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DIE BAUTECHNIK
9. Jahrgang BERLIN, 24. April 1931 Heft 18

Die Umbauten am Bahnhof Jannowitzbriicke in Berlin.
Von Dipl.-Ing. La Baume, Magistratsoberbaurat, Berlin.

In der Bautechn. 1928, Heft 10, wurde iiber den Bau einer eisernen 

FuBganger-Notbriicke in Berlin berichtet. Dieser Bau war die Einleitung 

zu umfangreichen Umbauten am Stadtbahnhof Jannowitzbriicke, die infolge 

des Zusammentreffens von vier Verkehrswegen —  Stadt- und Fernbahn, 

StraBe, Schiffahrtweg und Untergrundbahn —  zu den verwickeltsten und 

intcressantesten Bauarbeiten in Berlin zu zShlen sind.

Vor dem Kriege hatte die AEG die Erlaubnis zum Bau und Betrieb 
einer unterirdischen Schnellbahnlinie zwischen Gesundbrunnen und Neu-

der AlexanderstraBe einen Hauserblock, kreuzt im Zuge der StraBe „An 

der Jannowitzbriicke" die Spree und miindet am Beginn der Briicken- 

straBe wieder in die alte AEG-Linie ein.
Mit der dadurch notwendig gewordenen Beseitigung der alten Jannowitz- 

briicke ergab sich fiir die Stadt die MOglichkeit, dieses Bauwerk nach 

neuzeitlichen Geslchtspunkten in ausreichender Breite wieder aufzurichten 

und damit die ersten Arbeiten fur den notwendlgen Ausbau der Alexander- 

und Briickenstrafie zu einer Yerkehrsstrafle von ausreichender Aufnahme-

Abb. 1. Stadtplan mit Linienfiihrung der Strecke Gesundbrunnen—NeukOUn.
. . . . .  FrDhere AEG-Linie.
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kolln erhalten und Teile des TunnelkOrpers bereits im Rohbau fertig- 

gestellt. Die Linie sollte im Zuge der Brunnenstrafie, Rosenthaler StraBe, 

MiinzstraBe, Kalser-Wilhelrn-StraBe, Neue FriedrichstraBe, Waisenbriicke, 

BruckenstraBe, Neanderstrafie, RitterstraBe, Kottbuser Damm, Hermannplatz 

und HermannstraBe bis zum Ringbahnhof HermannstraBe verlaufen (Abb. 1).

Da die AEG infolge der Inflation nicht in der Lage war, den Bau 

nach dem Kriege fertlgzustellen, gingen die bereits hergestellten Tunnel- 

bauten vertragsgem3B in das Eigentum der Stadt Berlin iiber, die den 

Wetterbau betrieb, jedoch auf Grund der bis damals mit dem Umsteige- 

verkehr gemachten Erfahrungen eine Anderung der Linienfiihrung vor- 

nahm, die sich auf die Heranfiihrung 

der neuen U-Bahn-Linie an den 

Stadt- und Fernbahnhof „Alexander- 

platz" und an den Stadtbahnhof 

„Jannowitzbriicke", einen der ver- 

kehrsreichsten BahnhOfe Berlins, er- 

streckte. Der unterirdische Bahnhof 

Alexanderplatz ist durch die Verbln- 

dung der neuen U-Bahnlinie mit der 

bereits bestehenden Nordringlinie, 

der Stadt- und Fernbahn und der kiirz- 

lich erOffneten U-Bahn Alexander- 

platz—Friedrichsfelde zu einer der 

grOBten Anlagen dieser Art ge- 

worden. Mit dieser LinienSnderung 

mufite der bereits wahrend des 

Krieges hergestellte AEG-Tunnel, der 

die Spree zwischen Waisenbriicke und 

Jannowitzbriicke in einer lang- 

gestreckten S-Kurve kreuzt, verlassen 

und ein neuer Spreetunnel im Zuge 

der Jannowitzbriicke hergestellt wer

den. Die neue Linie veriafit die 

friihere AEG-Strecke an der Kalser- 

Wilhelm-Strafie und veriauft langs 

derStadtbahn im Zuge der Dircksen- 

strafie, unterfahrt zwischen dieser und

fahigkeit einzuleiten (Abb. 2 u. 3). Alierdings mufiten gleichzeitig die Uber- 

fiihrung der Stadt- und Fernbahn am Bahnhof Jannowitzbriicke ebenfalls 

auf die doppelte Spannweite gebracht und dic neuen Fundamente dieser 

Uberfiihrung auf die durch die Lage des U-Bahn-Spreetunnels bedingtc 

Tiefe heruntergefiihrt werden. Da die Reichsbahn sich ebenfalls mit 

Umbauabsichten am Bahnhof Jannowitzbriicke beschaftigte, ergab sich fiir 

sie die giinstige Gelegenheit, durch den Abbruch des an den BahnkOrper 

anstofienden Flugels des Hauses Hoizmarktstrafie I die Stadtbahngleise 

auseinanderzuzlehen und dadurch die Breite des verkehrsreichen Bahn- 

steiges wesentlich zu vergrOfiern.
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Abb. 2. 

Lageplan 

des friiheren 

Zustandes.

Abb. 3. 

Lageplan 

des neuen 

Zustandes.
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Abb. 4. GrundriB 
der alten und neuen Fundamente 

und der Bohrpfahlfundamente.

Die Wasserbauverwaltung forderte, da schon zur Zeit der Entwurfs- 

arbeit Piane fiir die neue Muhlendammschleuse vorlagen, fur den 

Schleusenrang, der sich bis zur Jannowitzbriicke erstrecken wird, die 

Uberbriickung der Spree in ganzer Strombreite ohne jeden Strompfeiler 

mit einer Durchfahrthóhe von 4 m  iiber dem hóchsten schiffbaren Wasser- 

stande. Da unter den Stadtbahniiberfiihrungen Berlins jetzt durchweg eine 

lichte Verkehrshohe von 4,60 m vorhanden sein mufi, lieBen sich diese 

beiden Bedingungen nicht anders erfiillen ais durch Hebung der S.O. 

der Stadt- und Fernbahn um 54 cm, wobei sowohl fiir die StraBenbriicke 

wie fiir die Uberbauten der Reichsbahn St 52 verwendet werden mufite. 

Die Verzinsung des Baukapitals der neuen U-Bahn-Linie verlangte die 

Ausfiihrung der Arbeiten mit grófiter Beschleunigung, zumal die Arbeiten 

fiir den Spreetunncl bereits fruhzeitig beginnen konnten. Der Umbau 

der Stadt- und Fernbahn mufite daher unter Verwendung einer umfang- 

reichen eisernen Abfangung vor sich gehen, die den Einbau der neuen 

Fundamente und die unmittelbar daran anschlieflende Durchfiihrung des 

Tunnels und damit die Betriebseroffnung der U-Bahn ermóglichte, noch 

ehe die endgiiltigen eisernen Uberbauten der Stadtbahn und der Straflen- 

briicke eingebaut wurden.

Die Arbeiten erstreckten sich somit auf den Abbruch der alten 

Jannowitzbriicke und den Bau des Spreetunnels in zwei Bauabschnitten 

unter gleichzeitiger Einbeziehung der fiir die Strafienbriicke notwendigen 

Pfeiler und Ufermaueranschliisse, den Einbau einer behelfsmafiigen 

eisernen Abfangekonstruktion der Stadt- und Fernbahn, um den Abbruch 

des steinernen Viaduktes und den Einbau der neuen Fundamente unter 

voller Aufrechterhaltung des Betriebes zu ermóglichen, ferner auf den 

Bau der neuen eisernen Uberbauten der Reichsbahn, die sich auf die 

Bahnhofs-Vorhal!e, die Strafie „An der Jannowitzbriicke" und wegen der 

Hóherlegung der S. O. auch auf die Strafie „An der Stralauer Briicke" 

erstreckten, auf die Hóherlegung und Verbreiterung des Stadtbahnsteiges 

und schliefilich auf die StraBenbriicke, die die Spree in einer Spannweite 

von 72 m kreuzt.

Es sei noch erwahnt, daB wahrend der Ausfiihrung der Abfange

konstruktion die Reichsbahn den westlich an die StraBe „An der Stralauer 

Briicke" anschliefienden steinernen Viadukt in der iiblichen Weise ver- 

starken wollte. Da die Stadt beabsichtigte, die Holzmarktstrafie nach 

Westen bis zur Einmiindung in die Schicklerstrafie zu verl3ngern und die 

Schicklerstrafienunterfiihrung zu verbreitern, und diese Arbeiten durch 

die Verst3rkung des steinernen Viaduktes unmógllch gemacht worden 

waren, muBte der Bau dieser beiden Unterfiihrungen in das bereits 

reichlich umfangreiche Bauprogramm eingefiigt werden (Abb. 3).

Von den genannten Bauten sollen im folgenden die Abfange- 

konstruktionen des Reichsbahnviaduktes besprochen werden, wahrend der 

Neubau der StraBenbriicke einer spateren Abhandlung vorbehalten 

bleiben soli.

Der Reichsbahnviadukt unter dem Stadtbahnsteig besteht aus steinernen 

Bogen; iiber der Yorhalle des Bahnhofes liegt ein eiserner Uberbau mit

einer Pendelstiitzenreihe in 

der Mitte. An diesen Uber

bau schliefit sich, durch 

einen massiven Frontpfeiler 

getrennt, der Uberbau der 

Strafie „An der Jannowitz- 

briicke" an mit Stiitzen- 

reihen auf den Biirgerstei- 

gen, dann folgt wieder ein 

steinerner Viadukt mit 3 

vollen und 2 im GrundriB 

dreieckfórmigen Endbogen 

bis zur Strafie „An der 

Stralauer Briicke", die 

wiederum durch einen 

bogenfórmigen eisernen 

Uberbau iiberbriickt wird. 

Daran schliefien sich weitere

6 steinerne Bogen an, die 

von der Veriangerung der 

Holzmarktstrafie nach Westen durchschnitten werden. Bei den eisernen 

Uberbauten iiber der Vorhalle und der Strafie „An der Jannowitz- 

briicke" werden die beiden Stadtbahngleise von je 2 Haupttragern 

getragen, wahrend die beiden Ferngleise zusammen 3 Haupttrager be

sitzen, so dafi hier 7 Haupttrager vorhanden sind, wahrend der Uber

bau der „Stralauer Briicke" aus 8 Haupttragern besteht. Samtliche

Uberbauten stammen aus der Zeit derErbauung der Stadtbahn und sind

zum grófiten Teil ais Deckbriicken mit durchgehendem Schotterbett aus

gebildet; verschiedentlich sind Verstarkungen an ihnen vorgenommen 

worden. Der Viadukt selbst liegt in einer starken Kurve, der Halb

messer des inneren Gieises 4 betragt 250 m.

Zur Verbesserung des Reichsbahnbetriebes wird vor allem das innen 

liegende Glels 4 weiter nach innen verschwenkt, um dadurch die 

Móglichkeit der Bahnstelgverbreiterung zu schaffen. Der alte Zustand 

des Viaduktes soli nun durch folgenden neuen Zustand ersetzt werden 

(die Numerierung der Bogen und Pfeiler ist den Bezeichnungen der 

Reichsbahn entnommen) (Abb. 4):

Der Pfeiler 41 bleibt Endpfeiler des sich óstlich anschliefienden 

Bogens 66, jedoch nur unter den Gleisen 1 bis 3, wahrend unter Gleis 4 

der Pfeiler 40 neuer Endpfeiler des Bogens 65 wird. Die neuen eisernen 

Uberbauten beginnen demnach fiir die Gleise 1 bis 3 am Pfeiler 41, fiir 

das Gleis 4 am Pfeiler 40 und iiberbriicken die neue Vorhalle bis zum 

neuen Pfeiler G  mit einer Pendelrahmenreihe in der Linie der //-Funda

mente. Diese Fundamente liegen in der Achse der alten Stiitzcnreihe, 

miissen indessen neu hergestellt werden, da die alten Fundamente im 

Verhaltnis zur Tiefenlage des U-Bahn-Tunnels zu hoch liegen und aufierdem 

zu schwach sind. An die Stelle des fruheren senkrecht zur Bahnachse 
liegenden Frontpfellers tritt der zur StraBenachse parallele Pfeiler G, der 

den alten Pfeiler teilweise uberdeckt. Nun folgt der neue Uberbau der 

verbreiterten StraBe „An der Jannowitzbriicke" mit dem Mittelpfeiler F  

(Peńdelrahmen) und der auf dem westlichen Burgersteig liegenden Portal- 

reihe E  und £>,. Der U-Bahn-Tunnel liegt zwischen den Pfeilern G und F; 

F  selbst uberdeckt den alten Endpfeiler des Bogens 67 vollkoinmen, 

wahrend E  und D l die Pfeiler 1 bis 3 etwa unter 45° durchschneiden. 

Die eisernen Uberbauten setzen sich noch bis zum Pfeiler C  fort, der 

durch Erweiterung der Pfeiler 4 und 4' und durch Ausbetonierung des 

Bogens 71 entstanden ist. Zur Verringerung der Spannweiten ist noch 

der Pfeiler D  zwischen E  und C eingeschaltet, der elnzige Pfeiler, der 

seinen Platz zw ischen  vorhandenen alten Fundamenten gefunden hat.

Das Gelande des Viaduktes gehórte friiher teilweise zum Spreelauf, 

teilweise zum fruheren Kónigsgraben, der etwa im Zuge der heutigen 

DircksenstraBe verlief. Die Bezeichnung der StraBe „An der Stralauer 

Briicke" riihrt von dem Vorhandensein dieses Grabens her. Aus der 

Verschiedenheit der fruheren Bodengestaltung erkiart sich die mannigfache 

Art der fruheren Griindungen. So flndet sich in dem westlichen Teile 
des Viaduktes durchweg Bruchsteinmauerwerk zwischen Holzspundwanden; 

das Endwiderlager des Bogens 67 (Pfeiler F) zeigte fast ausschliefilich

Pfahlgriindungen, wahrend der 

alte Frontpfeiler und die 

Stiitzenreihe der Bahnhofsvor- 

halle teilweise auf Senkbrun

nen, teilweise zwischen Spund- 

wanden gegriindet waren.

Aus den geschilderten Ver- 

haltnissen geht ohne welteres 

hervor, daB der Umbau des 

Viaduktes aufierordentlich ver- 

wickelte Bauvorg3nge hervor- 

rufen mufite, und dafi daher

fr jg e r j  bis YE faft) „  neue S.0.K. + 13,12 Bchelfsbriicken Tr.53 gehobene S.U.K.+12,55
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Abb. 5. Schnitt durch 

ein Gleis, alte und neue 

Fundamente; Bohrpfahle.
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(Im Yordergrunde Spreetunnel, siidlicher Bauabschnitt.)

Abb. 7.

Fiillen der Bohrpfahle (Druckluftschleuse).
Abb. 9. Voriibergehende Abstiitzung eiserner Uberbauten 

vor dem Einbau der eisernen Abfangung.

eine eiserne Abfangekonstruktion zur Durchfiihrung der einzelnen Bau- 

zustande die einzige MOglichkeit darstellte. Diese Abfangekonstruktion 

erstreckt sich von Pfeiler 41 bis zum Pfeiler C; ihre Aufgabe ist es, die 

Beseitigung der bestehenden Massivkonstruktionen und das Einbringen 

der neuen Fundamente zu ermOglichen; dabei mufite sie derart ein- 

gerichtet werden, dafi an Stelle einzelner Hilfsfundamente, die im 

Laufe des Baufortschritts beseitigt werden mufiten, endgiiltige Fundamente 
Verwendung finden konnten, und dafi schlieBIich der Einbau des U-Bahn- 

Tunnels und der neuen eisernen Uberbaulen ohne wesentliche Veranderung 

der Abfangekonstruktion vor sich gehen konnte.

Es kam erschwerend hinzu, dafi es nicht mOglich war, den Reichs- 

bahnbetrieb voriibergehend dreigleisig zu gestalten, da auf der vier- 

gleisigen Strecke zwischen Chariottenburg und dem Schlesischen Bahn

hof hochstens zwei solcher auf drei Gleise beschrankten Baustellen vor- 

handen sein diirfen, und die Reichsbahn bereits die Baustellen Museums- 

insel und Holzmarktstrafie (Ost) —• die bestehende Uberfiihrung zwischen 

dem Bahnhof Jannowitzbriicke und dem Schlesischen Bahnhof —  be- 

gonnen hatte, und die Baustelle Frelarchenbrucke sich nach Fertig- 

stellung einer dieser Bauwerke anschliefien sollte. Wegen der geringen 

Krummungshalbmesser der Gleise und der Nahe der an den Vladukt 

herantretenden Hauser, des Bahnhofes und der Spree war die Errichtung 

eines Notgleises ebenfalls nicht durchfiihrbar; die Abfangekonstruktion 

mufite daher im vollen bestehenden Betriebe der Reichsbahn, die 

wahrend der Ausfuhrung den elektrischen Betrieb mit einer Zugfolge von

2 min einfuhrte, hergestellt werden. Ais zweites Erfoidernis kam hlnzu, 

dafi mit Riicksicht auf die Sicherheit des Reichsbahnbetriebes der Tunnel- 

bau erst begonnen werden durfte, nachdem die neuen Fundamente her

gestellt waren; eine gleisweise Teilherstellung der Fundamente kam damit 

ebenfalls nicht in Betracht.

Die Hilfsfundamente fiir die Abfangekonstruktion konnten nur auf den 

freien Stellen zwischen den alten und neuen Fundamenten untergebracht 

werden, und es ist aus diesem Grunde nicht weiter verwunderlich, dafi 

die Konstruktionen recht unrcgelmafiig gestaltet sind und dafi sie teilweise

mehrere Belastungs- 

zustande durchmachen 

mufiten, da auch elnige

Hilfsfundamente ent- , , T . . . .  ....
sprcchend den Bau- A1>b-8- Vorubergehende Abstutzung

fortschritten wieder eines TraScrs und Verankerung des Pfeilers. 

entfernt werden mufi
ten. Da sich die Tiefenlage der neuen Fundamente nach derjenigen des 

Tunnels richten mufite und der Senkkasten von F  wegen des starken 

einseitigen Erddruckes sogar noch unter den Tunnel etwas heruntergreift, 

ergaben sich dementsprechend tiefe Hilfsfundamente (Abb. 5). Die Unter-. 

schiede zwischen den alten und neuen Fundamenttiefen betragen bis zu

13 m, und die einzige MOglichkeit, unmittelbar neben den alten Fun

damenten andere bis zu dieser Tiefe herunterzubringen, gaben Bohrpfahle, 

dereń Ausfuhrung unter den Viaduktbogen gerade noch mOglich war 

(Abb. 7). Es wurde gefórdert, dafi die Bohrpfahle mindestens 3 m unter 

die in unmittelbarer Nahe liegenden Senkkastenschneiden heruntergehen 

sollten, weil mit dem Absenken der Fundamente eine Auflockerung des 

Bodens und damit eine Verringerung der Tragfahigkeit der Pfahle zu be- 

fiirchten war. Die Langen der Bohrpfahle betrugen bis zu 16 m, ihr 

Durchmesser 40 cm; die tiefste Griindung neben Pfeiler F  reicht bis zur 

Ordinate 16,80 herunter, so dafi sich zwischen dieser und der S.O. der 

Reichsbahn ein HOhenunterschied von iiber 26 m ergibt. Die Pfahle er- 

hielten einen Mantel von 6 mm Wandstarke, der ais statisch mitwirkend 

betrachtet werden konnte. Der Betoninhalt wurde sofort nach Erreichung 

der vorgeschriebenen Tiefe mit Hilfe einer Druckluftschleuse nach dcm 

Verfahren von Griin & Bilfinger unter einem Druck von etwa 3 at ein

gebracht und die Rohrmantel sodann um etwa 1 m gezogen, damit der 

unter Druck stehende Beton einen breiteren Fufi bilden sollte. Wegen 

des groBen Rohrdurchmessers und der Lange der Rohre ergaben sich 

beim Ziehen der Pfahle grofie Schwierigkeiten, die schlieBIich durch An- 

wendung von Wasserdruckpressen iiberwunden wurden. Es wurden iiber 

400 solcher Pfahle gebohrt, die sich iiber die ganze Baustelle verteilen.
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Mehr ais 40Probebelastun- 

gen ergaben, daB eine 

gentigende Tragfahigkeit 

gewahrleistet war; sie er

gaben auch die technisch 

nicht ohne weiteres er- 

klarliche Erscheinung, daB 

frisch gebohrte Pfahle auf 

die Probebelastungen vlel 

starker reagleren ais altere 

Pfahle. Vermutlich hangt 

dies damit zusammen, daB 

das den Rohrmantcl um- 

gebende Erdreich durch 

das Einbringen und Hoch- 

ziehen des Mantels zwei- 

mal in entgegengesetztem 

Sinne gestdrt wurde und 

sich erst allmahlich wie

der fest an den Mantel 

anschlieBt.

Die Kopfe der ein

zelnen Bohrpfahlgruppen 

wurden durch eine Eisen- 

betonkonstruktion verbun- 

den und bilden so die Fun- 

damente der Abfangekon- 
struktionen. Da Schrag- 

pfahle nicht verwendet 

werden konnten, eine waagercchte Beanspruchung der Hilfsfundamente 

aber durch Brcms- und Fliehkrafte und durch einseitigen Erddruck beim 

Absenken der neuen Fundamente zu erwarten war, wurden die Kópfe 

der Bohrpfahlgruppen durch Anker miteinander und mit in der Nahe llegen- 

den alten Fundamenten und dgl. verbunden. AuBerdem wurden, vor allem 

zur Aufnahme der Fliehkrafte, auf der Innenseite der Viaduktkurve be

sondere Betonkórper hergestellt und an diesen weitere Verankerungen 

der Bohrpfahle befestigt.
Das Hereinbringen der Pfahle ist, obwohl es ais die elnzig mOgliche 

hier in Frage kommende Bauweise anzusprechen ist, fiir die alten Pfeiler 

des Vladuktes nicht ganz gefahrlos gewesen. Die Ursache hlerfiir wird 

hauptsachlich darin zu suchen sein, daB beim Ausbohren der Rohrmantel 

Bodenmaterial von auflerhalb in den Mantel eindrlngt, zumal wenn der

Boden stark belastet ist und dauernd erschiittert wird. Bei kleinerem 

Rohrdurchmesser und geringen Bohrtiefen mogen die Verluste an Boden 

so gering sein, daB sie keine erkennbaren Bewegungen benachbarter 

Fundamente hervorrufen. Hier aber, wo Rohrdurchmesser von 40 cm mit 

Tiefenunterschieden bis zu 13 m gegeniiber den benachbarten Pfeilern 

verwendet wurden, gaben Teile der Pfeiler zunachst unmerklich nach und 

verursachten dadurch plótzlich auftretendc starkę Oberbeanspruchungen 

anderer Steilen, die sich im Zerspringen von Auflagcrsteinen und anderen 

bedenklichen Anzeichen bemerkbar machten. Umfangreiche Ver- 

ankerungen der alten Pfeiler und eine vorubergehende Absttitzung der 

alten eisernen Oberbauten auf starkę hólzerne Stempel und schnell her- 

gcstellte Betonfundamente waren daher unbedingt notwendig. Dadurch 

wurde zwar das Einbringen der eisernen Abfangekonstruktion stcllenweisc 

erheblich erschwert, jedoch bewiesen die Nieteindriicke an den Enden 

der Holzstempel, daB diese ganz selbsttatig zum Tragen herangezogen 

worden sind und die weitere Zerstórung schwacher Pfeiierteile verhindert 

haben (Abb. 8 u. 9).
Gleichzeitig mit den Bohrpfahlgriindungen hatten die vorbereitenden 

Arbeiten fiir den Abbruch der GewOlbebogen eingesetzt. Diese Arbeiten 

bestanden zunachst in der Herstellung von tragfahigen Betonkórpern, die 

nach Beseitigung der Ausmauerung iiber den Pfeilern von der Bogen- 

kampferhdhe bis zur Bettungsunterkante etwa in Pfeilerstarke hergestellt 

wurden. und das erste Auflager der Behelfsbriicken bildeten. Hierzu 

wurden Schiene und Schwelle durch auBerhalb der Schienen unter die 

Schwellen gelcgte Walztrager abgefangen, so daB die Arbeiten unter den 

fahrenden Ziigen ausgefiihrt werden konnten. Die von Bogenpfeiler' zu 

Bogenpfeiler freitragenden Behelfsbriicken bestehen fiir jedes Gleis aus 

vier Peinerl-Tragern mit aufgenieteten Lamellen, einer kraftigen Quer- 

verbindung und untergesetzten Auflagertragern. Sie wurden in den nacht- 

lichen Bctriebspausen durch zwei Gleisdampfkrane (Abb. 10) vom be

nachbarten Gleis aus unmittelbar auf die Betonauflager, jedoch ohne feste 

Verbindung mit diesem eingesetzt, nachdem das Gleis und das Bettungs- 

material im Bereiche der betreffenden Behelfsbriicke entfernt worden war. 

Die Briicken wurden wegen der spateren Auflagerung auf die Abfange

konstruktion auch in der Querrichtung waagerecht verlegt und die not- 

wendige Kurveniiberhóhung durch konlsche Schwellen wiederhergestellt. 

Zur Sicherung gegen seitliches Gleiten auf den Briicken, dereń obere 

Niete versenkt geschlagen wurden, wurde jede zweite Schwelle mit 

einem untergesetzten Winkeleisen versehen. Eine Beeintrachtigung des 

Reichsbahnbetriebes ist, obgleich teilweise sehr schwere Behelfsbriicken 

verlegt und in einigen Failen die Briicken sogar in zwei StuCken ein- 

gelegt werden mufiten, nlemals eingetreten. (SchluB folgt.)

Abb. 10. Gleiskran beim Vcrladen 

von Behelfsbriicken.

Die Kalteversuchsanstalt des Neubauamtes Kanalabstieg (Mittellandkanal).
a iic  Rechte vorbeh»iten. Von Regierungsbaurat Reinhardt und Regierungsbaumeister a. D. Mussaeus.

Fiir die Hebewerke Rothensee und Hohcnwarthe nórdlich von 

Magdeburg Im Zuge des Mlttellandkanals sind Schwimmcrhebcwerke in 

Aussicht genommen, und zwar wird die gesamte Last des beweglichcn 

Teiles von rd. 4200 t durch den Auftricb zweier Schwimmer von je rund 

2100 m3 Inhalt ausgeglichen. Die geplanten Schwimmer haben 9 und 10 m 

Durchmesser und 34,0 und 28,0 m Hohe. Die wegen des fast 20 m be- 

tragenden Hubes der Hebewerke 70 und 67 m tlef unter Geiande reichenden 

Schachte, In denen die Schwimmer auf- und abfahren, erhalten 10 und 11 m 

Uchte Welte. Dies sind Schachtdurchmesser, wie sle im Bergbau bei 

weitem nicht erreicht werden, die also bei der Ausfiihrung zu besonderer 

Vorsicht mahnen. Zwar hat auch das seit iiber 30 Jahren in Betrieb 

bcfindliche elnzige vorhandene grdfiere Hebewerk Henrichenburg Schachte 

von fast dem gleichen Durchmesser, doch lagen hier besonders gunstige 

Untergrundverhaitnisse vor, und auBerdem sind die Schachte, da sich das 

an sich schon bedeutend kleinere Gewicht des beweglichen Bauteiles auf 

fiinf Schwimmer verteilt, nur rd. 30 m tief. Fiir die Auskleidung der 

Schwimmerschachte in Rothensee und Hohenwarthe geniigt der aus dem 
Bergbau bekanntc und auch in Henrichenburg angewandte Ausbau mit 

eisernen Tiibbingen allein nicht mehr, sondern zur Aufnahme des Gcbirgs- 

druckes wird seine Verstarkung durch Beton notig. Weil nun im Unter- 

grunde beider Hebewerke eine Reihe gcologischer Schichten von den 

Schachten zu durchfahren sind, von denen verschiedene stark wasser- 

fiihrend und teilweise mehlartig fein sind, so ist, und auch noch aus 

anderen Griinden, das Abteufen der Schachte im Gefrlerverfahren vor- 

gesehen. Da die Tiibblngsaule des Ausbaues innen liegt, kommt die 

Betonverstarkung unmittelbar mit dem gefrorenen Schachtstofi in Beruhrung. 

Der Beton mufi wegen des grofien Schachtdurchmessers auBerdem eine 

erhebliche Festigkeit erhalten. Unter diesen Umstanden ist der Abbinde- 

und Erhartungsverlauf im Schachtauskleldungsbeton also von ganz be

sonderer Bedeutung.

Versuche iiber die Wirkung von Frosttemperaturen auf das Abbinden 

und Erharten frischen Betons sind zwar schon von anderer Seite bekannt-

geworden, doch gingen sie entweder von anderen Voraussetzungen aus, 

ais sie fiir die Abstiegbauwerke Rothensee und Hohenwarthe vorliegen, 

oder es handelte sich um reine Laboratoriumsversuche mit kleinen Probe- 

kdrpern, und ihre Ergebnisse lassen keine sicheren Schlusse zu auf die 

Vorgange in grOfieren Betonmassen, die unter den Verhaitnissen des ge

planten Bauvorganges im Baubetrieb hergestellt werden.

Da es sich im Mittellandkanal um sechs Schachte handelt, ist es des- 

halb vom Reichsverkehrsministerium fiir nótlg gehalten worden, das A b 

b ind en  und E rharten  von Beton in G e fr ie rs c h a c h te n  eingehend zu 

untersuchen unter mdglichster Anlehnung der Versuchsbedingungen an die 

wirkllche Ausfiihrung der Schachtbauten. Dabei soli gleichzeitig ein Urteil 

iiber die zweckmafiigsten Arbeitsweisen und Baustoffe gewonnen werden.

Aufierdem ist auch die Frage des zweckmafiigsten Schutzes des 

S chach tbe tons  gegen die A n g r iffe  des G rundw asse rs zu unter

suchen. Soweit hier etwa eine besondere Schutzschicht in Betracht 

kommen sollte, mufi die Móglichkeit erprobt werden, diese im Gefrier- 

schacht mit Sicherheit in der erforderlichen Giite herzustellen. Da alle 

Versuche fiir die Ausfiihrung der Schachtbauten nur dann hinrelchenden 

Wert haben, wenn sie In nicht zu kleinem Rahmen ausgefiihrt werden, 

durften die Kiihlraume, in denen die Versuche vorgenommen werden 

sollen, nicht zu kleine Abmessungen erhalten, auch mufite die Durch- 

fiihrung mehrerer verschicdener Versuche gleichzeitig moglich sein, um 

bei den, wie alle Betonversuche, verhaitnismafiig viel Zeit erfordernden 

Untersuchungen an Zeit zu sparen, und es mufite mOglich sein, gleich

zeitig verschieden tief gekiihite Raume zur Verfiigung zu haben.

Fiir die Unterbringung der Anstalt standen geeignete Raume nicht 

zur Verfiigung, es kam also ein Neubau in Frage. Dieser wurde. in-der 

Zeit von Marz bis Oktober 1929 auf der Baustelle des Schiffhebewerks 

Rothensee ausgefiihrt. Dabei ergab sich die Gelegenheit, gleichzeitig 

Buroraume fur die Hebewerkbauleitung Rothensee und fur ein chemisches 

Laboratorium sowie eine Wohnung fiir den Warter der Kiihlanlage mit 

zu erlangen.
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Dic GróBe und Art der Kiihlanlage einschlieBlich der Raumisolierungen 
muBte sich nach den Anforderungen richten, dic dic anzustcllenden Ver- 

suche und die geplante Betriebsweisc der Anstalt ergaben.

Im Gefrierschachtbau hat der Schachtstofi, wenn es sich nicht um 

das Tiefkalteverfahren handelt, zu dessen Anwendung hier keine Ver- 

anlassung vorliegt, eine Temperatur von i. M. —  10°, im Schacht selbst 
liegt die Temperatur meist hóher, im augenblicklichen Arbeltsraum kann

Langsschnitt E-F

Die GróBe und Bauart der Anstalt zeigen Abb. 1 bis 4 in Grundrissen 
und Schnitten. Da es sich um einen Bau fiir vortibergehende Zwecke 

handelt, wurde nur das KellergeschoB massiv hergestellt, das Erd- und 

Obergeschofi dagegen ais '/2 Stein stark ausgemauertes Holzfachwerk mit 

Sufierer Holzschalung und Pappdach. Be- und Entwasserung, Sammel- 

heizung und die erforderlichen Licht- und Kraftanschltiśse sind vorhanden. 

Die fertige Anstalt ist in Abb. 5 dargestellt.

ErdgeschoR

Hammerapparat

Arbeiłstisch
I SchuffrinneI ?  

\Mischmaschirit!

Abzugsschrank

Raum-
Thermometer
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Abb. 2.

Kellergescho/3 sie durch die Ausstrahlungs- 

warme der arbcitenden 

Menschen, den Fórder- 

betrleb, Liiftung u. a. bis 
wenlg unter 0 ° steigen. 

Ais Mitteltemperatur wurde 

sowohl fiir den gefrorenen 

Boden wic fiir die Luft- 

warme in den Versuchs- 
r3umen — 10° angenom- 

■2,15. men. Um aber auch Ver- 
suche bei tieferer Tempe

ratur vornehmen zu kón

nen, muBte die Anlage 

ausreichen, gleichzeitig in 

den gesamten Kiihlraumen (rd. 360 m3) Temperaturen bis ungefahr — 20° 

bei ungiinstigsten Verhaitnissen halten zu kónnen. GróBere Zuschlage zu 

dieser Kaiteleistung fiir Herunterkiihlen, Einlagern von groBen Mengen 

Materiał (wie bei Kuhlhausern) und Begehung der Raume waren dagegen 

nicht nótig.

Zweitens sollte die Temperatur in den Kiihlraumen wahrend der zur 

Ersparnis .an Maschlnenpersonal und einer Reserveanlage vorgesehenen 

taglichen Bctriebspause der Kaitemaschine von 8 Stunden nicht um mehr 

ais 2 ° ansteigen. Diese Schwankung von 2 ° wurde ais zulasslg fiir den 

Yersuchsbetrieb angesehen.
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Bis auf einen liegen alle Kiihlraume, um die Kaiteverluste auf das 

geringste MaB zu bcschranken, im KellergeschoB, das an diesen Stellen 

iiber Gelande noch durch eine Erdanschiittung geschiitzt ist. Wie sein 

GrundriB zeigt, gelangt man durch die Kalteschleuse (Raum 4) in den 

Priifraum (3), der eine 300-t-Martenspresse fiir 20-cm- und 30-cm-Beton- 

wiirfel, eine 60-t-Richterprcsse fur 7-cm-Wiirfel und einen Hammerapparat 
fur das Einschlagen der Proben enthalt. An den Priifraum schlleBt sich 

der Hauptversuchsraum (1) an, in dem eingebrachte Bodenmengen mit 

besonderen Gefrierbatterien in gefrorenes Gebirge verwandelt werden 

kónnen zur Nachahmung des gefrorenen StoBes der Schachte. Zwei 

weitere kleinere Raume (2 und 2 a) sind fiir besondere Versuchszwecke 

und zur Aufbewahrung von Probekórpern bei Frosttemperatur bestimmt. 

Von ihnen ist der Raum 2 a durch eine Doppeltiir ganz besonders gegen 

Kalteverluste geschiitzt. Im ErdgeschoB ist der Raum 12 ais Kiihlraum 

eingerichtet, auch ihm ist eine Kalteschleuse (13) vorgelagert. Die 

Maschinenanlage zur Kaiteerzeugung Ist im KellergeschoB im Raum 10 

untergebracht. Der Raum 6 dient ais kleine Werkstatt, in der einfachere 

Arbeiten fiir die Versuchseinrichtungen und die Unterhaltung der Maschinen

anlage ausgefiihrt werden kónnen. Die iibrigen Raume des Keller- 

geschosses sind Wirtschaftsraume.
Im ErdgeśchoB liegt iiber dem Priifraum des Kellergeschosses der 

Raum 14. Hier wird der Beton fiir die Versuche .iiber Tag“ gemischt. 

Hierzu ist ein Eirich-Miscber mit Antrieb durch Elektromotor aufgestellt.

Durch eine Klappe im Boden, die eine Schiittrinnc verschlieflt, kann der 

Beton nach dem Mischen in den Kuhlraum 3 =  in den .Schacht" gegeben 

werden, von wo aus er dann mit Karren zum Einbau in die Versuchs- 

raume gebracht wird. Raum 15 dient ais Vorratsraum fiir Gerate und 

Baustoffe und gelegentlich auch ais Erweiterung der Versuchsraume. 

Die Raume 17 und 18 sind Biiroraume fiir die Versuchsanstalt. Im 

Raum 18, dem Zlmmer des Leiters der Anstalt, ist der Waagetisch fiir 

das chemische Laboratorium aufgestellt, auBerdem enthalt er noch das 

Ableseinstrument fiir die Fernthermometeranlage der Kiihlraume. Ais 
chemisches Laboratorium dient der Raum 19, ais kleine Dunkelkammer 

der Raum 23. Die Raume 20 und 21 sind Biirozimmer fur die Strecken- 

bauleltung Rothensee.

Abb. 5.

Drittens muBte es móglich sein, jeden Kuhlraum fiir sich auf beliebige 

Temperatur zu bringen und diese zu halten, auch wenn die benachbarten 

Kiihlraume ausgeschaltet sind. Vor allem sollte der kleine Raum 2a eine 

so starkę Kiihleinrichtung erhalten, daB in ihm jederzeit etwa — 20° 

gehalten werden kónnen, um bei besonders niedrigen Temperaturen 

kleinere Versuche jederzeit ohne Stórungen des iibrigen Versuchsbetrlebs 

ausfuhren und um Probekórper lagern zu kónnen. SchlleBlich sollten im 
Hauptversuchsraum (1) die Gebirgstemperatur und die Lufttemperatur 

unabhangig voneinander regelbar sein, da auch beim Gefrierschachtbau 

dic Temperatur der Frostmauer wesentlich niedriger zu sein pflegt ais
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die im Schacht selbst vorhandene. An die Regelbarkeit der Kiihlanlage 

wurden also ganz besonders hohe Anforderungen gestellt.

Um alle vorgeschriebenen Bedingungen mOglichst gut erfullen zu 

kOnnen, wurde eine zwelstufige Ammoniak-Kiihlanlage und mlttelbare 

Kiihlung der Luft durch mit Sole gefiillte Rohrleitungen gewShlt. Der 

Kreislauf des Ammoniaks und der Sole ist in Abb. 6 schematisch dar- 

gestellt, die Anordnung der Raumberohrung (Luftkiihleinrichtung) und der 

Gefrlerbattcrie zum Abfrieren des eingebrachten Bodens des Raumcs 1 

ist aus Abb. 7 u. 8 zu ersehcn, den Ammoniakkompressor glbt Abb. 9 

wieder.

Die Leistung der Anlage betragt 20 000 WE/h bei — 35° Ver- 

dampfungstemperatur, entsprechend etwa m ax.— 20° bis 25° Kiihlraum- 

temperatur. Der langsam laufende Kompressor hat einen Stufenkolben, 

bei dem auch der Ringraum zur Niederdruckseite gehOrt, und einen 

Zwischenkiihler fiir die Enthitzung der auf der Niederdruckseite ver- 

dichteten DSmpfe. Durch Abschalten eines Teiles der Niederdruckseite 

kann man auch geringere Kaltclelstungen mit der normalen Maschinen- 

drehzahl erzeugen.

Abb. 9.

Ais Antriebmaschine dient ein Drchstrommotor von 15 kW Leistung; 

ein Reserveantrieb ist nicht yorgesehen.

Die Raumberohrung ist reichlich bemessen, um eine mOglichst groBe 

Kaitespeicherung zu erhalten und u. U. jeden Raum fiir sich betreiben 

zu konnen. Zur Unterstiitzung der Speicherwirkung und zum Schutze 

der Isolierschicht haben die Kiihlraume eine innere Auskleldung mit 

V, Stein starkem Mauerwerk erhalten. Der Sole-

umlauf Ist in jedem Raum einzeln regelbar, die Sole- 

spelcher sind, um Platz zu sparen, unter der Decke 

auf eisernen Tragern gelagert, der Raum 2a hat 

doppelte Berohrung erhalten.

Zur Gefrlerbatterie im Raum 1' gehoren 18 senk- 

rechte Gefrierrohre, die genau den im Schachtbau 

iiblichen entsprechen; sic bestehen also aus einem 

engen, unten offenen Fallrohr, in das die gektihlte 

Sole oben eintritt. In dem Ringraum zwischen 

diesem Fallrohr und dem Mantelrohr steigt sie dann 

hoch und gibt dabei ihre Kaite an den umgebenden 

Boden ab (Abb. 10). Die Gefrierbatterie ist unab- 

hangig von den Raumkiihleinrichtungen unmittelbar 

an den Solebehalter im Maschinenraum angeschlossen 

und hat eine eigene Soleumlaufpumpe; der Soleumlauf 

kann in jedem Gefrierrohr iiir sich geregelt werden.

T

f r 1

Gefrier-ftohr 

Abb. 10.

Gefrieranfoge

SchniU C-D

FuBboden, Wandę und Decken aller Kiihlraume sind mit durchtrankten 

Korkplattcn isoliert. An den Trennwanden benachbarter Kiihhaume ist 

diese Isolierschicht beiderseits angebracht, um fiir jeden Raum einen 

geschlossenen Kasten aus Isolierschicht zu erhalten, aber nur in je 8 cm 

Starkę; die iibrlgen Fiachen sind 16 cm stark mit Kork belegt.

Die Kalteschleusen, die ja nur ais Ausgleichraum dienen und auch 

keine Raumberohrung haben, sind nur 10 cm stark isoliert. Die einzelnen 

Korksteinplatten sind im Verband in heiBflussigem Korksteinkltt versetzt 

worden, die Gesamtstarke der Isolierung ist, um durchgehende Fugen zu 

vermeiden, bei den Kiihlraumen iiberall in zwei Einzelschichten von 

8 bzw. 4 cm zerlegt worden.

Da sich in der Nahe der Frostversuchsanstalt Rothensee die Beton- 

priifanstalt Glindenberg des Kanalbauamtes Magdeburg befindet, die alle 

laufenden Betonuntersuchungen fiir den ganzen Mlttellandkanalbau im 

Bereiche der F.lbstrombauverwaltung ausfiihrt, ist die Frostversuchsanstalt 

nur mit dem fiir ihre besonderen Zwecke unbedingt nOtigen Beton- 

bereitungs- und Priifungsgerat ausgeriistet worden. AuBer dem iiblichen 

Kleingerat und der Werkstatteinrichtung sind vorhanden: eine Beton- 

mlschmaschine Bauart Eirich fiir 150 1 Fiillung, ein MOrtelmischer, zwei 

Einhammerapparate, eine Wiirfelpresse fiir 300 t Druck und eine fiir 60 t, 

eine ZerrelBmaschine.

Die Betonmischmaschine hat elektrischen Antrieb; fiir alle iibrigen 

Maschinen wurde Handantrieb ais ausreichend angesehen.

Fiir die Ermittlung des Warmeverlaufes beim Abbinden und Erharten 

sowohl im Beton in verschiedencn Entfernungen von dem gcfrorenen 

GebirgsstoB und von der Schachtluft, wie auch in dem gefrorcnen StoB
in verschiedenen Entfernungen 

zur Ringleitung von dem abbindenden Beton

und fiir die Oberwachung der 

Temperatur in den Kiihlraumen 

selbst vor allem wahrend der 

Versuche sind eine grOfiere 
^LjrrMTT*; 1 ^  :.'i , .P?., *§ Anzahl gleichzeitig zu beob-

achtender MeBstellen erforder- 

lich. Diese mit den iiblichen 

InnnonndrM  60 50 w glasernen Quecksilberthermo-
Lungsanswm Querschniłt metern fflr unmittelbare Ab-

Abb. 11. lesung zu besetzen, ist ein-

mal wegen dereń groBer 

Sprodigkeit in der Kaite, der Schwierigkeit ihres beweglichen Einbaues 

in den tief in den Versuchsblocken liegenden MeBstellen und des zeit- 

raubenden Ablesens, das das jedesmalige Betreten der Versuchsr3ume 

und geiibte Hilfskrafte erfordert, nicht mOglich. Deshalb wurde eine 

elektrische Fernthermometeranlage gewahlt.

Ais Thermometer sind fiir die Messung der Abbindctemperaturen 

listenmaBige Platin-Widerstands-Einschraubthermometcr von Siemens & 

Halskc, fiir die Messung der Lufttemperaturen Nickel-Widcrstands- 

thermometer fiir feuchte Raume beschafft worden. Im ganzen sind 

33 Einschraubthermometer vorhanden, von denen 15 im Hauptversuchs- 

raum fest angeschlossen wurden, wahrend die restlichen" 18 wahlweise 

in diesem Raum, in Raum 2 und Raum 2a benutzt werden konnen, um 

gegebenenfalls fiir besondere Zwecke zur Verfiigung zu stehen. Die 

fiinf Luftthermometer sind in den fiinf Vcrsuchsr3umen fest angeschlossen 

worden. Bei den Abbindeversuchen an grOBeren Betonblocken liegen 

die MeBstellen 1 m tief von den Stirnseiten der BlOcke entfernt. Die 

Thermometer werden hier nach dem Einbringen des Betons unter Be- 

nutzung besonders angefertigter mit einbetonierter Schutzrohre von der 

Stlrnseite des Blocks elngesetzt und, um ihre Beschadigung zu vermeiden, 

vor dem Zerschlagen des Betons wieder entfernt. Die Anordnung der 

Thermometer bei den Versuchen ist in Abb. 11 dargestellt. Die Wirkung 

der Thermometer beruht auf der Anderung des elektrischen Leitwider- 

standes, die ihre Platin- oder Nickelspirale unter dem EinfluB der Temperatur 

erleidet. Das Ableseinstrument (Abb. 12) ist in dem Buro des Anstalts- 

leiters angebracht worden.

Abb. 8.



Raumłemperatur+l5°-

ftoumtem£ejwtur±0?_

ftaum \fem perafur -5 °

fiaumtemperatur -15 °_

j ah^inR91 1^11 is R e inh a rd t u. M ussaeus, Die Kalteversuchsanstalt des Neubauamtes Kanalabstieg (Mittellandkanal) 261

Die starker ausgezogenen Kurven gehoren zu 30 cm Wurfetn 
•  schwacter •  » •  » •  2 0»  •

Abb. 13.

A.ie Rechie vorbeh«iten j)je neue Markthalle der

Von Stadtbaumelster

Der Verband der Unterbadlschen Fleckviehzuchtgenossenschaften und 

der Gemeinderat entschlossen sich nach eingehenden Untersuchungen, 

im Fruhjahr 1930 in der Zentrale des badischen Odenwaldcs eine grofie 

Markthalle zu erstellen. Die Stadtverwaltung selbst hat ein wesentliches 

Interesse an der Erhaltung und Fórderung der Markte, da sie eine Anzahl 

Fremder nach Mosbach ziehen und dadurch Handel und Gewerbe stark 

befruchten. In erster Linie soli diese Markthalle den Absatz an Zucht- 

und Nutzvieh vergr<5Bern. Ferner sollen in der Halle Tiermarkte, Tier- 

ausstellungen und ahnllches abgehalten werden. Ebenso kann auch die 

Halle zu Ausstellungen aller Art, Massenversammlungen usw. Verwendung 

finden. Durch Abgabe von namhaften Zuschiissen vom Reich und von 

dem badischen Staat aus dem landwirtschaftlichen Notprogramm konnte 

die Finanzierung des Neubaues durchgefiihrt werden. —  Die Bauarbeiten 

wurden im Mai 1930 begonnen, und nach verhaitnism3Big kurzer Bauzeit 

(5 Monate) fand die Einweihung am I I .  Septcmber 1930 statt.

Stadt Mosbach (Baden).
Stelnbach, Mosbach.

Auf einem 15 000 m2 groBen Gelande in der Nahe des Giiterbahnhofs 

ist die neue Markthalle, in der Hauptachse in Nord- und Siidrichtung, 

erstellt. Infolge dieser Stellung der Halle stehen die Tiere bei geóffneten 

Toren, was bei Markten immer der Fali ist, nicht in der Hauptwlnd- 

richtung, sind also vor Zugluft geschiitzt. An der Ruckseite der Halle 

befindet sich ein 5400 m2 groBer VorfiihrpIatz mit anschlieBender Ver- 

laderampe. Auf zwei erhóhten Standplatzen ist Gelegenhelt geboten, 

300 Stiick Vieh im Freien aufzustellen und den Kaufern anzubieten. Zur 

Vornahme von Pramiierungen sind MeBplatten im Vorfiihrplatz eingebaut. 

Das Tranken der Tiere geschieht an einer im Vorfiihrplatz aufgestellten 

flieBenden Trankanlage. Der am Hallengrundstiick elngebaute Gleis- 

anschlufi ermógllcht in kurzer Zeit den Zu- und Abtransport der Tiere 

bzw. der Ausstellungsgegenstande zu und von der Halle nach der Bahn.

Der Not der Zeit gehorchend, ist der Bau (Abb. 1) In schlichter Form 

gehalten und wirkt durch seine Einfachheit sehr gediegen und solid.

Das mit der Anstalt verbundene chemische Laboratorium im Raum 19 

enthalt seinem Zwecke entsprechend die zur Untersuchung von Beton, 

Zement, lsolierstoffen und Wasser erforderllchen Apparate und Gerate. 

Fiir Kochzwecke u. dgl. sind die notigen elektrischen Anschliisse vorhanden, 

auBerdem ist, um fur bestimmte Untersuchungen mit offener Flamme 

arbeiten zu kdnnen, eine kleine Blaugasanlage eingebaut worden. Wage- 

arbeiten kann der Chemiker, dem gleichzeitig die Leitung der Frost- 

versuchsanstalt iibertragen ist, in seinem neben dem Laboratorium gelegenen 

Btiroraum ausfiihren.

Der Versuchsbetrieb in der Anstalt ist seit Januar 1930 im Gange. 

Zunachst wurden im Hauptvcrsuchsraum (1) mit den Gefrierbatterien die 

1 m starken und 2 m hohen Bodenwande abgefroren, die den gefrorenen 

SchachtstoB beim Versuch darstellen sollen. Ais Bodenarten sind 

hlerzu verwendet diluviale kiesige Sande, Septarienton und, da Griin- 

sand nicht in der nótigen Menge zur Verfiigung stand, drittens ein 

Feinsand, der durch Zusatz von TraB dem im Untergrunde der Hebe- 
werke angetroffenen Griinsand in seiner Kornzusammensetzung ahnlich 

gestaltet wurde.

Die bisherigen Versuche haben sich in der Hauptsache erstreckt auf 

die Untersuchung von Beton in einer ausgesuchten und grOfite Dichtigkeit 

gewahrleistendenZusammcnsetzung mit einem Zementgehaltvon 400 kg/m3, 

wie dies im Schachtbau ublich ist. Fiir den Beton wurden gewóhnllche 

Zemente, hochwertige Zemente und Tonerdezemente verwendet. Auch 

das Anbringen von Klebedlchtungen verschiedener Art ist bereits unter- 

sucht. Der Gedanke, die Versuche in einem der Wirklichkeit entsprechenden 

Rahmen durchzufiihren, hat sich vollkommen bewahrt. Um zu zeigen, wie 

sehr die GróBe der Versuchskórper die WarmetOnung und dereń Verlauf 

und damit auch die erzielbaren Festigkeiten beeinfluBt, seien hier zwei 

Schaubilder belgegeben iiber den Warmeverlauf in frisch hergestellten 

Betonkórpern verschiedener Grćjfle. Alle Yersuchskorper haben die gleiche

Kornzusammensetzung und enthalten 400 kg Tonerdezement Alumna der 

Wlcking-Werke auf 1 m3 Beton. D:e Temperaturmeflstcllen llegen bei den 

Normenwiirfeln jeweiis in der Mitte, also bei den 20-cm-Wiirfeln 10 cm 

von der Oberfiache, bei den 30-cm-Wiirfeln 15 cm, in der in diesem Falle 

nur 1 m langen Versuchswand aber in der lotrechten Mittellinie der Wand 

und 10 cm von der Holzschalung der Vorderseite entfernt. In Abb. 13 

ist der Warmeverlauf in 20- und 30-cm-Wiirfeln bei verschledenen Raum- 

temperaturen dargestellt. Die zu einer Versuchsgruppe gehórenden Kurven 

haben immer die gleiche Linienzelchnung, die Kurve fiir den 20-cm-Wiirfel 

ist immer die schwacher ausgezogene, auBerdem tragen zusammengehOrige 

Kurven noch die gleiche arabische Ziffer.
In Abb. 14 Ist der Warmeverlauf bei einer Raumtemperatur von — 5 °  

an den MeBstellen I und III des im Schnitt eingezelchneten, an dic Septarien- 

tonwand elnbetonierten Versuchsblockes, in dem gleichzeitig hergestellten 

20-cm-Normenwiirfel (IV) und in den 20-cm- und 30-cm-Normenwiirfeln der 

Versuchsgruppc 3 von Abb. 13 dargestellt. Man erkennt deutlich den 

erheblichen EinfluB der GróBe der Versuchsk0rpcr auf den Abblndeverlauf. 

Schon bei — 5° Raumtemperatur erhalt man den Scheitel der Warmekurve, 

der normal bei Alumnazement zwischen acht und zehn Stunden-AIter des 

Betons liegt, bei 20-cm- und 30-cm-Wiirfeln ganz erheblich frtiher. Wollte 

man sich lediglich auf die bei derartigen NormenkOrpern zu Beginn des 

Einfrierens ermlttelten Anfangsfestlgkeiten stutzen, so wiirde die in aus- 

gedehnteren BetonkOrpern selbst bei nur 20 cm Starkę vor Beginn des 

Einfrierens erreichbare Festigkeit viel zu ungiinstig beurteilt werden. Bei 

gewóhnlichen und hochwertigen sonstigen Zementen kommt die GróBe 

des Versuchskt)rpers noch mehr in Betracht.

AuBer fiir die Betonuntersuchung hat die Versuchsanstalt auch bereits 

wertvolle Hilfe geleistet bei der Untersuchung der vielfach angewendeten 

Bleibitumendichtungen in ihrem Verhalten bei niedrigen Temperaturen 

und bei der Prufung von Uferschuttsteinen auf Frostbestandigkeit.

Abb. 12. Abb. 14.
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Der in lichten Farben gehaltene ruhige Baukórper mit seiner klaren, 

offenen, geraden Zweckbestimmungsform belebt die ganze Umgebung in 

vorteilhafter Weise. Die auBere Gestaltung der Halle hat sich aus der 

Zweckmafiigkeit der inneren Einteilung ergeben.

Abb. 1.

Zu ebener Erde des im Freien liegenden Vorfiihrungsplatzes liegt 

der Hallenboden. Der Haupt- bzw. Personeneingang ist durch Vorziehen 

der Umfassungswand, breite Freitreppe und das flachę Freidach angenehm 

betont. Die Markthalle ist ais dreischiffige Halle ausgebildet, wobei die 

Haupthalle mit einer Breite von 18 m hochgezogen ist.

Der Hallenneubau hat eine Lange von 49 m und eine Breite von 

45 m, bedeekt somit eine Flachę von 2200 m2. Abb. 2 gibt den Grund

rifi, Abb. 3 einen Querschnitt der Halle.

(łuerschnitt

Abb. 4.

fiachen Binderkonstruktion uberdeckt. Die Breite der Seltenschlffe be

tragt 13 m.
Das Haupthallendach ist ein Zollinger - Lamellendach (Abb. 3 u. 5). 

Infolge dieser Konstruktion war es móglich, die Haupthalle, ohne die 

Raumwlrkung zu beeintrachtigen, niederer zu halten. Die Schónheit in der 

Formgebung, die Sachlichkeit und Sparsamkeit der Lamellenkonstruktion 

diirfte jedermann, ob Fachmann oder Laie, in die Ąugen springen. Alle 

Konstruktionsteile (Holzlamellen und Knotenpunktverbindungen) sind in 

elementarer Weise genormt und wurden durch Maschinenarbeit hergestellt. 

Das Lamellendach ist so konstruiert, dafi die hochproflllge Lamelle mit 

einer Hohe von 22 cm und einer Breite von 4 cm nur auf Biegung und 

der Knotenpunktbolzen nur auf Zug beansprucht wird. Die bereits in 

der Halle abgehaltenen Versammlungen haben bewiesen, dafi die ent- 

stehenden Rautenfache eine ausgezeichnete Akustik haben, weil die 

Schallwcllen durch diese Gefache vollkommen gebrochen werden und 

eine Echoblldung nicht aufkommen kann. Die Lamellenkonstruktion ist 

In den Stadtfarben Schwarz-Rot-Gold gestrichen.

Besonders schwierig gestaltete sich, infolge des schlechten Baugrundes 

und des Wasserandranges, die Grundung der Halle. Die Bohrlocher er- 

gaben, dafi der normale Grundwasserstand 80 cm unter Oberkante Geiande 

Ist. Durch Wasseranalyscn wurde festgestellt, dafi das Wasser keine 

betonschadlichen Bestandteile enthalt. Ein Pumpversuch zeigtc, dafi der 

Grundwassersplegel abgesenkt werden kann, so dafi man ohne Bedenken 

zur Ausfiihrung einer Flachgriindung greifen konnte. Aus Sparsamkeits- 

griinden ging man daher zur Flachgriindung iiber und erstellte die Halle 

auf 62 Stampfbetonpfeilern, die 3,80 m tief gefiihrt sind.

Die Fundamentpfeiler der Umfassungs- und Zwischenwande sind durch 

Eisenbetonholme gefafit. Der Elsenbetonholm der Umfassungswande 

bildet zugleich den Sockel und dient zur Aufnahme der 40 cm starken 

aufieren Backstelnwande der Seitenschiffe. Die hochgezogcne Haupthalle 

ist auf 18 schlanken Eiscnbetonstiitzen, die bis zum Hauptgesims hoch- 

gehen, errichtet. In 4,60 m HOhe sind die Stiitzen zur Aufnahme der 

Mauerwerklasten von den Umfassungswanden durch Holme gefafit. Die 

Feldausmauerung der Haupthalle ist mit Bimshohlblocksteinen vorge- 

nommen. Die Fensterleibungen der Seitenschiffe sind, damit im Innern 

der Halle giatte Wandungen entstehen, aufien angeordnet und bis auf

frdgeschoRgrundrili

Bedenkt man, dafi bei Veranstaltungen und Versammlungen auf 1 m2 

4 bis 5 Personen gerechnet werden kOnnen, so ergibt sich, dafi in 

dieser Halle 7600 Personen Platz finden kOnnen.

Die um die Haupthalle nach jeder Seite vorgelagerten niederen 

Yorbauten (Abb. 2) sind mit einer ingenieurmafiig durchgebildeten
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Abb. 6.

SockelhOhe heruntergefiihrt. Die Dachhaut besteht aus einer Nut- und 

Federschalung und einer zweilagtgen Ruberoidpappe. Der Eisenbetonholm 

der Umfassungswande bildet zugleich den Sockei.

Betrttt man durch den Haupteingang die Vorhalle, so zeigt sich diese 

unter Ver\vendung von einfachen Baustoffen ais v«rnehnier Raum mit 

linear eingeteilter ungestrichener Celotexdecke. An der Langsseite der 

Vorhaiie liegen die Kassenraume, Teiephonzellen, Schalt- und Gcrateraum 

und der Aufgang zur 200 m2 grofien Empore.

Einerseits der Vorhalle liegt der einfache, aber behagliche Maklerraum 

mit anschliefiendem Raum fiir die Marktverwaltung und der Biiroraum 

fiir die Tierarzte. Anderseits liegen die Abortraume, die hygienisch 

einwandfrei sind und einen sauberen Eindruck machen. Anschliefiend, 

zuganglich von dem rechten Seitenschiff, liegt der Futter- und Kleingerate- 

raum. Bei grOfleren Markten dient die nach drei Seiten abgeschlossene 

helle Empore ais Erfrischungsraum, die leicht von dem iiber den Kassen- 

raumen liegenden Bufettraum gerauschlos bedient und gut ubersehen 

werden kann. Im Innem der Markthalle (Abb. 6) sind fiir Marktzwecke 

fiinf 4 m breite BeschaugSnge und in acht Reihen 208 erhohte Standpiatze 

fiir Tiere, mit breiten Futtergangen. Der ganze Betrieb in der Halle und 

der im vorderen Teiie der Haupthalle liegende Vorfiihrungsplatz mit Ring 

von 350 m2 Flachę ist durchweg gut iibersehbar. Im Bedarfsfall kOnnen auf 

dem Vorfuhrungsplatz in der Halle weiterere 60 Tiere Aufstellung finden.

Die Stailgassen sind mit den nOtigen Abflufirinnen und ordnungs- 

mafiiger Kanalisation versehen. Da hier noch keine Zentralklaranlage 

vorhanden ist, werden die Fakalabwasser des Markthallenneubaues durch 

zwei Frischwasserklaraniagen System „Klein-Emscher-Brunnen" geklart und 

die Abwasser dem VorfIuter zugefiihrt. Die Viehstande sind mit Back- 

steinpflaster belegt und die Kanten ais Rollschicht mit Kiinkern gemauert. 

Die Trogkonstruktion besteht aus einem 3 m langen Holztrog aus T- und 

C-EIsen und einer Aufhangevorrlchtung fiir die Nummernschilder. In kurzer 

Zeit konnen die Stande entfernt werden, so dafi die geraumige Halle fiir 

andere Zwecke, wie bereits erwahnt, verwendbar ist. Die eisernen Trog- 

stander werden vom Futtergang aus mittels eines eisernen Keils in einem 

einbetonierten Eisenstiefel befestigt. Die Tiere sind jeweils doppelt an 

den Trogstandern kurz angekettet, so dafi ein Losreifien nicht moglich 

ist. Der auf der Haupthalle aufgesetzte Dachreiter entluftet die Halle In 
vorzQgiicher Weise.

Fiinf doppelfliiglige Tore dienen ais Ein- bzw. Ausgange. Die ganze 

Anlage ist ausreichend mit einer FeuerlOscheinrichtung ausgestattet. 

Samtllche Raume sind mit elektrischen Kugellampen versehen und werden 

von einer Zentralschaltanlage bedient. Die Buro- und Nebenraume werden 
elektrisch geheizt.

Am Auftrleb befindet sich ein Kassengebaude. Die Einfriedigung 

der Anlage besteht aus Eisenbetonpfeilem mit Rohren.

Um ein vollstandiges Bild zu geben, seien noch die Baukosten er

wahnt.

A. K osten fiir d ie  im m o b ile  A n lage  (eigentliche Baukosten). 

Erdarbeiten (Fundamente, Baugruben mit Wasser-

haltung).................................................................  3 100 RM =  2 ,2%

Kanalisations- und Entwasserungsarbeiten samt

den notwendigen Erdarbeiten .........................  4 800 „ =  3,5 %
Maurer- und Stampfbetonarbeiten ............ 18 000 * =  12,9%

Kunststeinarbeiten (Fensterbanke, Abdeckplatten,

T re p p e n ) ............................................................  1 600 RM — 1,2 °/o

Eisenbetonarbeiten samt Eisenbctontrcppe und
Em pore .........................................................  25 200 . =  18,2 %

Zimmerarbeiten einschl. Dachschalung . . . .  24500 „ 17,6 %

Schm iedearbe iten ..........................................  400 „ =  0,3.%

Dachdeckerarbeiten..................................................  5 600 „ =  4,0 %

Blechnerarbeiten.......................................................  3 600 , =  2,6 %

Gipserarbeiten............................................................  7 400 „ 5 ,3%

Schlosserarbeiten.......................................................  3 100 „ — 2,2 %

Bodenherstellung ..................................................  13 000 „ =  9,3%

G lasera rbe iten ........................................................  3 400 , =  2,4 %
Schreinerarbeiten ..................................................  4 300 „ =  3,1%

Malerarbeiten .......................................................  5 900 „ =  4,2 %

Heizungsanlage ...............................................  500 . =  0,4 %

Sanitare Anlagen (Klosett- und Urinal-Anlage) . 1 000 , =  0,7 %

Wasserinstallationsarbeiten mit Hauptanschlilssen 800 . =  0 ,6%

Elektrische Instaliation ........................................  1 800 „ — 1,3%

Innere E in r ich tung ..................................................  10 400 » — 7,5 %

S o n s t ig e s .................................................. ....  . .______ 700 . =  0,5 %

Gesamtkosten A. 139 100 RM =  100,0 %

Es treffen hiernach auf den R o h b a u ............................................. 67,8 %

auf den inneren und aufleren A u s b a u ........................................ 32,2 %

B. Kosten fiir d ie  P la tzh e rs te llu n g .

Erdarbeiten, Auffiillung des Platzes, Entwasserung,

Gehwege, Bekiesung, Walzarbeit, Platzbe- 

leuchtung, Rampenanlage, Einfriedigung . . 25 200 RM

Gesamtkosten B. 25 200 RM

Summę A. Eigentliche Baukosten . . . . =  139 100 RM

Summę B. Platzherstellung ........................... == 25 200 ,

Fiir Entwurfbearbeitung, Bauieitung und....Bau

ausfuhrung  ....  — 4 500 ..

Insgesamt 168 800 RM.

Errechneter Durchschnittspreis fiir 1 m3 umbauten Raumes von O.K. Fufi- 

boden bis O.K. Hauptgesims einschl. Entwurfbearbeitung, Bauieitung 

und Bauausfuhrung (ohne Inneneinrichtung, Platzherstellung, Geiande- 

auffullung usw.) 133 200

“ 9562 =  14 RM>

Durchschnittspreis fiir 1 m3 umbauten Raumes mit Inneneinrichtung, einschl. 

Entwurfbearbeitung, Bauieitung und Bauausfuhrung, jedoch ohne Kosten 

fiir Platzherstellung, Geiandeauffiillung usw.

143 600 1KD..

'9 5 6 2  R

Seit Mitte September 1930 Ist die neue Markthalle in Betrieb ge- 

nommen. Bei Abhaltung der verschiedenen Markte und einer grofien 

Massenversammlung hat sie nach Ausspruch mehrerer Fachleute und 

Teilnehmer bewiesen, dafi das im Bauprogramm Yerlangte ganz erfiillt ist.

Alle Rechte vorbehalten. Neuer Blechtrager.
Von Oberingenieur Rudolf Ulbricht, Dusseldorf-Benrath.

GeschweiBte Blechtrager wurden bisher aus Stehblechen 

'  Elektrode und Lamellen zusam-

?Ss;-

Abb. 1.

X

y L >

T ,

S/eM/ecI)

Abb. 2.

Lamelle

Abb. 3.

mengesetzt. Hierbei 

zeigte es sich, daB 
beim SchweiBen Ver- 

formungen auftreten. 

Die Kopflamellen 

verziehen sich in der 

in Abb. 1 gezeigten 

Form, und bel un- 

symmetrischenQuer-

schnitten tritt auch eine Verbiegung der Langsachse auf, wenn der Trager 

nicht eine grOfiere Hohe hat. Aufierdem kann man auch Verwindungen 

des Tragers feststellen. Da die Trager fast ausschliefilich flach liegend, 

wie Abb. 2 zeigt, geschweifit werden, ergibt sich ein weiterer Ubelstand. 

Das SchweifinahtmaB ,x ‘ wird grOfier ais das Mafi ,y “ und die Ein- 

brande Im Stehblech und der Lamelle fallen verschieden aus. Will nun 

der Schweifier durch Neigen der Elektroden einen grOBeren Einbrand in 

der Lamelle erzielen, so entsteht meist eine Naht, wie sie Abb. 3 zeigt, 

wobei iiber der Naht eine Kerbe entsteht, die nicht vorteilhaft ist.

Die vorgenannten unllebsamen Erscheinungen lassen sich durch das 

neue Tragersystem des Yerfassers vermeiden (Abb. 4). An Stelle von
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Kopflamellen verwendet man 

fertig gewalzte halbe I-Eisen 

(Normalprofile oder Breit- 

flanschtrager), zwischen die 

man das Stehblech von beliebi- 

ger Hohe einbaut. Die Langs- 

nahte lassen sich jetzt leicht und 

gut von Hand oder maschinell 

schweiBen. Der Zusammen

bau wird viel einfacher, da 

nur wenlge Spanngerate in 

Frage kommen. Die Aus

steifungen lassen sich gleich 

gut anbringen. Die auflere 

Form der Trager kann man ohne weiteres den vorhandenen Momenten- 

fiachen anpassen. Einige Beisplele zeigen Abb. 5a bis d. Auch ais 

ge n ie te te r  Trager ist die neue Bauart gut zu verwenden. An Stelle 

der SchweiBnahte wird man dann ein- oder zweiseitig je nach GrOBe der 

auftretenden Scherkraft Laschen vorsehen, die zweckmaBig an den Aus

steifungen unterbrochen werden, um besondere Futter unter diesen zu

Abb. 4. Abb. 5.

sparen. —  Beim geschw eiB ten  Trager verringern sich die Kosten fiir 

den Zusammenbau und das SchweiBen, vor allem aber fallen die unlieb- 

samen Verwerfungen durch Schrumpfen fast ganz fort.

Wenn das gleiche System, wic oben beschrieben, genietet wird, 

verringert sich die Arbeit fiir das Anzeichnen und Bohren gegeniiber 

einer genieteten Ausfuhrung mit Stehblechen und Gurtwinkeln.

Vergleicht man die Gewichte von Blechtragern in der bisher iiblichen 

genieteten Ausfuhrung (Stehblech und Gurtwinkel) und der neuen ge

schweiBten Ausfuhrung, so zeigen sich z. B. beim Paralleltrager folgende 

Gewlchtsersparnisse:
10 m Stiitzweite, h =  850 mm, Last 40 t + Eigengewicht,

M  =  rd. 52 tm; Ersparnis 17,5%.

15 m Stiitzweite, h —  1200 mm, Last 40 t + -Eigengewicht,
M  =  rd. 80 tm; Ersparnis 21,5%.

20 m Stiitzweite, h —  1300 mm, Last 40 t + Eigengewicht,

M  =  rd. 110 tm; Ersparnis 22% .

Hier sind bei den genieteten Tragern die Stehbleche mit Riicksicht 

auf die Nietteilung 10 mm stark gewahlt, wahrend bei den ge

schweiBten Tragern auch mit Riicksicht auf das SchweiBen 8 mm starkę 

Bleche geniigen.

Abb. 2. Absenken des Stahlmantels 

in das ausgebohrte Loch.

Abb. 3. 

Einzelheiten des Bohrers.

Abb. 5.

Schaubilder einer Pfeilergriindung. 

Links die Vorrichtung zum Einschleusen 

des Betons.

Yermischtes.

Abb. 4. Brunnenausbildung 

und Luftschleuse.

senken des Stahlmantels (Abb. 2); 
c) das Ausbaggern des schlammigen 
Inhaltes der Bohrlócher mittels eines 
Brunnenbaggers; d) das Ansetzen der 
Vorrichtungen fiir die Arbeiten unter 
Druckluft (Abb. 4) und Ausheben des 
Bodens fiir den verbreiterten FuB; 
e) das Betonieren und Einbringen 
der Bewehrung unter Druckluft (Ab- 
bild. 5); f) das Verbinden der Stiitzen- 
kOpfe durch eine gemeinsame Grund
platte fiir den oberen Tell des 
Pfeilers.

Mittels des in Abb. 3 dargestell- 
ten Bohrers wurden die Lócher um 
etwa 2,5 cm weiter gebohrt, ais der 
Rohrdurchmesser erforderte. DerAn- 
trieb geschah durch eine 20 t schwere, 
mit einem Gasmotor von 140 PS 
ausgeriistete Bohrmaschine. Ais Dreh- 
gestange bzw. Spiiirohr dlenten Stahl- 
rohre von 3,65 m Einzeliangen und 
25 cm Durchm , die durch Flanschen- 
verbindungen zusammengeschlossen 
wurden. Wahrend des Bohr- und 
SpiiWorganges fiillte sich der Brun- 
nenschacht mit Bohrschlamm, dessen 
Konsistenz durch die Wasserzufuhr 
geregelt wurde. Das iibergelaufene 
Schmutzwasser wurde durch Absetzen 
gerelnigt und wieder verwendet. 
Nachdem die erforderllche Lochtiefe 
erreicht war, wurde der Bohrer hoch- 
gezogen und der Stahlmantel in 
das mit Bohrschlamm gefiillte Loch

feinerSandS 

u. Lehm $

X

oc/mede

>25■3,01

Pfeilergriindung f£ir eine Uber- 
filhrung iiber den Hackensack-FluB 
zwischen Jersey und Kearny, N. J.
In Eng. News-Rec. 1930, Bd. 105,
Nr. 10, vom 4. September, S. 366, 
wird iiber eine neuartige Stahlrohr- 
brunnengrilndung berichtet, die bei 
der Herstellung von acht Pfeilern der 
Westrampe einer OberfUhrung iiber 
den Hackensack-FluB angewendet 
wurde. Sechs dieser Briickenpfeiler 
stehen auf je acht Stahlrohrbrunnen 
von 1,22 m Durchm. und zwei auf 
je zehn ebensolchen Brunnen von 
1,32 m Durchm. Das nachstehend 
eriauterte Griindtingsverfahren ist 
dem Prasidenten der „Caisson Con- 
struction Company of America*, Char
les L. Po w e il, Chicago und New 
York, ais Erfinder gesetzlich geschiitzt.
Die Ausfuhrung der Westrampe hat 
James F. Armstrong unter Senior &
Palmer, Jnc., New York, ais Vertrag- 
schlieBender.

In Abb. 1 ist einer der auf acht 
Brunnen stehenden Briickenpfeiler 
in Grund- und AufriB dargestellt.
Die grOBte Druckspannung im Beton 
der Brunnen Ist etwa 23 kg/cm2. Die 
Bewehrung besteht aus lotrechten 
Eisen von 25,4 mm Durchm. und Querstaben von 13 mm Durchm. Die 
Brunnen haben eine Hóhe von etwa 24 m und iibertragen unter ihrem 
yerbreiterten FuB eine Bodenpressung von 6,7 kg/cm2.

BrundriB

Abb. 1. MeBskizze der Pfeiler 

auf 8 Brunnen.

Die Herstellung der Brunnen oder Tragstiitzen unifaBte folgende mittels eines fahrbaren Kranes eingelassen (vgl. Abb. 2). Ein Einsturzen
Arbeitsvorg3nge: a) Das Ausbohren des Loches zum Einsenken des der Lochwande war wegen der Schlammfullung nicht zu befurchten und
Stahlmantels mittels des In Abb. 3 dargestellten Bohrers; b) das Ab- wurde auch wahrend wochenlangen Offenstehens eines der Bohrlócher nicht
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beobachtet. Das Ausbohren erforderte durchschnittllch etwa 9 Arbeits- 
stunden fiir zwei LOcher.

Der aus einzelnen Rohrschiissen von 6,7 m Lange zusammengesetzte 
Stahlmantel konnte teils Iediglich durch das Eigengewicht, teils durch 
eine geringe zusatzliche Kopfbelastung eingesenkt werden. Bel den 
Arbeiten unter Druckluft (1,6 at Oberdruck, erzeugt durch drei Dlesel- 
motorkompressoren) fiir das Ausheben des unteren Bodens mittels Druck- 
luftwerkzeuge und fur das Betonieren, wobei sich zwei Arbeiter in der 
Druckkammer befanden, war eine besondere Sicherung des Stahlmantels 
gegen Auftrieb erforderlich. Das ausgehobene Gut bestand oben aus 
einzelnen Schichten von Flufischlamm, felnem Sand und Lehm bzw, 
unten aus sandigem Lehm und SteingerOll. Versuche, ohne Druckluft 
auszukommen, unter Anwendung einer Betoneinspritzung um den Stahl
mantel herum, blicben erfolglos, da die Rohre dem auBeren Druck nicht 
standhielten. Der obere Teil der Brunnen bis zu 7,5 m unter Tage konnte 
ohne Druckluft betoniert werden. Zs.

Neue Spundwandeisen Bauart Krupp. Die Fried. Krupp AG. 
F riedrich-A lfred-H iitte  in Rheinhausen (Niederrhein) stellt, wie wir 
einem Aufsatze von Prof. Sr.=3|ng. R u th  entnehmen, seit einiger Zeit 
neue Spundwandeisen her. Die Bohlen (Abb. 1) haben ein Z-artiges 
Profil, dabei steht der Steg senkrecht zu den Flanschen, und die Bohlen 
werden durch besondere Schlofieisen (Klemmen) mltelnander verbunden.

Tafel 3.

Ramm-, 

rich tu n g 1

U J

Abb. 1.
Form und Zusammensetzung der Spundwandeisen Bauart Krupp.

Die SchloBverbindungen sind so ausgebildet, daB sie iiber die AuBen- 
fiachen der Bohlen nicht vorstehen, wodurch die Fiihrung beim Rammen 
erleichtert wird. Ferner haben die Schlofiverbindungen hinreichend Spiel- 
raum, um beim Rammen etwaige Ausweichungen der Bohlen aus der 
Wandflache durch entsprechende Stellung der nachsten Bohlen ausgleichen 
zu kOnnen. Auch leichte Kriimmungen im GrundriB von Spundwanden 
konnen hierdurch ausgefiihrt werden. Die beiderseits eines jeden Schlosses 
vorhandenen U-fOrmig angeordneten Beriihrungsflachen der Fiihrung er- 
hohen den Wasserdichtigkeltsgrad der SchloBverbindung.

Tafel 1.
Profiiwerte der Spundwandeisen AT, bis Kvr

Profil
HOhe

h

mm

Breite
b

nun

Flansch- j Steg- 
dicke dicke 

t d 
mm mm

W  fiir 
Einzel- 
bohle

cm3

G fiir 
Einzel- 
bohle
kg/m

W  fiir 
1 m 

Wand
cm3

G fiir 
1 m2 

Wand
kg/m2

K, 160 400 8,5 6 303 40,90 755 102

K u 200

OOrr 9,5 7 433 46,80 1080 117

K m 240 400 11 8 662 61,70 1660 ■ 154

K „ 280 400 16 10 1005 80,40 2510 202

Kv 320 360 20 12 1290 95,30 3590 265

« V ,
360 320- 23 ; 14

1
1560 107,40 4870 336

Die Werte fiir W  und G enthalten die Anteile fiir die Klemmen.

Tafel 2.

Fiir Spundwandeisen Krupp Fiir I-Profile

Profil .//Bohle 5/Bohle | J
cm4 cm3 >S

Steg
mm

NP Steg
mm

2425 165 14,8 6 16 6,3

K« 4330 240 18,0 7 20 ' 7,5

K m 8040 380 21,0 8 24 8,7

K,v 14070 | 585 24,0 10 28 10,1

20640 755 27,5 12 32 11,5

*v . 28075 890 I 31,5 14 36 i 13,0
1

einschlieBlich Anteile fur Klemmen nach DIN 1025

Profil
Hohe

h

mm

Breite
b

mm

Flansch-
dicke

t
mm

Steg-
dicke

d
mm

G fiir 
Einzel- 
bohlc

ku/m

W fiir 
1 m 

Wand
cm3

G  fiir 
1 m2 

Wand
kc/m J

W

G
=  Giite- 

verh.

I 160 400

A) K rupp
(elnschlieGHch Klemmen

8,5 6 40,90

.
755 102 7,40

II 200 400 9,5 7 46,80 1080 117 9,23
III 240 400 11,0 8 61,70 1660 154 10,78
IV 280 400 16,0 10 80,40 2510 202 12,42
V 320 360 20,0 12 95,30 3590 265 13,55

VI 360 320 23,0 14 107,40 4870 336 14,50

I

(

150

entnomme

400

B) Hoesch
n aus .Spundwandeisen Bauart 1

7,0 35,60

oescli“, Ausg. 1929).

600 89 6,74
11 185 400 8,5 47,20 1000 118 8,50

III : 228 400 10,0 56,8 1400 142 9,85
IV 265 400 12,0 70,0 2100 175 12,00

I 150

C) Larssen [Dortmunder Union]
(entnommen aus .Spundwandeisen Larssen", Ausg. 1930).

400 1 - 8 , 0  7 1  38,0 500 96 5,21
II i  200 400 10,5 9 49,0 849 122 6,96

III 247 400 14,5 9 62,0 1363 155 8,79
IV 310 400 15,5 11 75,0 2037 187 10,88
V 344 420 22,0 12 100,0 2962 238 12,45

VI 440 420 22,0 14 123,0 4170 293 14,25
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gebend sind. Die Stegdicken der Spundwandprofile passen sich auch gut 
den Stegstarken von I-Eisen an, wie die vergleichende Gegeniiberstellung 
in Tafel 2 zeigt.

Tafel 3 zeigt eine Gegeniiberstellung der Querschnittswerte fiir andere 
bekannte Spundwandeisen. Hierbei sind fur die Larssen-Eisen nur die 
Hauptprofile I bis VI angefiihrt. Dic Vergleichstafel enthalt neben den 
Querschnittsabmessungen, den Widerstandsmomenten und Gewichten in 
der SchluBspalte auch die Guteverhaitnisse, d. h. das jeweillge Verhaltnls 
des Widerstandsmomentes zum Gewicht, das einen MaBstab gibt fiir die 
wirtschaftliche Auswertung der einzelnen Profile hinsichtilch der Wider- 
standsfahigkeit gegen Biegung, die fiir die Beurteilung der Standfestigkeit 
von Spundwanden vor allem in Frage kommt.

Die Klemmen fiir die SchloBverbindungen sind fiir die Profile K , und 

Kn ąuerschnittglclch mit einem Gewichte von 6,3 kg/m. Die Profile K m 

und Klv haben ebenfalls gleiche SchloBverbindungen, und zwar mit einem
Klemmengewicht von 10,7 kg/m, wah
rend bei Profil Kv und K vl das Ge

wicht der Klemme 12,2 kg/m betragt. 
Abb. 2 zeigt die genauere Form der 
Schlofiverblndung fiir die Profile Km 

und mit den Abmessungen der 

Klemme. Die Klemmen werden auf 
Wunsch entweder lose oder in fester 
Verbindung mit den Spundwanden ge- 
liefert, Doppelbohlen mit festen Zwt- 
schenschlofiverbindungen. Hierdurch 
kann besonderen Wiinschen hinsicht
ilch Art und Weise der Einrammung 
entsprochen werden.

Die Friedrich-Alfred-Hiitte stellt die Klemmen fiir die Schlofi- 
verbindungen aus zwei Stahisorten her: ais NormalschloB aus Stahl von 
40 bis 50 kg/mm2 Zugfestigkeit und ais hartes Schlofi aus Stahl von 
50 bis 60 kg/mm2 Zugfestigkeit. Hierdurch lassen sich die SchloB- 
verbindungen schwierigen Raumverhaitnissen anpassen; die Fiihrung beim 
Rammen und der Zusammenhang der Spundwande lassen sich weit- 
gehend sichern.

Zur Feststellung der Zugkrafte, die die SchIo8verbindungen in der 
Richtung senkrecht zu den Bohlenachsen, also in der Langsrichtung der 
Spundwande im GrundriB aufnehmen konnen, wurden Belastungsversuche 
der SchloBverbindungen auf Zug fiir 100 mm SchloBlange im Zusammen
hang mit Festigkeitsprufungen des Klemmenmaterials durchgefiihrt. Die 
Ergebnisse von zwei Versuchsreihcn fiir die SchloBverbindungen der 
Spundwandprofile Kw und K]v sind nachstehend kurz wiedergegeben.

1. F e s tig k e its p ru fu n g  des K lem m en m a te r ia ls :
a) fiir hartes SchloB":

Abb. 2. Schlofiverbindung fur 

der Spund

wand Bauart Krupp.

Profil Km und Ktv

Die neuen Spundwandeisen werden zunachst in sechs Hauptprofilen 
hergestellt (Kx bis Kviy Tafel 1 enthalt die Hauptabmessungen, Wider- 

standsmomente und Gewichte fiir die einzelnen Bohlenprofilc einschl. des 
Anteils fiir Klemmen (SchloBverbindungen) sowie die Wlderstandsmomente 
fur 1 m Spundwand im GrundriB und die Gewichte fiir 1 m2 Wand.

Tafel 2 enthalt fiir jedes Bohlenprofil einschl. des Anteils fiir Klemmen 
das Tragheitsmoment J, das statische Moment 5 der halben Querschnitts- 
fiache, jeweils bezogen auf die Wandachse, sowie das Verhaitnis J :S  und 
die Stegdicken. Letztere stehen hiernach in einem passenden Verhaltnls 
zu den Werten J : S, die fiir die Schubbeanspruchuug In den Stegen mafi-

Probe 1j Streckgrenze j
kg/mm2

Festigkcit j
kg/m m2 i

Dehnung

%

Einschnurung.

%

Lange
mm

1. 35,5 59.5 20,0 54,2 150
2. 1 35,8 58,3 22,3 55,4 130
3. 33,7 58,2 22,7 56,0 150

b) fiir normales SchloB:
4. 1 29,9 43,0 24,0 I 63,5 150
5. 34,8 47,1 22,1 66,3 120
6. 1 29,5 42,8 29,3 65,5 140
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DIB BAUTECHNIK

F a c h s c h r l f t  f .  d .  g e s . B a u in g e n ie u r w e s e n

fiir fflr
100 mm Lange 1,00 m Lange

kg t

fiir hartes Schiofi . 6850 68,5
fiir weiches SchloB . ji 4950 49,5

Ii. B e las tungsve rsuche  
der S ch loB ve rb ind ung  be i je 100 mm Lange:

a) Hartes Schiofi mit Materiał der Zerreifiproben 1 bis 3:
1. Versuch: Das Schiofi óffnete sich bei 6200 kg.
2. Versuch: Das Schiofi óffnete sich bei 7500 kg.

b) Weiches Schiofi mit Materiał der Zerreifiproben 4 bis 6:
3. Versuch: Das Schiofi óffnete sich bei 4800 kg.
4. Versuch: Das Schiofi offnete sich bei 5100 kg.

Die mittleren Zugfestigkeiten der Schlofiverbindungen betrugen also: 
d. h. die Zugfestigkeit 
des harten Schlosses 
war im Mittel um 
etwa 38 °/0 hóher ais 
bei dem weichen 
Schiofi glelcher Ab
messungen.

Mit Hilfe von Durchbiegungsversuchen wurden die Unterschiede 
zwischen losen und festen Schiofiverbindungen untersucht. Bei der 
losen Verbindung waren 4 Bohlen Km und 4 Schlósser lose ineinander 

geschoben und die Fugen mit Sand ausgefiillt, wahrend bei der festen 
Verbindung 4 Bohien Km und 4 Schlósser einseitig miteinander verschweifit 

waren. Die Verschweifiungen bestanden aus Schweifisteiien von 3 cm 
Lange in jeweiligen Abstanden von 15 cm. Zur Vermeidung seitlicher 
Ausweichungen waren die Bohlen in Abstanden von etwa 1 m waagerecht 
miteinander verspannt. Die Beiastungen wurden in einzelnen Stufen von 
125 kg/m aufgebracht, d. h. P =  125 • 8 =  1000 kg.

Bei 5 Laststufen wurden folgende durchschnittliche Zunahmen der 
Durchbiegung festgestellt:

bei Wand mit losen Schiofiverbindungen 1,1 mm, 
bei Wand mit festen Schlofiverbindungen 1,05 mm, 

denen rechnungsmafiige Durchbiegungen von 1,17 mm bzw. 0,97 mm 
gegeniiberstehen.

Ferner wurden Belastungsversuche durchgefiihrt, wobei die Wandteile 
durch eine Aufiast von rd. 40,4 t belastet wurden. Die hierbei aufgetretenen 
tatsachlichen (gemessenen) und rechnerisch ermittelten Durchbiegungen 
waren:

Nach Entlastung sind die 
Durchbiegungen sowohl bei 
loser ais auch bei fester 
Schlofiverbindung wieder 
vollkommen zurfickgegan- 
gen.

Praktische Rammversuche wurden auf dem Gelande der Friedrich- 
Aifred-Hutte in Rheinhausen durchgefiihrt. Es wurden eine Spundwand 
und eine rechteckige Baugrubeneinfassung gerammt. Zu beiden Ramm- 
versuchen wurde das Profil Km und lose Schlofiverbindungcn verwendet. 

Ein Teil der Spundwand wurde nachtraglich einseitig freigelegt, um dereń 
Beschaffenheit festzustellen. Die Bohlen sind ais Doppelbohlen, an der 
Bausteile jeweils aus 2 Bohlen und einem Schiofi zusammengesetzt, ge
rammt worden. Die Bohlen wurden verschieden (6 bis 15 m) lang ge-

Messuhren

SchloB-
Durchbiegung

verbindung gernessen rechnerisch
mm mm

lose . . . 42 47
fest . . . 35,5 39

Abb. 3. Messungen 

wahrend des Ausbaues 

der Innenversteifung.

Abb. 4. Messungen wahrend 

des Ausbaues der oberen 

Aussteifung.

Bohlen 6 m betrug. Die obere Aussteifung wurde so eingebaut, dafi un- 
abhangig hiervon die innere Aussteifung herausgenommen und hierbei 
die seitlichen Ausweichungen der Spundwand gernessen werden konnten. 
Die Messungen wahrend der Beseitigung der Innenaussteifung wurden 
nach Abb. 3 in einer Hóhe von 3,3 m iiber Betonsohle durchgefiihrt, d. h. 
an der Stelle, wo bei unterer Einspannung und oberer Abstiitzung rechnungs- 
mafiig die grófiten Ausbiegungen auftreten. Die gemessenen Aus
weichungen betrugen im Durchschnitt 1 mm und deckten sich mit dem 
rechnungsmafiigen Werte, der sich fiir einen Erddruck bei y =  1,8 t/m3, 
Bóschungs- und Reibungswinkel =  45° fiir untere Einspannung und obere 
Abstiitzung ergab. Nach Durchfiihrung dieser Messungen wurde auch 
die obere Aussteifung entfemt und nach Abb. 4 die Ausbiegungen der 
freien Spundwandenden festgestellt. Die obere Ausbiegung war in der 
Mitte der Langsseiten 15 bzw. 16 mm, wahrend fiir die oben genannten 
Erddruckannahmen rechnungsmafiig die freie Ausbiegung etwa 14 mm 
betragt. Da der rechnerische Vergleich auf der Grundlage sehr giinstiger 
Erddruckannahmen gefuhrt ist, so darf das Ergebnis der an der Baugruben
einfassung durchgefiihrten Messungen ais sehr giinstig bezeichnet werden. 
Die losen Schlofiverbindungcn haben bei diesem Versuch in vollem Mafie 
statisch mitgewirkt.

Patentschau.
Sohlendichtung fflr einen in der Staulage absenkbaren Wehr- 

kórper. (KI. 84a, Nr. 511 935 vom 14. 12.1928 von Fried. Krupp Gruson- 
werk AG. in Magdeburg-Buckau.) Der Wehrkórper liegt in der Staulage 
auf dem Dichtungskórper auf, so dafi der Dichtungsdruck durch das
Gewicht des Wehrkórpers bestimmt wird und die Dichtung unabhangig
von der Stauhóhe des Oberwassers ist. Erreicht wird dies dadurch, daB

der verschiebbare Dichtungs
kórper mit seiner gegen die 
Unterkante des Wehrkórpers 
abdichtenden Oberkante in 
Hóhe der Wehrsohle liegt. Die 
Walze 1 ruht mit dem an 
einem schnabelfórmigen An- 
satz 2 befestigten starren Bal
ken 3 auf einem mit Zement 
usw. gefiillten Rohr 4, das den 

Kopf der Wehrsohle bildet. Das Rohr ist
mittels Zahnbogen 5 auf Zahnstangen 6 ge-
lagert und steht durch Lenker 7 mit einer 
Antriebvorrichtung 10 bis 12 und 14 bis 16 
in Verbindung. Die Lenker 7 greifen je an 
einem an jeder Stirnseite des Rohres 4 
angeordneten Zapfen 8 an, und die Antrieb- 
vorrlchtung liegt in einem Kanał unter der 
Wehrsohle. Das eine Ende jedes Lenkers 7 
ist mitGewinde in der Nabe eines Scbnecken- 

rades 10 gelagert, das seinen Antrieb durch eine auf einer Welle 11 
sitzende Schnecke 12 erhait. Die Welle 11 ragt in einen Elnsteigschacht 13 
hinein und wird durch ein Kegelraderpaar 14, 15 und eine senkrechte 
Welle 16 von oben angetrieben. Stopfbilchsen 17 dichten die Durchgangs- 
óffnungen fiir die Lenker 7 gegen Wasser. Auf dem Rohr 4 ist eine
Auflageplatte 18 angeordnet, dereń Dicke nach dem Oberwasser hin
zunimmt und die unter eine an der Wehrsohle gelagerte Schleifdichtung 19, 
20 greift.

Eiserne Spundwand aus Rinnenbohlen. (KI. 84c, Nr. 511301 vom 
23.8. 1927 von Karl N o lte  in Dortmund.) Um aus Rinnenbohlen entweder 
Kastenwande, Wellenspundwande oder auch gemischte Wandę herzustellen, 
werden die Flanschenden der Rinnenbohlen so gestaltet, daB sie in den 
Aussparungen von verbindenden Riegeleisen beiderseitig der Wandmittel- 
ebene eine Anlage finden, jedoch einen Hohlraum zur Aufnahme eines
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wahlt, um móglichst vielseitige Beobachtungen betr. Rammzeiten, Ramm- 
widerstande und dgl. anstellen zu kónnen. Die durchschnittlich erzielten 
Rammzeiten sind ais recht giinstig zu bezeichnen und beweisen eine 
wirtschaftliche Rammfahigkeit der Spundwande. Das Rammen geschah zum 
Teil mit einem freihangenden Hammer, zum Teil mit einer Dampframme, 
dereń Bargewicht 1500 kg betrug. Die durchrammten Schichten bestanden 
im oberen Teil aus feinerem und im unteren Teil aus gróberem Sand- und 
Kiesmaterial.

Die mit Spundwandprofil Knl umschlossene rechteckige Baugrube 

hatte eine lichte Breite von 3,6 m und eine lichte Lange von 6,8 m. Die 
Lange der Bohlen betrug 8,3 m. Nach dem Rammen der Spundwand 
wurde die Baugrube auf eine Tiefe von 7,50 m unter Gelande bei ent- 
sprechender Aussteifung ausgeschachtet und dann eine Betonsohle von 
1,5 m Starko eingebracht, so daB die freie Lange der unten eingespannten

verdickten, z. B. schwalbenschwanzfór- 
migen Flanschendes einer weiteren 
Rinnenbohle frei lassen, so dafi ohne 
weiteres die Móglichkeit einer Verstarkung ohne Anderung der Wandtei- 
lung vorhanden ist. Zwischen den Rinnenbohlen und der Riegelstange a 
besteht eine Art Wulst- und Klauenverschlufi. Das Anschlufiende der 
Bohle b ist wulstfórmig und liegt an beiden Seiten der Klauenenden des 
Stiickes a an. An einer Seite ist die Klaue jedoch so gestaltet, daB ein 
Hohlraum zur Aufnahme eines verdickten Endes d  einer zweiten Rinnen
bohle e frei bleibt. Die Flanschenden des ersten Satzes vom Rinnen- 
eisen sind _L-fórmig, wahrend die Flanschenden des verstarkenden Satzes 
L-fórmig sind.
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