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Abb. 3. Lage- und Hohenplan des Diikers

leitete, und die andere mit 25 cm Durchm. mit Gefaile in entgegen- 

gesetzter Richtung, die das Wasser der kleinen Flachę des Pumpgebiets 

zum Pumpwerk abfiihrt. Irgendwelche Schlammfange sind in der Diiker- 

Ieitung selbst nicht vorgesehen. ZugMngiich ist der 86,90 m lange Diiker

nur durch die beiden Schachte am Aus- und Eingang, da, wo er von der 

normaien Sohle des Nebensammlers abzweigt. In der eigentllchen Diiker- 

leitung sind auch keine Schachte vorhanden, so dafi die den Diiker fiillende

Wassermenge auf den Inhalt der eigent- 
Ouerschniit lii lichen Leitung beschrankt bleibt. Immer-

----W -----1 hin ist eine Entleerung des Diikers

i mOglich, und zwar durch den normaien
-— --x'JA£— Endschacht Nr. 401 a, in den der Diiker

milndet. Hier laBt sich durch einen 

etwa 4,5 m langen Saugschiauch der

_____ _ jffljjjW Diiker leerpumpen. Der stark steigende

Teil der Diikerleitung im westlichen 

Ufer ist vóiiig in Beton verlegt. An 

dem ostlichen Ufer ist ein Schacht vor- 

r ~ ^ — 1 | fJrj5 gesehen, durch den dle Diikerleitung
'"i -i nach Art eines Putzstiickes mittels eines

(7*50% I eisernen Deckels genau profilmafilg ge-

©  | ntó« schlossen durchgefiihrt ist. Dieser Deckel
, Uf a S a j f ; , J Lji m7S jagt siei, jm Bedarfsfalle Offnen. so daB

die Beseitigung auch gróBerer Stórungen 

von hier aus mOglich ist. Von diesem 

Schacht steigt die Diikerleitung gleich- 

maBig bis zum NotauslaB an. Irgend- 

welche besonderen Mafinahmen waren
Lj U- bei dieser im Vorlande liegenden Lei-

Abb. 4. Querschnitt tung nicht nOtig. Normalerwelse ist das

des Diikers. Auspumpen der Diikeranlage nicht er-

forderlich. Die Reinigung geschieht ge-
wOhnlich durch Spiilung, entweder durch Anstau im NotauslaB oder

durch das Pumpwerk. Es laflt sich aber auch eine Schwimmerlelne 

lelcht durchfiihren, so dafi selbst eine Biirstenreinigung ohne grofie

Schwierlgkeiten mOglich ist. Alle Knicke Innerhalb des Diikers sind mit 

hochwertigem Beton sorgfaltig ausgerundet. Die Leitung selber wie auch

e NotauslaB 
□ Pumpwerk 
=o=« Nebensammler 
-a— Kanale
W-lPumpgebietsgrenze

wo 500 m,

Abb. 1. Lageplan des Pumpgebiets,

etwa 60 ha GesamtflMche lassen sich mit normaien Gefallkanalen nicht 

mehr entwassern. Vlelmehr hatte ich In meinem Entwasserungsplan 

von 1911 vorgesehen, daB die Abwasser dieser Fiachen mittels eines 

Kanalpumpwerkes einem Nebensammler zugefiihrt werden sollten. Die 

Lage des fraglichen Gebiets ist aus Abb. 1 erkennbar. Dle Hauptfiache 
liegt Ostlich des Flusses. Die hoher gelegenen Teile dieser Vorstadt 

lassen sich durch einen ringfórmig den Stadtteil umschliefienden Neben- 

sammler entwassern. Dieser wie auch die ganze ubrige Stadt wird nach 

dem Mischsystem gebaut.

Seine Abwasser werden bei ą  5: s „  ^  « 3

der Langen Briicke durch îm ___-filf
einen NotauslaB entlastet, und **

die sechsfache Verdiinnung / i n — ■—»--- . *si9s ^ ~

des Schmutzwassers wird mit- ^  7160

tels Diikers unter dem Fiufi | 5-

hlndurch zum Hauptsammler 5  | SP

gefuhrt. Der Hohenplan die- §■ — ®_Jh_ so
ses Nebensammlers ist in 55 ---W- — — *»-— *100 ■—

Abb. 2 dargestellt und zeigt — U —  =  - |=............. L : _ —

deutlich, welche schwachen 

Gefaile zur Verfiigung stan-

den. Der Durchmesser des Abb. 2. Hohenplan des Nebensammlers 

zu erbauenden Diikers er- Doktorenstrafie.
rechnet sich zu 35 cm. In

Riicksicht auf das schwache Spiegelgefaile wurde zur Verringerung 

des Reibungsverlustes im Diiker die Rohrweite mit 50 cm ausgefiihrt. 

Es lag der Gedanke nahe, beide Teile des Pumpgebiets durch eine 

Kanalleltung zu verbinden und auf diese Weise mit einem Pump

werk zu entwassern. Das Pumpwerk selbst mufite zweckmafiig auf der
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Alle Rechte vorbchnllcn. Schmutzwasserdiiker der Kanalisation Uelzen.
Von Stadtbaurat Yiktor Schmah, Regierungsbaumeister a. D. in Uelzen.

Die Kanalisation der Stadt Uelzen bot wegen der ungiinstigen HOhen- 

lage zum Fiufi gewisse Schwierigkeiten. Ich habe bereits in der Bautechn. 

1930, Heft 5, S. 66, darauf hingewiesen, dafi von friiheren Sachbearbeitern 

eine geordnete Entwasserung der Stadt mit naturiichem Gefaile fiir un- 

mOglich gehalten wurde. Inzwischen ist nun der grOBte Teil des Stadt- 

gebiets mit etwa 450 ha nach meinem Entwurf mit einer Kanalisation 

versehen worden. Es ist ansiandslos gelungen, samtliche vorhandenen 

Grundstiicke ordnungsmaBIg anzuschliefien. Nur zwei kleine Fiachen von

Seite angelegt werden, wo die grOfite Flachę sich befindet. Aufierdem 

erreichte man dadurch eine kraftige Spiilung des Diikers, oberhalb dessen 

das gepumpte Wasser in den Nebensammler eingeleitet wird. Das Pump- 

gebiet wird nach dem Trennsystem entwassert.

Abb. 3 gibt einen Oberbiick iiber die Lage und Hohe des Diikers, 

des Notauslasses und des Pumpwerkes. Unter dem FluB muflten somit 

zwei Leitungen eingebaut werden, dle eine mit 50 cm Durchm., die die 

Abwasser des Abfangkanals mit natiirlichem Gefaile zum Hauptsammler
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der ganze Nebensammler wurde aus Humeróhren1) erbaut, Die MOglich- 

keit, diese Rohre schnell und dicht zu verlegen, trat hier besonders 

vorteilhaft in die Erscheinung. Die zum Tiefgebiet gehorende, in ent- 

gegengesetztem Gefaile verlegte Leitung wurde aus Stelnzeugrohren von

25 cm Durchm. erbaut.

Die Ausfuhrung des Diikers selbst geschah in zwei Bauabschnitten 

bis jeweils zur Halfte des Flusses. Dieser hat an der betreffenden Stelle 

eine Breite von 17 m. Die Baugrube wurde durch Larssenspundwande der 

Dortmunder Union, Profil la, umschlossen (Abb. 4). In der Mitte des Flusses 

wurden zwei Querwande erbaut, die eine aus Larsseneisen, die andere 

aus Holz. Abb. 5 zeigt den ersten Bauabschnitt mit der eisernen Quer- 

spundwand. Bis an diese wurden die Rohre herangelegt. Ringsherum 

wurden sie mit Beton ummantelt. Der Beton erhielt eine leichte Eisen- 

bewehrung. Abb. 6 zeigt diesen Arbeitsvorgang. Der Zwischenraum 

zwischen diesem Betonkórper und der Spundwand wurde durch eine 

Bohlenwand abgeschlossen, dereń gehobelte Stofiflachen mit trockener Roh- 

pappe gedlchtet wurden. Danach konnte der Diiker zugefiillt und die 

Spundwand in ihrem ersten Teil gezogen werden. Nachdem so die erste 

Flufihalfte fertiggestellt war, wurde die andere Halfte mit Spundwand 

abgeschlossen und nach Ziehen der ersten eisernen Querspundwand die 

Diikerleitung fertiggestellt (Abb. 7). Die Beseitigung des Wassers geschah 

mittels Grundwassersenkung. Auf der wcstlichen Uferseite war das Wasser 

etwa 2,5 m, auf der ćSstlichen 2,75 m, in FluBmitte 2,25 m abzusenken. 

Die Absenkung geschah durch drei Hempelbrunnen2). Je einer dieser 

Brunnen befand sich 13 bzw. 15 m vom FluBufer entfernt. Der eine ist 

in Abb. 5 deutlich slchtbar. Brunnen I enthlelt 9 m, Brunnen 11 6 m und 

Brunnen 111 8 m Filter. Der Brunnenfufi lag auf -f 18,00 bzw. + 23,00. 

Der dritte Brunnen wurde innerhalb der Spundwand zwischen den 

beiden Querspundw3nden seitlich des Diikers angeordnet. Die Pumpe 

mit der Druckleitung und dem Wassermefikasten mit Ponceletiiberfall 

ist in Abb. 6 u. 7 erkennbar. Die Saugleitung erhielt eine mit 

Schieber absperrbare und mit einem grofien Korb aus Filtergewebe 

geslcherte Abzweigung, mit der das Wasser zwischen der Spundwand 

ausgepumpt wurde. Die Abdichtung der Spundwand wurde erzielt durch 

Verstenimen der Fugen mit Blelwolle, nachdem das Einschlammen 

von Sand an der Wasserseite sich ais unzuverlassig erwiesen hatte. 

Die Dichtung der Spundwand machte anfanglich Schwierigkeiten. Nach

dem aber die meisten Fugen mit Blelwolle verstemmt waren, war die 

Trockenlegung der Diikersohle sehr leicht. Insbesondere war eine langere 

Betriebszelt des mittleren Brunnens nicht notig, da ja die beiden 

Brunnen auf den Ufern schon geniigend lange gewirkt hatten und auch 

der Boden unter der Flufisohle schon teilweise trockengelegt war. Aus 

Brunnen 1 wurden mit Bohrlochpumpe 120 m3, aus II 100 m3 und aus 

III 70 m3 stiindlich gefordert. Die gesamte Fórderleistung betrug also 

74 sl. Immerhin erzielte ich mit den drei Brunnen die erforderliche, nicht 

unerhebliche Senkung mit einer Staffel ohne Schwierigkeiten. Es diirfte 

dies ein erneuter Beweis sein, dafi gewebelose Brunnen mit Vorteil da zur 

Verwendung kommen, wo groBe Wassermengen zu leisten sind und dabei 

die Baustelle mOglichst wenig durch Leltungen eingeschrankt werden soli.

>) Bautechn. 1930, Heft 5, S. 67.

2) Bautechn. 1931, Heft 16, S. 230 u. 232.

Besonders werden die Kosten dieser immerhin kleinen Spundwand- 

ausfuhrung interessieren. Die Bohlen waren etwa 1,5 m unter Diikersohle 

heruntergebracht, steckten also etwa 2 bis 2,5 ni im Boden des Flusses. 

Das Rammen besorgte die in Abb. 5 sichtbare einfache Kunstramme mit 

350 kg Bargewicht. Das Ziehen war recht muhsam. Es geschah mittels 

des in Abb. 7 sichtbaren Bockes. Fast durchweg war die Anwendung 

eines 10-t- und eines 5-t-Flaschenzuges unter gleichzeitiger starker 

Erschiitterung der Bohlen nOtig. 1 lfd. m Spundwand Larssen, Profil la, 

etwa 2 bis 2,5 m tlef in feinen Sand einzurammen, erforderte etwa 

17,5 Std./lfd. m. Fiir das Entfernen der Wand mufiten 20,3 Std./lfd. m 

geleistet werden. Wenn auch die Schwierigkeit beim Ziehen zum Teil 

auf steckengebliebene Teile der Bleiwolle zuruckzufiihren war, so muB 

doch dem vorhandenen feinen Sand des Untergrundes die Hauptursache 

an der verhaltnismafiig teueren Arbeit beigemessen werden. Dabei sind 

die Kosten fiir Auf- und Abbau der Hilfsriistung in den soeben ge- 

nannten Zahlen nicht enthalten.

GrundrM

j.oo, l .  Abb. 8.
w 1 Notauslafl mit Rechen.

Die Ausfuhrung des Diikers mit seinen Schachten erforderte acht 

Wochen Bauzeit.

Die Baukosten haben fiir den 86,90 m langen Diiker einschl. aller 

Bauwerke und fiir beide Leitungen, also die 50-cm- und die 25-cm- 

Leltung, insgesamt 16 276,90 RM betragen.

Der Betrieb des Diikers hat bewiesen, dafi die bei der Planung mafi- 

gebenden Erwagungen richtig waren. Es zeigten sich zwar anfangs, bevor 

das Pumpwerk in Betrieb war, Ablagerungen. Doch war es ohne Schwierig

keiten moglich, sie durch Spiilung mittels Anstauen des Wassers zu be- 

seitigen. Auch eine Burstenreinigung zeigte sich ais leicht durchfiihrbar. 

Ais besonders vorteilhaft erwies sich aber die Einfiihrung der Druck

leitung des Pumpwerkes in den NotauslaB. Die der Pumpenlelstung 

entsprechende starkę WasserstrOmung verhindert jede Schwimmdecken- 

bildung. Vielmehr werden alle Schwimmstoffe durch den Diiker mit 

fortgerissen. Nicht immer gelingt es bel stadtischen Schmutzwasserdiikern,

Abb. 5. Bauabschnitt 1 (Rammvorgang). Abb. 6. Bauabschnitt 1 (RohrverIegung). Abb. 7. Bauabschnitt 2 (Fertlge Leitungen).
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durch sie restlos alle Schwimmstoffe abzufiihren. Diese Fortfuhrung der 

Schwimmstoffe durch den Diiker ist aber In unserem Falle deswegen 

besonders \vertvoll, weil -der-' Diikeranfang gleichzeitig Notauslafi ist. 

Wurden hier grófiere Mengen Schwimmstoffe zuriickgehalten werden, dann 

wiire bei Platzregen damit zu rechnen, daB sie iiber die Oberfallschwelle 

in den FIuB geraten. Das wSre insofem unangenehm, ais der Notauslafi 

mitten im bebauten Stadtgebiete liegt und die offene Ableitung zum Flufi 

im Vorland von der nahen Briicke iiberblickt werden kann. Die Ablage- 

rungen wurden also unangenehm auffallen. Das Mitreiflen der Schwimm

stoffe bei der Spiilung durch das Pumpwerk durch den Diiker hindurch

ist also von grófitem Werte. Zur Vorsicht wurde jedoch aufierdem der 

NotauslaB noch mit einem besonderen Rechen versehen. Dieser hat 20 mm 

Stabweite. Er ist zum Herabklappcn eingerichtet. Abb. 8 zeigt die An- 

ordnung des Notauslasses mit diesem Rechen. Er ist nach der Schmutz- 

wasserseite zu genelgt. Die Reinigung soli mit der Abspritzpumpe des 

Pumpwerkes geschehen, die fiir dessen Grobrechen vorgesehcn ist. Das 

Abspritzen soli von der Abflufiseite des Regenwassers her stattfinden, so 

daB hierbei etwa am Rechen hangende Stoffe wieder in den Kanał 

zuriickfallen. Die Ausriistung des Notauslasses ist verhaltnismafiig ein- 

fach und hat sich gut bewahrt.

Alle Rcchtc vorbehalten.

Der Bau der neuen Rheinbriicke bei Ludwigshafen (Rhein) —  Mannheim.
Von Reichsbahnrat R. Burger, Ludwigshafen (Rhein).

(SchluB aus Heft 6.)

Bei der Art des Uberbaues, eines durchlaufenden BalkentrSgers auf Druckgerat (Abb. 36) verwendet, mit dem auch die Druckproben fiir

vier Stutzen, wirken sich Setzungen der Fundamente besonders nachteilig die Grundungsarbeiten beim Bau des Hohenzollernkanals bei Nleder-

aus und mufiten daher tunlichst ausgeschaltet werden. Die Druckluft- finow ausgefiihrt wurden. Das Gerat hat den Vorteil, dafi fiir die Boden-

griindung bletet neben anderen auch den grofien Yorteil, den Boden, auf schichten in grófieren Tiefcn die Erhóhung der Tragfahigkeit, die durch

den das Bauwerk ab- 

gesetzt wird, genau zu 

untersuchen. Der Bo- 

Abb. 31. den unter der Grun-
dungssohle besteht aus

Kiessand bis zu 40 mm Korngrofie von dichter Lagerung und 

giinstlger Kornzusammensetzung (Abb. 37). Der Hohlraum im natiir- 

lichon festgelagerten Boden betragt, wie auf yerschiedenen Wegen 

festgestellt wurde, etwa 25 °/o Raumanteil. Unmittelbar unter dem 

linken Strompfeiler Ist grofienteils nur feiner Sand, die kiesigen 

Belmengungen fehlen hier fast ganz. Um die Tragfahigkeit des Bau- 

grundes festzustellen, wurden in jedem Senkkasten kurz vor dem 

Ausbetonieren ein bis drei Bodendruckversuche durchgefiihrt. Hierbei 

wurde das in der Bautechn. 1930, Heft 46, S. 686 bereits beschrlebene

Abb. 34.

das Gewicht der Oberlagerung bewirkt wird, bei den Versuchen mit 

beriicksichtigt werden kann, indem der Boden rings um den Druck- 

stempel vor dem Druckversuch entsprechend dem Uberlagerungsgewlcht 

vorgepreflt wird. Das Bild, das man so von der Tragfahigkeit des Bodens 

erhalt, stimmt dann vóraussichtlich ziemlich gut mit der Wirklichkeit 

iiberein. Die Ergebnisse der Bodendruckversuche waren auch bedeutend 

giinstiger ais die friiheren Druckversuche, die im Jahre 1928 in den 

Bohrlochern durchgefiihrt wurden. Unter einer Belastung bis zu 25 kg/cm2, 

das ist etwa dreimal soviel wie die hOchste Bodenpressung nach der Be

rechnung betragt, wurden nur Einsenkungen von 9 mm bis zu 13 mm 

gemessen, die nach Entlastung um etwa 1/i  des Wertes wieder zuriick- 

gingen. Nur beim linken Strompfeiler, in dessen Untergrund die kiesigen 

Beimengungen fast ganz fehlen, waren die Einsenkungen unter den 

hóheren Belastungen von 12 kg/cm2 bis 25 kg/cm2 um 50%  bis 100 °/0
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gróBer. Unter den angenommenen ungiinstigsten HOchstbelastungen, 

bei denen sich Kanten- und Eckdriicke von etwa 6 bis 8 kg/cm2 errechnen, 

wobei die giinstigen Wirkungen der Wandreibung noch nicht in Abzug 

gebracht sind, wurden nach den Ergebnlssen der Probebelastungen die 

Etnsenkungen durchweg hOchstens bis 3 mm betragen. In Abb. 38, aus 

der die naheren Bezeichnungen zu entnehmen sind, ist das Ergebnis der 

Messungen im linksrheinischen Widerlager aufgezeichnet. Nach dem Ver- 

lauf des Linienzuges, der die Beziehung zwischen Bodenpressung und Ein- 

senkung (Nachgiebigkeit) kennzeichnet, folgen die Einsenkungen fast ge- 

radlinig den aufgebrachten Belastungen. Hieraus ist zu schliefien, daB die 

Belastungsgrenze, bei der die Auflosung des Bodengefiiges eintritt, noch 

nicht erreicht ist und der Boden noch weit hoheren Druck aufnehmen 

kdnnte. Schiirfungen oder Bohrungen zur Bestimmung der tiefer

lagernden Bodenarten 

waren nicht mehr not- 

wendig, da an den Bau- 

stellen bereits friiher, 

wie schon erwMhnt 

wurde, BohriOcher bis 

zu 35 m Tiefe unter Ge- 

lande hinabgetrieben 

worden waren, die hin- 

reichend genau Auf- 

schluB iiber die Be- 

schaffenheit des Unter- 

grundes in den grófleren 

Tiefen gaben.

Fiir die Herstellung 

des Betons waren die 

Baufirmen an die Richt- 

linien der „Anweisung 

fiir Mortel und Beton', 

einer amtlichen Vor- 

schrift der Reichsbahn,1) 

gebunden. DerZement- 

zusatz fiir die verschie- 

denen Mischungen war 

in Mindestmengen vor- 

geschrieben. Zur Erzie- 

lung giinstiger Kom- 

zusammensetzung der 

Zuschlagstoffe muGteder 

Rheinkies, der zu fein- 

kOrnig ist, mit Grobkles 

oder Steinschlag ver- 

bessert werden. Das 

Verhaltnis von feinen 

zu groben Bestandteilen 

wargleichfalls festgelegt.

Fiir die dauernde 

Oberpriifung der Beton- 

herstellung und der 

Betonfestigkeiten wurde 

eine eigene Baustoff- 

prufstelle eingerichtet.

*) Erschienen bei 
Wilhelm Ernst & Sohn, 
Berlin.

Die Ergebnisse der 

zahlreichen Druck- 

proben werden fiir 

weitere Bauten der 

Reichsbahn aus- 

gewertet, wobei das 
Verhaltnis der Ze- Abb. 36.

mentmengen zu den

erzielten Betonfestigkeiten ais Grundlage fiir Kostenanschiage und Aus- 

schreibungen dienen soli.

Samtliche Auflager sind aus Eisenbetonplatten unter Verwendung von 

hochwertigem Zement hergestellt, die jeweils auf die ganze Brelte der 

Widerlager oder Pfeiler durchgehen, damit die Auflagerdriicke gleichmafiig

Belastung in kg/cm2

Beigeschnebene Zahlen
Minuten n. Versuchsbeginn

Abb. 38a.
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auf die ganze Bauwerkbreite 

iibertragen werden. Unter den 

StahlguBlagern der Oberbauten 

befinden sich Spiralbewehrun- 

gen. Die Pressung des Betons 

unmittelbar unter den eisernen 

Lagern betrSgt in den un- 

giinstigsten .Belastungsfailen 

bis 64 kg/cm2. Fiir den Beton 

der Auflagerbank mufite min- 

destens die sechsfache Druck- 

festigkeit nachgewiesen wer

den. Fiir die Ausstattung der 

Wlderlager und Pfeiler wurden, 

obwohl die Brucke mitten 

zwischen den beiden Stadten 

an verkehrsreichen Wegen und 

Strafien liegt, nur wenig Mlttel 

verausgabt, um die Baukosten 

mOglichst gering zu halten. 

Von Yerkleidungen mit Werk-
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Abb. 37.

10

steinen wurde daher ganz abgesehen, jedoch fiir die Sichtflflchen Vorsatz- 

beton mit Zuschlag aus rotem Porphyr verwendet, wodurch die Beton- 

fiachen nach dem Stocken eine angenehme TOnung erhielten. Lediglich 

die Kanten der Strompfeiter und des rechten Widerlagers sind aus roten 

Sandsteinąuadern hergestellt, die beim Abbruch des Mauerwerks der alten 

Brucke gewonnen wurden.
Zur Herstellung der Widerlager und Pfeiler muBten ungefahr 1100 m3 

Mauerwerk der alten Brucke abgebrochen und ohne Einrechnung der 

Bodenmengen fiir die Schiittinseln rd. 9000 m3 Boden fast ausschlleBlich 

unter Druckluft gefordert, 1300 m2 SpundwSnde fiir die Pfeilersicherung 

und 1900 m2 SpundwSnde fiir den Schutz der Schiittinseln gerammt 

werden. Der feste Kies- und Lettenboden (Fllnz), in dem die grofien 

Steine des alten Pfeilervorfufies eingelagert waren, bot den Spundbohlen, 

die teilweise bis zu 7 m tief eingerammt werden muflten, erheblichen 

Widerstand. Die Bohlen der Inselspundwand wurden nach dem Absenken 

der Senkkasten wieder gezogen. An Beton wurden etwa 9000 m2 mit rund 

1800 t Zement und 200 t Bewehrungseisen benOtigt. Zur Bewaltigung 

dieser Arbeitsleistung waren fast 400 000 Tagelohnstunden erforderlich. 

Die Arbeiten, ausgefiihrt von der Bauunternehmung Griin & Bilflnger AG, 

Mannheim, wurden im Oktober 1930 begonnen und fristgemafi ohne 

wesentliche Zwischenfalie im Dezember 1931 vollendet.

Alle Rechte vorbehaften.

Anwendung der neuesten Erkenntnisse iiber die Druckverteilung im Erdreich

auf dynamische Vorgange.
Von ®r.=3ttg. Paul Mflller, Diisseldorf.

Nach Boussinesą ist die mittlere Bodenzahl Cm unter einer starren 

Grundplatte von der GrOfie F
1,13

Bei den bisherigen, auf dynamischer Grundlage beruhenden theo- 

retischen und praktischen Untersuchungen des Erdbodens wurde in erster 

Annaherung Idealboden vorausgesetzt, d. h. man dachte sich das Erdreich 

aus Scharen von senkrechten Federn bestehend, die eng nebeneinander 

Uegen, aber im iibrigen ohne jede gegenseitige Beeinflussung wirk- 

sam sind. Bezeichnet man mit F. die Beiastungsflache und mit C die 

Bodenzahl, so ergibt sich mit dieser Anschauung ais Federkonstante c 

der Wert c =  FC .

Unter einem Stempel mit dem Querschnitt F  sei nun die Pressung 

infolge einer mlttigen Kraft P:
P

(4) C„, =

Po — F

(2) s2 — 0,89 •

(3) V
c

M

Aus Gl. 3 u. 4 ergibt sich

(5)
m

fn~ 1 ^  MT

somit, da c — Cm F  ist: 

—  1 M
---   —---- r~ *(,) Z

1,13 V /7
und in.gleicher Weise fiir ein gekoppeltes schwingendes System unter 

Beriicksichtigung meiner Ausfiihrungen im Bauing. 1931, Heft 3 u. 4:

In der Tiefe z herrscht mit obiger Voraussetzung, abgesehen vom Eigen

gewicht des Bodens, der Fiachendruck p = p 0, und die Zusammendruckung 

des Bodens betragt demgemafi Insgesamt

(5 a) E  =
m- -1 m, °r (̂ 2 "r)

m2 1,13 f F

Hirklichcs Ycrhalten 
des Erdreiches

O o
wenn wir mit E  den Elastizitatsmodul des Erdreichs bezelchnen. Die 

Integration liefert den Wert oo, d. h. die Einsenkungstiefe des Stempels 

unter der Last P  w3re unendlich groB, wie es mit der gemachten Vor- 

aussetzung auch nicht anders seln kann.

Die Erfahrung lehrt jedoch, dafi die Zusammendruckung des Erd

bodens endlich bleibt, weshalb ohne Zweifel eine seitliche Druckverteilung 

und, hierdurch bedingt, eine Druckminderung nach unten stattfinden muB; 

in einer bestimmten Tiefe ist der Fiachendruck p0, der an der Oberfiache 

unter dem Stempel herrscht, auf den Wert Nuli gesunken.

Ober die Verteilung des Druckes ln der Tiefe hat man verschiedene 

Annahmen gemacht. Verteilt sich der Druck geradlinig unter dem W inkel« 

gegen die Senkrechte, so ergibt eine einfache Betrachtung, daB die Zu

sammendruckung sL bei zylindrischem Stempel vom Halbmesser r0 mit 
den friiheren Bezeichnungen

(1) ą  =
£ t g «

ist. Unbekannt ist in dieser sonst sehr einfachen Gleichung aber die 

GroBe des Winkels a.

Nach der Theorle des elastischen isotropen Halbraumes folgt nach 

B ouss ine są  fur die gleiche Einsenkung, wenn wir noch die HilfsgrOBe

K  — ‘>l ■ E  einfiihren,
'z — 1

P

k V ~ F '
Da fiir die obersten Schichten der Erdrinde m =  3,7 gefunden wurde, so 

ergibt sich aus der Glelchsetzung der Ausdriicke fiir st und s2 der Winkel a 
zu rd. 35°.

Wir wollen diese Erkenntnisse nun auf dynamische Bodenpriifungen 
anwenden.

Die Resonanzlage eines schwingenden Massenpunktes von der GrOBe M  

auf einer Feder mit der Konstanten c folgt aus der bekannten Beziehung

Abb. 1, Darstellung des Zusammenhanges 

zwischen absoluter Grafie der Beiastungsflache und Bodenzahl.

Die Bettungszahl selbst ist, wie bekannt, von der GrOfie und Steifig- 

keit der Grundfiache des Bauwerks abhangig. Die Versuche von K og ler 

und anderen, mitgeteiit in Bautechn. 1931, Heft 24, haben hierbei aber 

ergeben, dafi der EinfluB der Lastflache nicht in dem Mafie vorhanden 

ist, wie aus der Anwendung der Theorle des elastischen isotropen Halb

raumes auf das Erdreich folgt. Nach dieser Theorle ist die Bettungszahl 

der Wurzel aus der Lastflache umgekehrt proportional, so dafi sie bei 

krelsfOrmiger Flachę allgemeln dem Gesetze

C = * ° ' 7

gehorchen miiBte, wenn wir den oben gefundenen Wert fiir den Ver- 

tellungswinkel einfiihren.

Bei einem Elastizitatsmodul des Bodens von E  =  20 kg/cm2 ergibt 

sich demnach beispielsweise fiir

r0 =  10 cm C ~  1,4 kg/cm3 

und fiir ro =  100 „ C =  0,14 ,

d. h. nur der zehnte Teil der Bodenzahl, die bei im iibrigen gleichen 

Verhaltnissen unter einer 100 mai kleineren Lastflache herrscht. Dieses 

Ergebnis ist sehr unwahrschelnlich und wird durch die erwahnten Ver- 

suche auch nicht bestatlgt. Die Probebelastungen haben vielmehr er

geben, daB die Beziehung zwischen Bodenzahl und Lastflache, und zwar 

von einer bestimmten GrOfie der letzteren aufwarts gerechnet, eine 

Funktion etwa von der Form

(6)

liefert.

c r CF * l
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Hierin bedeuten:

CF die Bodenzahl, die zur Lastfiache F  gehórt,

C ą  die Bodenzahl, die der unteren Grenzfiache F0 entspricht, und

I  und i] Zahlen >»1.

Bei den von Kógler mitgeteilłen Versuchsergebnissen ist £ « 2  und 

yss 1,5. Der Verlauf dieser empirischen Funktion ist in Abb. 1 dar-

gestellt. Mit wachsender Lastfiache nahert sich die Bodenzahl dem

Werte ^1--- —jC /r , ohne ihn jedoch unterschreiten zu kónnen. Diese

Eigenschaft ist durchaus einleuchtend. Unterschreitet die Lastfiache den 

Wert F0, so nimmt die Bodenzahl in der Nahe von F0 zunachst langsam 

ab, um dann plótzlich abzufallen.

Der Weg, den die dynamische Bodenforschung hinsichtlich der Be-

stimmung der Bettungszahl beschreiten mufi, diirfte jetzt einlgermafien 

klar vor uns liegen.

Es mufi zunachst der Elastizitatsmodul E  des Erdreichs, wie gezeigt, 

bestimmt werden, wobei eine Lastfiache F0 benutzt wird, die indessen 

nicht zu klein sein darf.

Mit Hilfe des so gewonnenen Wertes fiir E  ermittelt man die zu- 

gehórige Bettungszahl C'F unter dem Laststempel. Durch Versuchsreihen 

mufi dann schiiefilich der Zusammenhang zwischen der Bettungszahl unter 

der wahren Lastfiache F  und den Werten F0 sowie CFn festgestellt werden, 

wofiir die Funktion 6 einen Anhalt bietet. Hierbei ist es móglich, dafi 

die verschiedenen Bodenarten sich verschieden verhalten, so dafi unter 

Umstanden sich noch andere Beziehungen zwischen , C,.-, F0 und F  

ergeben.

Yermischtes.

Oberbaurat Karl Reihling ist im Alter von 75 Jahren am 25. Januar 
1932 in Stuttgart gestorben. Er war 44 Jahre lang im wiirttembergischen 
Staatsbaudienst tatig und hat viele Bauausfiihrungen, vor ailem die bekannte 
Kónig-Karl-Briicke iiber den Neckar bei Cannstatt geleitet. Mdt.

Deutscher Wasserwirtschafts- und Wasserkraft-Verband E. V.
Am Donnerstag, dem 25.Februar, 17 Uhr, wird im Grofien Saal des Ingenieur- 
hauses, Berlin N W 7, Friedrich-Ebert-Strafie 27, Wasserbaudirektor Karl 
F ren tzen , Potsdam, iiber „M óg lic h ke ite n  zum  A usg le ic h  der 
W asse rfiih rung  der oberen H a v e l“ sprechen. Eintritt frei.

Oberbaudirektor Dr. Bosch f .  Am 2. Februar 1932 starb im 
59. Lebensjahre der Vorstand des Tiefbauamtes der Stadt Miinchen 
Oberbaudirektor und technischer Stadtrat ©r.=3;ng. ®t\=gng. cf;t\ J. B. Bosch. 
Mit ihm ist nicht nur ein bedeutender Eisenbetonfachmann, Statiker und 
Wasserbauer von uns gegangen, sondern auch ein edler, vornehmer und 
ritterlicher Mensch, der das Ansehen der Technik nach Kraften zu mehren 
suchte und durch sein schllchtes, stets zum Ausgleichen der Gegensatze 
bereites Wesen sich die Hochschatzung weiter Bevólkerungskreise erwarb. 
Wir haben anlafiiich der Verleihung der Wiirde eines Doktor-Ingenieurs 
ehrenhalber durch die Technische Hochschule Miinchen einiges iiber den 
Sufieren Verlauf seines Lebens berichtet1). Bosch, den wir zu unseren 
Mltarbeitern zahlen durften, war aufierordentliches Mitglied der Preufiischen 
Akademie des Bauwesens in Berlin sowie Mitglied des Bayerlschen 
Wasserwirtschaftsrates. Fiir seine verdlenstvolle und selbstlośe Mitarbeit 
beim Neubau des Deutschen Museums Ist ihm ais aufieres Zeichen der 
Anerkennung der von der Bayerischen Staatsregierung gestiftete goldene 
Ehrenring verllehen worden. Ais vor zwei Jahren Oberbaudirektor Bosch 
sein 30jahriges Jubilaum im Dienste der Stadtgemeinde Miinchen beging, 
ehrte die Stadtverwaltung sein unermiidliches, verdienstvolles Wirken 
dadurch, dafi sie die beiden Briicken beim Deutschen Museum ais Innere 
und Aufiere Dr.-Bosch-Briicke benannte. Wir bekennen gem : Hier starb ein 
bedeutender Ingenieur und ein Mann, der ganz er selbst war. Mdt.

kriimmten Teil, einen geraden, ebenso wie der erstere ais Schwergewicht- 
mauer ausgebildeten Teil und am Nordufer des Flusses einen in Erd- 
schiittung ausgcfiihrten Abschnitt. Die Dammkrone liegt etwa 42,5 m 
iiber der tiefsten Griindung.

Zur Regelung desstandlgen Abflusses sind, wie aus Abb. 1 ersichtlich, 
zehn Ausiafióffnungen in dem gewólbten Teil, und zwar neun von 2.m 
und eine von 0,90 m Durchm. in verschiedenen Hóhenlagen vorgesehen'. 
Die grofien Offnungen sind mit ąuadratlschen Einlaufschiitzen und mit 
Anschlussen zum spateren Elnbau von regelbaren Abschluflschiebern aus- 
geriistet. Die kleinere Offnung liegt unmittelbar iiber der Flufisohle. 
Spater soli die Staumauer gegebenenfalls auch Bewasserungszwecken 
dienen.

Die bemerkenswerte Form des Dammes mit dem Oberhang der 
Krone des Bogens im Scheitel talwarts und an den Widerlagern nach der 
Wasserseite hin, sowie die verschiedene Ausbildung der einzelnen Ab- 
schnitte sind aus dem Grund- und Aufrifi (Abb. 2) ersichtlich. Die strom- 
abwarts gerichtete Kronenkante hat einen Halbmesser von 109 m und eine 
Lange von 187 m. An der Siidseite lehnt sich der Bogen gegen eine 
tangential gefiihrte Fortsetzung, die an dem unter 30° geneigten Abhang 
in eine etwas zuruckgebogene Verbreiterung auslauft. Am Nordende 
stiitzt sich der Bogen gegen eine besondere Schwergewichtstrebe, von 
der — getrennt durch eine Dichtungsfuge —  sich mit einem kurzeń 
Anschlufibogen der gerade Teil, bestehend aus Schwergewichtmauer und 
Erddamm, anschliefit.

Beim Aushub des Bodens fiir die Mauersohle zeigten sich an vielen 
Stellen Verhaitnisse, die den Voraussetzungen des Entwurfes nicht ent- 
sprachen. Dadurch ergab sich in Abanderung des ursprilngllchen Bau- 
planes schiiefilich die Ausfiihrung in den drei verschiedenen Abschnitten 

ais die billigste. Der gewolbte Teil ist so berechnet, 
dafi jeder waagerechte Ring den auf ihn entfallenden 
Wasserdruck fiir sich aufnehmen kann, ohne dafi Zug- 
spannungen auftreten oder Druckspannungen die Grenze 
von etwa 44 kg/cm2 iibersteigen. Der gróflte Oberhang 
talwarts in Bogenmltte ist rd. 5,20 m, wodurch jedoch 
die Standsicherheit wegen der Bogenwirkung nicht ge- 
fahrdet ist. An den Widerlagern, wo die Krone strom- 
aufwarts iiberhangt, failt das Lot vom Mauerschwerpunkte 
aufierhalb des mittleren Drittels der Sohle, so dafi In 
diesen Teilen besondere Zugsicherungen gegeniiber den 
Nachbarabschnitten angeordnet werden mufiten. In lot
rechter Richtung hat der Bogen in etwa 12 m Entfernung 
Dehnungsfugen, die eben sind und die entsprechend den 
verschiedenen Kriimmungen der iibereinanderliegenden 
Schichten eine mittlere Richtung erhalten haben. AuBer
dem sind zur Sicherung gegen Querkrafte in diesen Fugen 
lotrechte Nuten yorgesehen, die nach dem Abbinden der

Gebtihrensenkung fiir Architekten und Ingenieure. Nachdem der 
AGO-Ausschufi, wie bereits In der Bautechn. 1931, Heft 27, S. 422, mit- 
geteilt, vom 15. Juni 1931 ab die Stundensatze fiir Leistungen nach der 
Zeit (namentlich fiir Gutachten) um 10% gesenkt hat, ist nunmehr, vom 
21. Januar 1932 ab, auch die A u fw a n d e n ts c h ad ig u n g  be i Re isen  um 
10% gesenkt worden.

Der Hogan - Damm zur Regelung des Wasserabflusses des 
Calaveras-Flusses. In Eng. News-Rec. 1931, Bd. 107, Nr. 2 vom 9. Juli,
S. 46, wird iiber einen bemerkenswerten, kiirzlich in der Nahe der Stadt 
Stockton, Callf., fertiggestellen Staudamm berichtet, der zur Regelung des 
Wasserabflusses des Calaveras-Flusses dienen soli, um bisher haufig auf- 
tretende Oberschwemmungen des angrenzenden Gebietes, besonders auch 
der Stadt selbst, in Zukunft zu verhindern. Der Damm hat den Namen 
Hogan-Damm zu Ehren eines Ingenieurs der Stadt erhalten.

Die Stauanlage umfafit einen mit veranderlichem Halbmesser ge-

>) S. Bautechn. 1930, Heft 15, S. 239.

Abb. 1.
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platten belegt ist. Jede Piankę *"■ łpjSSSS^f
wiegt 20 t und hat ein Eisen- ^  v
betongegengewicht von 10 t, £_ ™

das unterhalb der Kaifahrbahn B f iH B iE S S " "  i f e / J B
in einem 86 cm welten und
5,8 m langen wasserdichtcn
Stahlrohr 13uft. Jede Piankę i
wird von einem Motor iiber |T|§§ '  | ( t | § H
ein Stahltrossenwindwerk be-
wegt und besitzt elektrisch
betatigte Stiitzhebel und Stell-
riegel zur Feststellung ihrer je- Abb. 4.
weiligen Lage, um die Trossen
der Hubvorrichtung zu entlasten. Die Hubgeschwindigkeit der Piankę 
am auGeren Ende betragt 6,1 m/min. Die Ostliche Anlegeseite erhalt 
aufierdem noch einen Lastenaufzug fiir Autos, der neben der einen 
Piankę errichtet wird. Der Aufzug mit 5 t Tragfahlgkeit besitzt eine 
Plattform von 3,05 X  9,15 m fiir zwei Wagen, wird elektrisch betrieben 
und hat eine Hubgeschwindigkeit von 13,7 m/min. Die Tiiren an der 
Kai- und Schlffsseite werden elektrisch verriegelt. Ein gleicher Aufzug

beweg/ Fahrptankę
| j Ppastert/ng — — 7

Dehnungsfugen
W,oo Bogen

einzeln hergestellten Abschnitte von oben vergossen werden kónnen 
(Abb. 3). An den Widerlagern haben diese Fugen zur besseren Ober- 
tragung der Scherkrafte in lotrechter und waagerechter Richtung recht- 
eckige Vertiefungen nach Art eines Waffeieisens (Abb. 4).

Der AbfluB aus den zehn Óffnungen wird Dei gefiilltem Becken auf 
rd. 465 m3/sek geschatzt. Zur Verhinderung des Uberflutens der Widerlager 
ist in der Mitte des Bogens ein Stiick von etwa 105 m um 3,5 m niedriger 
ais die iibrigen Teile der Mauer gehalten. Das iiberstrOmende Wasser 
fallt hier wegen des Uberhanges weit vor den FuB der Mauer, so daB 
also diese eigentiimliche statische Ausbildung auch der Unterspiilung der 
Fundamente entgegenwirkt.

Der Bau des Hogan-Dammes wurde unter der Oberaufsicht der Stadt 
Stockton ausgefiihrt. Bent Bros, Los Angeles, war die vertragschliefiende 
Firma. Zs.

Eine neue Kaianlage fiir den F&hrbetrieb auf dem Michigatisee 
ist nach einem Bericht in Eng. News-Rec. 1931 vom 23 Juli, S. 137, er
richtet worden. Der Fahrbetrieb dient insbesondere zum Obersetzen der 
Autos, und zwar haben die Fahrboote zwei Ladedecks, dereń oberes eben- 
falls zur Aufnahme von Autos dient, die mittels eines Aufzuges an Bord 
nach dem Oberdeck gebracht werden. Um dies zu vermeiden und zu- 
gleich eine bessere Anlegemóglichkeit zu schaffen, wurde die bestehende 
Mole mit einem dreieckigen Molenkopf versehen, auf dem neben Anfahr- 
rampen und Fahrplanken besondere Aufziige vorgesehen sind, mit denen 
die Autos unmittelbar vom Kai auf das Schiffsoberdeck gebracht werden 
ktinnen. DerKaidamm besteht aus einer Steinschiittung mit einer schweren 
Steinpackung an den Bóschungen und trSgt oben eine 6,71 m breite Beton- 
fahrbahn und einen 1,525 m breiten Gehweg. Die Anlegestelle besteht 
aus zwei Reihen von Holzrosten, auf denen die Betonmauern der Anlege- 
stelle angeordnet sind (Abb. 1).

Schnitt A-A
i- 6pr Schnitt B-B

j_________________________schiittung \ flolzrost

HoUrost

yKaimauer

-Betonmauer

jetziger Kai
IFahrplonke

IszsBehweg bewegl. fohrp/onke^Fahrbahn

mmmmm

Schutzturm
Oberkan/e Ho/zrost

Die mit dichten Seitenwanden versehenen Holzroste sind 7,32 m breit, 
4,88 m hoch und 17,35 bis 30,5 m lang. Auf ihnen wird noch unter 
Wasser eine Holzschalung fiir den Aufbau der Kaimauern errichtet, dereń 
wasserseitige Wandę ais StoBschutz stehenbleiben und so ausgebildet 
sind, dafi sie leicht erneuert werden kónnen (Abb. 2).

Die inneren Schalwande werden entfernt und der Raum zwischen 
den Holzrosten aufgefiillt und mit einer Fahrbahn versehen. Die Holz
roste werden schwimmend an Ort und Stelle gebracht und auf ein 30 cm 
starkes Schotterbett abgesenkt, das auf vorher ausgebaggertem und ge- 
ebnetem Grunde aufgebracht wurde. Jede der drei Anlegeseiten des 
Molenkopfes hat zwei Rampen, von denen jede eine 6,1 X  6,4 m grofie 
scharnierartig gelagerte Fahrplanke besitzt, um den HOhenunterschied 
zwischen Kai und Schiffsdeck, der entsprechend dem veranderten Wasser- 
stand im HOchstfalle 1,22 m betragt, ausgleichen zu kOnnen. Die Fahr
planken bestehen aus einem Stahlrahmen, der mit geschweifiten Stahl-

soll spater auf der nórdlichen Anlegeseite errichtet werden. Die Auf- 
ziige sind in Elsenbetontiirme eingebaut. An der der Zugangsmole zu- 
gekehrten Kaiseite ist zum Schutze gegen ein Auflaufen der Schiffe 
auf die Molenschiittung ein hólzerner Schutzturm (fender crib) mit
9,15 X  9,15 m Querschnitt und 8,235 m Hóhe angeordnet, der aus hólzernen 
Rosten geblldet ist. — Die Gesamtkosten der Anlage betragen rund 
IV2 Mili. RM. Schm id .

Ein neuer Kai an der Tower-Brflcke in London ist nach einem 
Bericht in Dock Harbour 1931, Nr. 123, S. 85, an Stelle des vorhandenen 
alten Holzkais errichtet worden. Der Bau ist in Eisenbeton ausgefiihrt; 
er besteht aus zwei Teilen, von denen der eine 13,75 m breit und 82 m 
lang, der andere 3,66 m breit und 71,45 m lang ist. Der Kai ruht auf 
87 Eisenbetonpfahlen und besitzt wasserseitig eine 625 mm hohe Eisen- 
betonschutzwand, um bei ubermafiig hoher Fiut ein Uberschwemmen des
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Kais zu yerhindern. Die Eiscnbełonpfahle sind 13,75 m lang mit quadra- 
tischem Querschnitt von 380 mm Kantenlange und haben neben Flach- 
eisenbewehrung an den Seitenkanten 29 mm starkę Stahlbewehrungen; 
sie wurden rd. 6 m tief durch Kies und Kreide eingerammt. Die Kaidecke 
ist fiir eine Verkehrslast von 5 t/m2 bercchnct.

Der Kai liegt 6,5 m iiber dem Wasserspiegel und ruht auf Eisenbeton- 
ąuertragern, die auf den Pfahlen angeordnet sind. Die Ausfiihrung ist 
kraftig genug, um den bei Hochwasser zu erwartenden Wasserdruck von 
unten auszuhalten. In die Fundamentmauer des Gebaudes, an das der 
Kai angeschlossen ist, wurde eine tiefe Rlnne gehauen, die nach Einlegen 
der Eisenbetontrager mit Beton ausgefiillt wurde. Die Abwasser laufen 
unmittelbar durch Óffnungen im Kai In den Flufi, und die Ablaufóffnungen 
sind mit selbsttatigen Riickschlagventilen versehen, die durch das steigende 
Wasser geschlossen werden. Vor dem Kai sind mit 2,4 m Abstand von- 
einander hólzerne Prellpfahle eingerammt. Schm ld .

Schwieriger Bau von Weilenbrechern. Die Nachbarstadte Port 
Arthur und Port.William am Oberen Sce sind der Ausgangs- und End- 
punkt der Schiffahrt uber die groBen nordamerikanischen Seen und auf 
dem St. Lorenzstrom; der Wasserweg bis Montreal ist fast 2000 km lang 
und damit eine der langsten Binnenwasserstrafien. Beide Stadte reichen 
mit ihrer Bebauung bis unmittelbar an das Ufer, so dafi ein Hafen nicht 
durch Einschneiden in das Land geschaffen werden kann. Die „Donner- 
bucht", an der beide Stadte liegen, bildet eine einlgermaBen geschiitzte, 
offene Reede, doch bedarf sie noch weiteren Schutzes durch Wellenbrecher, 
dereń Bau aber erhebllche Schwierlgkeiten bereitet. Der Wellenschlag 
erhebt sich bis 3 m; eigentliche Ebbe und Fiut gibt es zwar nicht, aber 
es kommt vor, daB sich der Wasserspiegel in wenigen Stunden um 
mehrere FuB unter dem EinfluB von Luftdruckschwankungen iiber dem See 
hebt oder senkt. Die Schiffahrt kann nur wahrend acht Monate be- 
trieben werden, die Eisdecke erreicht eine Starkę von fast 1 m, und die 
Wellenbrecher miissen daher so entworfen werden, daB sie starkem 
Elsdruck widerstehen kónnen. Der Baugrund ist dort der denkbar 
schlechteste; iiber dem festen Boden liegt eine 9 bis 18 m machtige Schicht 
Schlick. Schon seit etwa 20 Jahren sind Wellenbrecher zum Schutze der 
lóschenden und ladenden Schiffe in der Donnerbucht gebaut worden; die 
zunehmende GrOBe der Schiffe und die Steigerung des Verkehrs hat dazu 
gezwungen, mit ihnen immer weiter vom Ufer abzuriicken, und die Kosten 
sind infolgedessen, wie Engng. 1931 vom 24. Aprll berichtet, von rd. 300 S 
auf rd. 870 S fiir 1 lfdm gestiegen.

Wo die Schlickschicht nur diinn ist, werden zum Bau der Wellen
brecher zunachst Pfahle von mindestens 30 cm Durchm. am Zopfende und 
von 9 bis 20 m Lange, in Reihen von 5 Stuck iiber die Sohlenbreite von
9,15 m des Wellenbrechers angeordnet, eingetrieben. Der elnzelne Pfahl 
ist fiir die Aufnahme einer Last von 24,5 t berechnet. Die Arbelt geht 
Sommer und Winter vor sich; im Winter wird, um die Arbeiten zu er- 
móglichen, eine etwa 8 m breite Gasse In das Eis eingeschnitten. Die 
Pfahle werden 6 bis 7 m unter MW abgeschnitten, und auf sie wird zu
nachst ein Schwellrost verlegt. Auf dlesen werden Holzkasten von 30 m 
Lange, 9,15 m Breite und 5,65 bis 7,2 m Hóhe mit dichten Wanden auf- 
gebaut. Die Kasten werden mit Steinen und Kies ausgefullt, und auf 
dieser Grundung wird dann eine Betonmauer errichtet. Gegen die AuBen- 
selte der Kasten werden Steine von 0,5 bis 4 t Gewicht angeschiittet.

Wo die Schlickschicht zu stark ist, um eine Pfahlgriindung zu er- 
móglichen, wird ein Steindamm geschiittet. Die Klippen am Ufer Ilefern 
dazu den Baustoff, doch muB er zum Teil auch aus 50 km Entfernung, 
gróBere Blócke miissen sogar aus 120 km Entfernung herangeholt werden. 
Die ersten solcben Damme erhoben sich 2,45 m iiber MW, waren in Hóhe 
des Wassersplegels 14,65 m breit und hatten Bóschungen von \:\ll2. 
Sie bestanden aus einem Kern, der bis 2,45 m unter den Wasserspiegel

reicht, aus Steinen, von denen die Halfte mindestens 1 1 Gewicht haben 
sollte; darauf kam eine Schutzschicht aus Steinen im Gewicht von 4 bis 6 t 
und eine weiterc Schicht, etwa 1 m stark, aus Blócken von 6 bis 10 t. 
Spater wurde die erste Schutzschicht weggelassen. Unter den 4 bis 6 t 
schweren Steinen sollten mindestens 30%  6 t wiegen, wahrend fiir die 
zweite Deckschicht vorgeschrieben war, daB mindestens 50%  uber 8 t und 
25%  10 t schwer sein sollten. Die neueren Steindamme haben nur 4,3 m 
Kronenbreite, erheben sich 2 m iiber den Wasserspiegel, in dessen Hóhe 
sie 9 m breit sind.

In einem Winter sind die Arbeiten zum Schiitten der Steindamme 
auch wahrend des Frostes fortgesetzt worden; um dies zu ermóglichen, 
wurde eine Eisenbahn auf dem Eis verlegt. Man will das aber nicht 
wiederholen, einerseits, weil die Arbeiten nicht dringlich sind, und ander- 
selts, weil der Eisgang im Friihjahr Schaden an der halbfertigen Arbelt 
anrlchtete. Wkk.

Patentschau.
Sohlendichtung fiir Versenkwehre. (KI. 84a, Nr. 525 900 vom

6. 10. 1928 von M asch in en fab r ik  A u g sbu rg - N iirn be rg  A G  in 
N iirnberg .) Die Sohlendichtungen bei Versenkwehren, bei denen der 
Dichtungsbalken am unteren Ende eines Stauschlldes an einer federnden 
Platte so angeordnet ist, daB er sich beim Absenken des Verschlufikórpers 
in die Schliefllage von hinten gegen die Dichtungskante der Sohle anlegt, 
bieten kein Mittel, bei Versenkwehren grofier Breite die federnde Platte 
die durch die groBe Durchbiegung des Wehrkórpers, also durch seine

Formanderungen bedingten verśchieden 
groBen Bewegungen ausfiihren zu lassen, 
die erforderlich sind, um den Dichtungs
balken an der Dichtungskante uberall voll- 
kommen zum Anllegen zu bringen. Um 
dies zu erreichen, wird die federnde Platte 
mit dem Stauschild gelenkig yerbunden und 
durch federnde Streben gegen den Wehr- 
kórper abgestiitzt. Der Walzenzylinder a 
ist mit einem zwelteiligen Stauschild b, c 
ausgeriistet, dessen oberer Teil z. B. durch 
Winkelstucke ci starr mit dem Walzenzylinder 
yerbunden ist, wahrend der untere Teil c 
an dem oberen b durch ein wasserdichtes 
Gelenk e angehangt ist. An senkrechten 
Spanten /  des unteren Stauschildteiles c 

greifen gelenkig befestigte Stangen g  an, dereń freie Enden durch sie 
kreuzende, am Walzenzylinder a starr befestigte Fiihrungswande h, i hin- 
durchgehen, die zusammen mit festen Winkelelsen k eine Art Gehause 
bilden. Um die Stangen g  sind Pufferfedern L herumgelegt, die sich 
einerseits gegen die riickwartige Fiihrungswand h und gegen einen auf 
den Stangen g  angebrachten Bund m anlegen. Auf den Enden der 
Stangen sind Doppelmuttern o, p  aufgeschraubt, die zur Regelung des 
Federhubes dienen. Vor der yorderen Fiihrungswand i ist auf den 
Stangen g  ein fester Bund q angebracht, der zur riickwartigen Begrenzung 
der Bewegungen der Stangen und des Stauschlldes c dient, wenn dieser 
durch den Oberwasserdruck an der entsprechenden Stelle yerdrangt wird.

Vortreibrohr zur Herstellung von Betonpfahlen aus mehreren 
mit Verstarkungsringen versehenen kegeligen Rohrschiissen. (KI. 84c, 
Nr. 526459 vom 31. 3. 1929 von Otto A. G ie lo w  in Munchen.) Der 
jeweils auBere RohrschuB besitzt an dem unteren Rande seines Innen- 
mantels einen Verstarkungsring, der unter einem auf dem Aufienmantel 

des nachstinneren Rohrschusses bzw. des Spitzenpfahles 
sltzenden Verstarkungsring liegt. Hierdurch wird erreicht, 
dafi die oben ausgeiibten Rammschiage durch den am unteren 
Ende der einzelnen Rohrschiisse ausgeiibten Zug erganzt 
werden und dafi umgekehrt beim Herausziehen der einzelnen 
Rohrschiisse keine aufienliegenden, die Reibung erhóhenden 
Verstarkungsringe yorhanden sind. Das Vortreibrohr besteht 
aus drei Teilen 1, 2 und 3 und einem Spitzenpfahl 4. Die 
Langen der Rohrteile nehmen von aufien nach innen zu. 
Jeder Rohrtefl ist an seinem unteren Rand innen mit einem 
Verstarkungsring 5', 5", 5'" yersehen. Ober jedem Ver- 
starkungsring sitzt ein auf dem Mantel des nachstinneren 
Rohrteiles bzw. des Spitzenpfahles befestigter Verstarkungs- 
ring 6', 6", 6’", so dafi an der Stofistelle jedes Verstarkungs- 

ringes 5 mit dem zugehórigen Ring 6 des nachstinneren Rohrteiles eine 
das Elndringen von Steinen od. dgl. yerhlndernde Dichtung geschaffen 
ist. Bei gleichzeltlgem Schlag auf die oberen Rander der Rohrteile und 
des Pfahles 4 durch eine Schlagplatte 7 werden die Rohrteile einerseits 
unter Druck, anderseits durch Angriff der Ringe 6' bis 6'" an den zu- 
gehórigen Verstarkungsringen 5' bis 5'" durch Zug in den Boden befórdert.
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