insbesondere fiir grOfiere Ab- 
senkungstiefen. Berlin 1928. Verlag von Julius Springer.
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Abb. 8.

Darstellung der Abhangigkeit der Brunnenleistung vom /i-Werte.

leistungen in Abhangigkeit vom k-Werte aufgetragen. Diese Werte be- 

ziehen sich auf 1 stgd. m Filter. Die Darstellung enthalt aufier den 

Werten, die Sichardt fiir einen 15-cm-Gewebebrunnen angegeben hat, 

noch die auf Grund der Sichardtschen Zahlen errechnetc Leistung eines 
Brunnens von 40 cm I. W. Dariiber liegen die beiden Kurven fiir die 

Leistungen der Hempelbrunnen, und zwar entsprechend den (0-Werten 

eine Minimum- und eine Maximumkurve. Das Diagramm zeigt, dafi die 

Leistungen der Hempelbrunnen bei einzelnen ^-Werten fast das Doppelte 

der von Sichardt auf Grund von Versuchen an Gewebebrunnen ermittelten 

Werte betragen. Die von mir ermittelten Kurven scheinen auch von den 

Sichardtschen Kurven etwas abzuweichen. Die Aufstellung einer Gleichung, 

insbesondere fiir die i0-Kurve, mufi aber, wie bereits erwahnt, so lange 

unterbleiben, bis die genaue Form der Kurve durch weitere Beobachtungen 

festgestellt sein wird. Immerhin werden die von mir bisher ermittelten 
Werte fiir die Grófienbemessung von Grundwassersenkungsanlagen mit 

Hempelbrunnen wertvolle Anhalte geben.
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Alle Rechte vorbehalten. Uber Wandę aus alten eisernen Eisenbahnschwellen.
Von Reichsbahnrat Fahl, Salzwedel.

Beim Wasserbau si;id statt masslver Mauern eiserne Wandę bereits 

haufig ausgefiihrt, und es sind in der Bautechn. derartige Ausfiihrungen 

wiederhoit beschrieben worden. Beim Eisenbahnbau kann man statt 

massiver Bauweisen solche mit Altschienen und alten eisernen Schwellen 

anwenden und dadurch erhebliche Ersparnisse erzielen.

Schnitt/!-

Yorderansichi 
Schienenpfosten

Abb. 5 bleibt die Oberkante der Schiene 8 cm tiefer ais die Oberkante 

der Schwellen. Die obere Schwelle wird an einem Ende, um keine zu 

grofien Fugen in der Bahnsteigkante zu erhalten, wie aus dem Langen- 

schnitte ersichtlich ist, schrag abgeschnitten. Bei Abb. 6 sind die 

Schwellen h in te r  die Schienen gesetzt. Die Schienen bleiben, damit

sie nicht in die Umgren-

Bahnschwellen mit
abgeschnittenen tCoppei\

;<QW//'|W
tt

•l
Schienet

1

f
§

J
''Beton*-50

r

0,50 aIbstand der Pfos/en-Z,son

Abb. 4.

B! Jchwelląmi Beton ausgefiillt Schnitt A-B 
1/1 - r '___ ____ -___

■Schiene

zung des lichten Raumes 

hineinreichen und beim 

Oberschreiten der Gleise 

nicht hindcrlich sind, an 

ihrem oberen Ende unter 

Oberkante Bahnsteig und 

werden schrag abgeschnit

ten. Die obere Schwelle 

wird, damit sie sich an 

die Schienen anlegen 

kann, an ihren Enden 

mit Beton ausgefiillt.

-Schwelle an den faden 
\mif Beton ausgefuilt 

Schiene

-50 —  

Abb. 5.

3. Rampenmauern.

Auch massive Rampenmauern kann man durch Bauweisen aus eisernen 

Schwellen ersetzen. Abb. 7 zeigt eine Rampenwand, die aus vier Relhen 

ubereinandergelegter Schwellen gebildet ist.

[ntfernung der 
Pfostenjenach 
Lange der Schwellen

2,60 bis 3,0) M

1. Ladestrafienkanten.

Ladestrafienkanten in vorwiegcnd massiver Bauweise sind in der 

Bautechn. 1928, Heft 8, S. 100/101 und im „Bahnbau" 1930, Nr. 17, S. 287 

beschrieben. Ais Erganzung werden die Bauweisen nach Abb. 1, 2 u. 3 

initgetellt, bel denen die massiven Wandę mehr oder weniger durch 

eiserne Schwellen ersetzt sind. In Abb. 1 wird die Kante durch eine 

Reihe eiserner Querschwellen gebildet, die zwischen senkrecbte Schienen

pfosten gesetzt sind. Zur Verhinderung des Durchrutschens des Bodens 

wird unter den Schwellen ein kleiner Graben ausgehoben und mit Spar- 

beton oder RuckstSnden, die beim Aussieben der Steinschlagbettung ge

wonnen sind, ausgefiillt. Die Schwellen werden mit Beton ausgefiillt, 

damit das Pflaster einen besseren Halt erhait und das Rosten der 

Schwellen verhindert wird. Auf der Gleisseite kann man die Schwellen 

zur Verhinderung des Rostens mit Teer oder einem anderen Rostschutz- 

mittel streichen. Bei Abb. 2 sind statt der Querschwellen Langschwellen 

verwendet, die in Langen von 3 m zerschnitten sind. Abb. 3 zeigt zw ei 

Reihen eiserner Bahnschwellen (Querschwellen) iibereinander. Bei dieser 

Ausfuhrung sind die Kappen durch Hammerschlage so weit umgebogen, 

dafi man die Schwellenenden zwischen Schienenkopf und -fufi schieben 

kann. Der zwischen den beiden Schwellenreihen wegen der grOfieren 

Hóhe der Kappen entstehende Spielraum von 6 cm ist mit Beton aus- 

gefiillt. Um eine grOfiere Hohe der Wand zu erzielen, kann man diesen 

mit Beton auszufiillenden Spielraum auch vergr0fiern. Bei den Aus- 

fiihrungen nach Abb. 1 sind die Kappen mit Hilfe eines Sauerstoff- 

apparates abgebrannt. Konstruktionen nach Abb. 1 bis 3 sind auf 

mehreren BahnhOfen ausgefiihrt, und ich glaube diese Bauweisen in 

erster Linie empfehlen zu kOnnen. Die Ausfuhrung ist sehr einfach. 

Schlosserarbeiten sind damit nicht verbunden. Die Schwellen liegen 

ohne besondere Befestigung zwischen den Schienen.

2. Bahnsteigkanten.

Die Konstruktlon niedriger Bahnsteigkanten aus eisernen Schwellen 

zeigen die Abb. 4 bis 6. Es sind in allen Fallen zwei Reihen Schwellen 

iibereinandergesetzt. Bei Abb. 4 u. 5 sind die Schwellen zwischen Kopf 

und Fufi der Schienen gesetzt. Bei Abb. 4 ist die Schiene, damit sie 
nicht zu hoch heraussteht, am oberen Ende schrag abgeschnitten. Bei

/tufsicht

1

/

Hauer aus Schienen 
und Schwellen

G/eisI

h h lm lim M H

' Rampt 
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Schnitt a,-i

Beton y eiserne Schwellen mit Beton ausgefuilt
zwischen Schienenpfosten

futisteig

Abb. 7.

4. Grabenaussteifung.

Stellt man zwei der beschriebenen Schwellenwande in einem Ab- 

stande von 50 bis 60 cm voneinander auf und steift sie gegeneinander 

ab, so erhait man eine brauchbare Grabenaussteifung. Bei Abb. 8 sind 

die Schienenpfosten an ihrem oberen und unteren Ende durch Eichen- 

hOlzer gegeneinander abgesteift. Man kann auch langere Schienen ver- 

wenden und in den Boden einrammen. Dann failt die untere Steife fort. 

Diese Ausfiihrungsweise empfiehlt sich bei sehr schlammigem Unter- 

grunde. In Abb.9 ist statt zweier Schienenpfosten e ine U-fórmig gebogene 

Schiene verwendet. Das der EinschnlttbOschung zugekehrte senkrechte 

Schienenstuck ist langer ais der andere senkrechte Schenkel, damit man 

im Bedarfsfalle bei BOschungsrutschungen noch eine drltte Schwellen- 

reihe einsetzen kann.
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LangsschnittOraufsicht5. Bóschungsbefestigung.

In Abb. 9 ist auch die 

Befestigung einer zu Rut- 

schungen neigenden Bo- 
schung dargestellt. Die 

Bdschung wird mit Tafeln 

abgedeckt, die aus einer 

Anzahl Schwellen bestehen, 

die durch Schienen gehal

ten werden. Diese Schie

nen stiitzen sich am unte- 

ren Ende gegen die unter N 

4. beschriebene Grabenaus- 

steifung. An ihrem oberen 

Ende werden sie durch 

eingerammte Schienen ge-
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Eichenho/z

iBetonpiatie
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/.lufsichi

/Menschraube

Eichenho/z Schnitt A-B'Schient
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Abb. 10.
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7. Schneez&une.

Der zuletzt angegebene Gedanke liegt auch der Konstruktion von 

Schneezaunen nach Abb. 12 zugrunde, mit dem Unterschiede jedoch, dafi 

wegen der geringen Beanspruchung der Schneezaune die Schienen und 

Schwellen durch leichtere Konstruktionsteile ersetzt werden. An Stelle 

der senkrechten Schienenpfosten kann man z. B. alte Siederohre oder 

C-Eisen von alten Wagenkasten verwenden und ais waagerechte Kon

struktionsteile Siederohre oder starken Draht. Die Betonplatten werden 

am unteren Ende durch den Erdboden gehalten und am oberen Ende an 

dem Langsdraht oder Siederohr durch ein Drahtstiick befestlgt, das durch 
ein in der Platte befindliches Loch gesteckt und an beiden Enden um- 

gebogen wird.

Ausgefuhrt sind von den genannten Bauweisen solche nach Abb. 1 

bis 4, 6 bis 8, 10 und die Grabenbefestigung nach Abb. 9. Es sind 

sowohl Glelsschwellen ais auch Weichenschwellen verwendet. Die An- 

wendungsmOglichkeiten solcher Bauweisen sind sehr vielfaitig und mit 

den angegebenen Beispielen nicht erschdpft.
Ein besonderer Vorzug dieser Bauweisen ist der, daB diese Bauten 

sich, ohne zerstórt zu werden, leicht abbrechen und an eine andere 

Stelle versetzen lassen. Das ist sehr wichtig, da erfahrungsmafiig haufig 

Bahnhofsumbauten erforderlich werden. Massive Bauten verursachen da- 

gegen in solchen Fallen grofie Kosten fiir Abbruch, und das dabei ge- 

wonnene Altmaterial kann man nur teilweise wiederverwenden.

halten. Durch diese Befestigung des BóschungsfuBes soli die sonst bei 

Rutschungen ausgefiihrte kostsplelige Abflachung der ganzen Bftschung 

erspart werden.
6. Milllgruben, Schuppen u. a.

Abb. 10 stellt eine Miillgrube dar. Die Wandę sind aus sechs Reihen 

Schwellen gebildet, die Eckpfosten aus je zwei Schienen. Aus dieser 

Ausfuhrung kann man schlieBen, daB man noch hohere Wandę aus 

Schwellen herstellen und diese auch zur UmschlieBung grOfierer Raume 

wie Gilterschuppen und Magazingebaude verwenden kann. Die Schienen

pfosten in den Wanden wurden dann ais Konstruktionsteile der Binder 

der Gebaude im Sinne meiner VorschIage in der Bautechn. 1926, 

Heft 49, S. 717 mit zu verwenden sein. Sollen solche Wandę von 

grOBerer HOhe ais Stiitzmauern dienen, so kommen Verankerungen, 

wie sie auch fiir eiserne Wandę bei Wasserbauten verwendet werden, 

in Frage.
Die Schwellen kOnnen bei hóheren Wanden zum Teil durch billigere 

Betonplatten von handlicher GrOBe, z. B. 50 X  50 oder 60 X  60 cm er

setzt werden, die mit Hakenschrauben an den Schwellen befestigt werden 

(Abb. 11), so daB Schienen und Schwellen ein Geriist bilden, das mit 

Betonplatten ausgefiillt wird.



Offnung von etwa 60 m frei von Geriisten

Abb. 5. Absenken der Schwimmcr.

Abb. 2. Beginn des Einziehens.

Nachdem die Gleitbahnen gehOrig mit Schmierseife vorbereitet waren, 

wurde mit dem Heriiberziehen der Leitung begonnen. Abb. 2 zeigt den 

Beginn dieser Arbeiten. Im Vordergrunde des Bildes rechts ist das Ende 

der Gleitbahn sichtbar. Sobald der Schlitten das Ende der Gieitbahn 

erreichte, ging er auf einen Schwimmer iiber und wurde dort festgemacht.

Einen Schwimmer zeigt

 -rr Abb. 3. Auf diese Weise

wurde die Leitung trotz 

des am Tage der Absen-

•j~; .. gezogen. Auf Abb. 4 hat

Ufer beinahe erreicht. Auf 

i--.- dem Prahm im Vorder-

Abb. 3. Schwimmer nach Beendigung grunde dieser Abbildung

des Einziehens. " liegen die Beschwerung-
stiicke aus Beton.

Jetzt wurden die stromab liegenden Tonnen der Schwimmer angebohrt.

Diese sackten nach hinten ab. Die mit den Ketten der Flaschenziige 

gefaBte Rohrleitung hangte sich beim Abgleiten von den Schlitten von 

selbst ein (Abb. 5). Das Aufbringen der Beschwerungstiicke — insgesamt 

wurden etwa 2,5 t Last aufgebracht — vom Prahm und Handkahnen aus 

erforderte deshalb viel Zeit, weil die Rohrleitung nicht, wie beabsichtigt, 

iiber dem Wasserspiegel lag, sondern durch zu fruhes Abgleiten von den 

Schwimmern tiefer zu liegen kam. Ihr Scheitel lag etwa in Wasser- 

splegelhohe. Das Absacken der Schwimmer durch Anbohren der beiden 

auBeisten FSsser ging zu langsam vonstatten, deshalb wurden, um diesen 

Arbeltsvorgang zu beschleunigen, weitere zwei Fasseran jedem Schwimmer 

angebohrt. Daraus ergibt sich auch die auf Abb. 5 ersichtliche starkę 

Schragstellung und das Absinken der Rohrleitung bis in WasserspiegelhOhe.

Nachdem samtliche Flaschenziige gefaBt hatten und die Rohrleitung Abb. 7. Montage der Leitung auf der rechten Uferseite.
in der Hóhenlage sorgfaitig ausgeglichen war, vollzog sich das eigentliche

Absenken mittels der zwOlf Flaschenziige bis etwa 4,50 m unter Wasser- Dieser dem Schiffbau entlehnte Arbeitsvorgang hat sich gut bewahrt.

spiegel in nicht ganz zwei Stunden. Abb. 6 zeigt die Baustelle unmittelbar Die Schlitten rutschten auf der Gleitbahn zunachst immer um 1,50 bis 2,50 m.

nach dem Absenken. Im Hintergrunde ist dort die Bohlen-Gleitbahn Mit Zunehmen der Schwimmeranzahl wuchs natiirlich der Widerstand
gegen das Gieiten. Die Schlitten legten 

immer kiirzer werdende Wege nach jedem 

Seilzug zuriick. Allerdings hat der den

die Schmierseife trotz standiger Erneuerung 

erforderlich geworden, dereń Kosten durch

Abb. 4. Beendigung des Einziehens nach 4l/2 Stunden. einen verkiirzten Ablauf des Rohres kaum

Abb. 6. Abgesenkte Leitung.

Wahrend des ganzen Arbeitsvorganges konnte an dem am linken 

Ende der Leitung angebrachten Manometer stets beobachtet werden, ob 

die Muffen dicht geblieben waren.
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Die Rohrleitung wurde auf Schlitten verlegt und mittels starker Taue 

an diese festgebunden. Die zwolf Schlitten waren mittels eines durch- 
gehenden Drahtselles miteinander verbunden, das iiber die Elbe zur 

Tromłnel der auf dem rechten Ufer verankerten starken Windę lief. In- 

zwischen wurden nach Beendigung der Baggerarbeiten die Joche zum 

Aufhangen der Leitung gerammt (Abb. 2). In der Fahrrlnne blieb eine

sichtbar. Die Leitung muBte natiirlich beim Absenken wegen der starken 

StrOmung von den im Oberstrom verankerten Fahrzeugen mittels Draht

seile, die uber Winden liefen, von den Pfahljochen abgezogen werden.
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pfeilern an, und zwar Blechtragerbriicken von 23,7 bis 30,1 m und TrSger- 
briicken 10,6 bis 15,2 in Stiitzweite (vgl. Abb. 1).

Die Brucke ruht auf 36 Pfeilern und zwei Endwiderlagern. Mit 
Ausnahme der 7 Pfeiler am Ufer von Illinois, die auf Fels im Trockenen 
erbaut wurden, waren die ubrigen Pfeiler im Wasser zu griinden.

werden. Die Brunnen bestehen aus 6 m hohen, beiderseits mit Bohlen be- 
kleideten Stahlzylindern, an die oben ebenfalls 6 m hohe hOlzerne Senk
kasten angeschlossen waren. Fur die Herstellung des Pfeilerschaftes im 
Trockenen wurde dann ein runder Fangedamm um die Baugrube errichtet. 
Abb. 2 zeigt im Yordergrunde diesen Pfeiler kurz nach der Fertlgsteilung.

gerechtfertlgt gewesen wa

ren, da der Zeitgewinn 
schatzungsweise hdchstens 

eine Stunde betragen hatte. 

Das Befestlgen der Schllt- 
ten auf den Schwimmern 

bedingte keinen Zeitverlust, 

da diese Arbeit bis zum 

Wiederstraffspannen des 

Zugseiles stets beendet war.

In M agdebu rg  han- 

delte es sich um die Ver- 

legung einer durch Rohr- 

schellen miteinander ver- 

bundenen Doppelleitung 

vom gleichen Rohrdurch- 

messer wie oben. Im 

Gegensatze zu Brambach 
konnte hier ein Teil der 

Rohrleitung an Geriisten in 
der Trasse aufgehangt wer

den, wahrend der zweite 

Abb. 8. Montage des einzuschwimmenden Teil der Rohrleitung auf 

Leitungsteiles am linken Ufer. festem Gerust auf der
rechten Elbseite montiert 

und die Doppelleitung mit einer Lange von rd. 12C m schwimmend ein- 

gefahren wurde.

Abb. 7 zeigt die Aufhangung der Doppelleitung auf dem rechten Elb- 

ufer. Auf dem linken Elbufer wurde das einzuschwimmende Stiick aus- 

gelegt und an Auslegerkranen, die auf sieben Baggerschuten montiert 

waren, aufgehangt (Abb. 8). Die Schuten hatten gleiche Abstande und 

waren am Bug durch Drahtseile zur Wahrung des Abstandes miteinander 

verbunden.

Abb. 10. Die Leitung wird elngeschwommen. Abb. 11. Beendigung des Einschwimmens.

Abb. 9 zeigt die Leitung, wie sie gerade von den sieben Schuten 

aufgenommen ist und zum Einschwenken berelt steht. Die In einer Linie 

ausgerichteten Schuten wurden etwa radial mit Drehpunkt am linken

fiir Hoch- und Tiefbau, Magdeburg, und AG. fiir Bauausfiihrungen, Berlin, 

die Arbeiten bei Magdeburg von den Firmen: B. Wittkop AG. fiir Hoch- 

und Tiefbau, Magdeburg, und H. Leymann, Bremen, ausgefiihrt.

Elbufer stromabwarts eingefahren. Samtliche Schuten wurden durch 

zwei stromauf verankerte Bagger einzeln an den Baggerwinden gehalten, 

so daB dadurch ein gleichmaBiges Einschwenken gewahrleistet war.

Abb. 10 zeigt das Einschwenken. In Abb. 11 liegt die Rohrleitung 

bereits iiber der endgiiltigen Trasse. —  Nunmehr wurde dic schwimmende

Yermischtes.
StraBenbriicke flber den Mississippi bei Quincy, III. In Quincy, 

III., wird nach einem Bericht In Eng. News-Rec. 1930, Bd. 105, Nr. 15, 
v. 9. Okt., S. 572, eine neue StraBenbriicke erbaut, die den tiefsten Teil 
des Strombettes mit einem iiber zwei Óffnungen von je 190,6 m durch
laufenden Parallelfachwerktrager iiberąuert. Die Unterkante des Tragwerkes 
liegt 16,72 m iiber HHW und 21,3 m iiber MW. Zu beiden Seiten der 
Hauptóffnungen schlieBen sich einfache Balkenbriicken auf Eisenbeton-

Der Pfeiler 8 steht mit seiner Unterkante etwa 6 m unter NW auf 
dem felslgen Untergrund des Strombettes. Die Griindung fand statt inner
halb zweier Fangedamme von je 4,5 X  5,2 m Grundfiache aus Stahlspund- 
wanden von 12 m Lange, die jedoch erst nach mchrmaligem Nachrammen 
ein Arbeiten in trockener Baugrube gestatteten. Der Pfeiler 9 steht auf 
zwei Senkbrunnen, die teils durch Baggerung, teils durch Druckluftgriindung 
bis auf den Fels an einem Baugeriist aufgehangt und gefiihrt herabgelassen

Abb. 9. Leitung am linken Ufer, fertig montiert.

Leitung mit der auf dem festen Gerust aufgehangten verschweiBt, durch 

auf beide Rohrleitungen aufgelegte Betonformstiicke beschwert und ab- 

gesenkt. Nach dem Absenken folgte die Sicherung der Rohrleitung 

ungefahr in der gleichen Weise wie bei Brambach durch Steinschiittung.

Das Einschwenken und das Versenken der Rohrleitung einschl. Her- 

stellen der Schweifistellen ging ebenfalls in einem Tage vor sich.

Dic Arbeiten bei Brambach wurden von den Firmen: B. Wittkop AG.

Illinois
Missouri
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Der Pfeiler 10 steht auf 168 Stiick hOlzernen Pfahlen von 8,2 bis 10,6 m 
Lange, die durch eine Grundplatte von 19,2 X  7,3 m an den Kópfen zu- 
sammengefafit sind. Die Grundplatte ist innerhalb einer Stahlspundwand 
geschiittet, die etwa 5 m unter die Unterkante der Platte hlnabreicht und 
dauernd zum Schutze der Pfeiler belassen wurde.

Urspriinglich war yorgesehen, von dem Mittelpfeiler ausgehend den 
durchlaufenden Trager der HauptOffnungen gleichzeitig nach beiden Seiten 
auszukragen. Durch eine Abanderung des Griindungsverfahrens von Pfeiler 9 
ergab sich dann die Notwendigkeit, den Haupttrager vom Pfeiler 8 aus
gehend auf Holzgeriisten yorzustrecken, wie aus Abb. 2 ersichtlich.

Abb. 2.

Die Aufstellung geschah mit Hilfe eines auf dem fertigen Teil der 
Briicke yerschlebbaren Holzkranes mit stahlernem Ausleger von 21 m 
Lange und 35 t Tragkraft. Die Konstruktionsteile wurden mit Hilfe einer 
5-t-GasIokomotive zum Kran befordert.

Die Fahrbahn der Brucke ist rd. 6,10 m breit; sie wird von einer auf 
Quertragern aus I-Profilen ruhenden Eisenbetonplatte von 30,8 cm Dicke 
gebildet. An den Seiten sind erhóhte FuBgangerstege von 1,25 m Breite 
yorgesehen.

Wegen ungunstiger Witterungs- und Wasseryerhaltnisse im FluB konnte 
die Bauausfiihrung nicht zum yorgesehenen Zeitpunkte (1. Marz 1930) 
fertlggestellt werden. Die Fahrbahndecke und der Bruckenanstrich mufiten 
yielmehr nachtragllch ausgefiihrt werden. Zs.

Der Kampf gegen den Larm. Der Verein deutscher Ingenleure 
hat eine wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft unter dem Namen „Fach- 
ausschufi fiir L arm m inderung " und dem Vorsitze von Prasident 
Prof. Dr. W agner, Direktor des Heinrich-Hertz-lnstituts fiir Schwingungs- 
forschung an der Technischen Hochschule Berlin gebildet. Das Arbeits- 
gebiet wird betreut von den Arbeitsausschiissen fiir Physik, Medizin, 
Bautechnik, Maschinentechnlk, Rechtslage und Verwaltung, Erziehung und 
Aufkiarung und schliefilich Finanzierung. Die Leiter der Arbeitsausschiisse 
sind 3r.=3ng. Berger von der Schriftleitung der Zeitschrift „Die Schall- 
technik", Prof. h. c. Prof. B ieh le  vom Institut fiir Raum- und Bau-Akustik, 
Direktor Dipl.-Ing. G enest, Baurat H ó lt je  vom Magistrat Berlin, Direktor 
2H\=3itg. ef;r. H e IIm ich  voin Verein deutscher Ingenieure, Prof. © r^ng . 
H ort und Privat-Dozent Sr.=3»0- M eyer vom Heinrlch-Hertz-Institut 
und Sanitatsrat Dr. Peyser.

Durch diesen ZusammenschluB soli eine Grundlage fiir die gemeinsame 
Bearbeitung des Larmproblems durch BehOrden und Vertrcter aller an 
der Larmbekampfung interessierten Kreise geschaffen werden. Der Fach- 
ausschuB wird auch auf der Bauausstellung Berlin 1931 mit Vorfiihrungen 
und zusammenfassenden Darstellungen yertreten sein.

Berichtigung. In Heft 14, S. 210 der Bautechn. 1931, I. Sp., Zeile 22 
von oben, ist zu setzen an Stelle von „Geschiebeabtriebs" das Wort 
„Geschiebeabriebs".

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. R e ichsbahn  - G ese llscha ft. Ernannt: zum 

Vizeprasidenten einer Reichsbahndirektion: der Direktor bei der Reichs
bahn Dr. jur. Behren unter gleichzeitiger Versetzung von Trier nach 
KOnigsberg (Pr.); —  zum Direktor bei der Reichsbahn: die Reichsbahn- 
oberrate P ate tt unter gleichzeitiger Versetzung von Frankfurt (Oder) nach 
Wuppertal und R u id isch  in Augsburg; —  zum Relchsbahnoberrat: die 
Reichsbahnrate Sal fe ld , Vorstand des Betriebsamts Insterburg, D iir in g , 
Vorstand des Betriebsamts Magdeburg 1, H eyden , Vorstand des Betriebs
amts KOln-Deutz 2, H aese ler, Vorstand des Betriebsamts GSrlitz 1, 
H iilse nkam p , Vorstand des Betriebsamts Berlin 1, Zetzsche , Vorstand 
des Betriebsamts Schwarzenberg, C lau fin itze r , Vorstand des Neubauamts 
Zwickau (Sa.), de la Sauce, Dezernent der R. B. D. Magdeburg, Hane, 
Dezernent der R. B. D. Berlin, Laschke , Vorstand des Maschinenamts 
Breslaul, Karl G iin th e r , Leiter der Versuchsabteilung fiir Lokomotiven 
beim Ausbesserungswerk Grunewald, Josef W eber, Vorstand des Messungs- 
amts bei der R. B.D. Niirnberg, S trege , Vorstand des Verkehrsamts Magde
burg, L aga tz , Dezernent der R. B. D. Magdeburg, Dr. jur. Karl F ischer, 
Dezernent der R. B. D. Stettin, B u ff, Dezernent der R. B. D. Essen,

Dr. jur. K ronhe im  er, Dezernent der R. B. D. Ludwigshafen (Rhein), und 
K urz , Dezernent der R. B. D. Stuttgart; —  zum Reiehsbahnrat: die Reichs- 
bahnbaumeister M engew e in  beim Betriebsamt Gdrlitzl, B arthe l beim 
Betriebsamt Oppeln 1, W ittsche ll bei der R. B. D. Berlin, B iirk ien , Leiter 
einer Abteilung beim Ausbesserungswerk Paderborn Hauptbahnhof, und 
L udw ig  beim R. Z. R. in Berlin, die Reichsbahnassessoren Dr. jur. K revet 
beim R. Z. E. in Berlin, K loebe  bei der R. B. D. Kóln, W indsche id  bei 
der R. B. D. Stettin, Dr. jur. E berbach  bel der R. B. D. Essen, Stock- 
m ann bei der R. B. D. Altona, Dr. jur. et rer. poi. S chum ann  bei der 
R. B. D. Dresden, Dr. jur. Krom er bei der R. B. D. Karlsruhe und Dr. jur. 
Johannes Jager beim Verkehrsamt Karlsruhe, sowie der Reichsbahnamt- 
mann D orias , Vorstand des Verkehrsamts Plauen (Vogtl.); — zum Reichs- 
bahnoberamtmann: der technische Reichsbahnoberinspektor Roder bei 
der Gruppenyerwaltung Bayern in Munchen; —  zum Reichsbahnamtmann: 
die technischen Reichsbahnoberinspektoren Cortzen  in Altona, Sp ies in 
Hamm (Westf.), B rand in Merseburg, Tham ke in Minden (Westf.), 
D oer ing  in Magdeburg, Ihm ann  in Oppeln und M o tz  in Augsburg 
und die Reichsbahnoberinspektoren D iie rkop  in Magdeburg, B randt in 
Frankfurt (Oder) und M om burg  in Wuppertal-Elberfeld; —  zum Reichs- 
bahnbaumeister: die Regierungsbaumeister a. D. S)r.=Ś«g- Larsen im 
Bezirk der R. B. D. Berlin, B e ringer im Bezirk der R. B. D. Stuttgart und 
B a lb ig  im Bezirk der R. B. D. Dresden.

Versetzt: die Direktoren bei der Reichsbahn K oeh le r, Dezernent 
der R. B. D. Stettin, zur R. B. D. Mainz ais Abteilungsleiter auftragsweise 
und K lew ltz , Dezernent und Abteilungsleiter der R. B. D. Wuppertal, in 
gleicher Eigenschaft zur R. B. D. Trier, die Reichsbahnoberrate Krefl, 
Dezernent der R. B. D. Hannover, in gleicher Eigenschaft zur R. B. D. 
Stettin, M ich ae lis , Vorstand des Betriebsamts Cottbus 1, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Guben, Dr. jur. G au , Dezernent der R. B. D. Magdeburg, 
in gleicher Eigenschaft zur R. B. D. Hannover und Dr. jur. Lu ther, 
Dezernent der R. B. D. Magdeburg, in gleicher Eigenschaft zur R. B. D. 
Erfurt, die Reichsbahnrate P au lsen , Vorstand des Betriebsamts Guben, 
ais Vorstand zum neuerrichteten Betriebsamt Berlin 11, ®r.=3itg. Ernst 
F ro llc h , bisher bei der R. B. D. Essen, zur R. B. D. Berlin, H in , bis
her bei der R. B. D. Wuppertal, zur Oberbetriebsleitung Ost in Berlin, 
Emil F rank , bisher beim Betriebsamt Karlsruhe 1, zur R. B .D . daselbst, 
M iille r- H ille b ran d , bisher bei der Hauptver\valtung in Berlin, zur 
R. B. D. Hannover, N ie m ann , Vorstand des Maschinenamts Uelzen, ais 
Vorstand zum Maschinenamt Rheine, Kurt L ehm ann , Vorstand des 
Maschinenamts Rheine, ais Werkdirektor zum Ausbesserungswerk Magde- 
burg-Salbke, Dencker, bisher beim Maschinenamt Berlin 2, zur R. B. D. 
Mainz, G eh rm ann , Dezernent der R. B. D. Frankfurt (Main), in gleicher 
Eigenschaft zur R. B. D. Osten in Frankfurt (Oder), Dr. jur. Karl H erm ann , 
Dezernent der R. B. D. Magdeburg, in gleicher Eigenschaft zur R. B. D. 
Frankfurt (Main), W endt, Vorstand des Verkehrsamts Hameln, ais 
Dezernent zur R. B. D. Altona, Dr. jur. G enest, bisher bei der Haupt- 
yerwaltung In Berlin, ais Dezernent zur R. B. D. Berlin, Dr. jur. Harten- 
berg , bisher bei der R. B. D. Oppeln, ais Vorstand zum Verkehrsamt 
Hameln und W ilb ra n d , bisher bei der R. B. D. Munster (Westf.), zur 
R. B. D. Stettin, die Oberlandmesser auf wichtigeren Dlenstposten 
S chw artz und N iem anń , bisher bei der R. B. D. Magdeburg, zur 
R B. D. Altona, die Reichsbahnbaumeister Beyer, bisher beim Betriebs
amt Koblenz 1, zur R. B. D. Berlin und K unze , bisher beim Maschinen
amt Berlin 3, zum R. Z. E. in Berlin, die Reichsbahnassessoren W in d 
sche id , bisher bei der R. B. D. Stettin, zur R. B. D. Oppeln und 
Dr. jur. Mafi, bisher bei der R. B. D. Hannoyer, zur R. B. D. Munster 
(Westf.).

Oberwiesen: der Reiehsbahnrat Dr. rer. poi. Acker vom Betriebsamt 
Karlsruhe 3 zum Betriebsamt Karlsruhe 1.

Auszeichnung: dem Relchsbahnoberrat Paul W agner, Dezernent des 
R. Z. M. in Berlin, ist von der Technischen Hochschule In Aachen die 
Wiirde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber yerllehen worden.

In den Ruhestand getreten: der Reichsbahnoberrat Ju n g , Dezernent 
der R. B. D. Frankfurt (Main), die Reichsbahnamtmanner Otto Ne u m ann, 
Vorstand des Tarifbiiros der R. B. D. Breslau, M u h lra d t, Betriebs- 
kontrolleur bei der R. B. D. Kassel, O chs, bei der R. B. D. Kassel, 
SchCneck, Vorstand der Bahnmeisterel 5 in Kónigsberg (Pr.), H im m en , 
Vorstand des Rechnungsbiiros bel der R. B. D. Wuppertal, H andw erker 
beim Priifungsamt der R. B. D, Wuppertal, B ru tschke , Betriebskontrolleur 
beim R. Z. B. in Berlin, S chu tz , Vorstand des Hauptbahnhofs Augsburg, 
und Ju n k e r , Vorstand des Hauptbahnhofs Chemnitz.

Gestorben: die Reichsbahnrate S)r.=3»g- S chm itz  bei der R. B. D. 
Halle (Saale) und L ip pe rt, Vorstand des Verkehrsamts Passau.

Preufien. Versetzt: die Regierungsbaurate (W.) S egge lke  vom 
Hafenbauamt in Pillau an das Wasserbauamt Lauenburg a. d. Elbe und 
W O ltinge r von Dagebiill an das Wasserbauamt in Husum.
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