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Abb. 1.

Lage des Bauwerks. Ais letzte der grofien Unterfuhrungen unter 

der hohen Dammstrccke des Mittellandkanals bei Magdeburg1) wurde 1930 

die Strafienunterfiihrung Eibeu gebaut. Die ProvinzlalstraBe Magdeburg— 

Stendal, die die Kanalachse unter einem Winkel von 87° 29’ kreuzt, liegt 

an der Kreuzungsstelle 11,24 m unter dem Kanalwasserspiegel. Die 

StraBe muBte daher unterfiihrt werden. Etwa 900 m westlich kreuzt der 

Kanał die Kreisstrafie von Meitzendorf nach Elbeu (Abb. 1). Zur Ersparung 

einer besonderen Unterfiihrung ist sie an der Sudseite des Kanals entlang 

bis zur ProvinzialstraBe gefiihrt, Von Osten inundet ebenfalls unmittelbar 

siidlich am Kanał ein gepflasterter Wirtschaftsweg. Auf beide StraBen 

mufite bei der Gesamtanlage verkehrstechnlsch Rucksicht genommen werden.

Allgemeine Anordnung des Bauwerks. Fiir das Bauwerk wurde 

eine LichthOhe von 4,5 m, eine Lichtweite von 14 m, unterteilt in eine 

Fahrbahn von 11 m und zwei FuBwege von je 1,5 m, vorgeschrieben 

(Abb. 2). Es ist bis zu den auBeren Kanaidammbóschungen ais geschlossener 

Rahmen mit waagerechter Decke und Sohle in Eisenbeton ausgebildet 

(Abb. 3), so daB der wasserfiihrende Kanaląuerschnitt uneingeschrSnkt 

durchgefiihrt werden kann. Die Stirnmauern des Rahmens sind paraliel 

zur Kanalachse gestellt. An das eigentliche Unterfuhrungsbauwerk schliefien 

sich beiderseits Schwergewicht-Fliigelmauern in Beton an, dereń Oberkante 

in der Bdschung 1:4  des Kanaldammes liegt. Bei der sehr geringen 

Abweichung von der rechtwinkligen Kreuzung konnten die Fliigel an 

jeder Seite symmetrisch ausgebildet werden (Abb. 4).

Der starkę Autoverkehr auf der ProvinzialstraBe erforderte eine 

moglichst gute Obersichtlichkeit an der Einmiindung der KreisstraBe von 

Meitzendorf. Deshalb wurden die Fliigelmauern unter einem Winkel von 

45° zur Stirnmauer der' Unterfiihrung angeordnet. Bei dieser Steilung

i) Bautechn. 1929, Heft 32, 34 u. 38; 1931, Heft 4, S. 51. — Ztrlbl. d. 
Bauv. 1929, Heft 51. — Bautng. 1929, Heft 40.

der Fliigelmauern betragt die bei sofortiger 

Wahrnehmung noch verfiigbare BremsISnge 

bei einer HShe der Sichtlinie von 1,5 

bis 2 m iiber dem Boden und gleichen 

Bremswegiangen fiir aus beiden Richtungen 

ankommende Fahrzeuge rd. 28,5 m. Da

mit ist bei einigermafien vorsichtigem 
Fahren ein geniigender Bremsweg vor- 

handen, um Ungliicksfalle zu vermeiden.

Untergrund. Die Bodenverhaitnisse 

erwiesen sich bei den Bohrungen auBer- 

ordentlich ungiinstig. Eine Verschiebung 

des Bauwerks kam wegen der Nahe der 

Ortslage Elbeu nicht in Frage. Die Bau

stelle bildet offenbar einen Tell eines 

friiheren Altarms der Elbe, die noch bis 

vor etwa 180 Jahren mit ihrem Strombett 

unmittelbar an Elbeu vorbeiflofi. Ein fiir 

diese Gegend besonders tief (bis zu etwa 

11 m) reichendes, stark wechselndes Allu- 

vium deuten auf Ablagerungen in friiher 

vorhandenen kleinen Tiimpeln hin. Dar- 

unter stehen tonige Feinsand- und fcin- 

sandlge Tonschichten an, die ais diluviales, 

aus aufgearbeiteten tertiaren Schichten 

bestehendes Gebirge anzusprechen sind. 

Die alluvialcn tonigen Feinsand- und fein- 

sandigen Tonschichten haben teilweise 

faulschlammartigen Charakter. Stellen- 

weise ist sogar Torf bis 10,6 m Tiefe und 

bis zu 2,6 m Machtigkeit erbohrt. An der 

Nordseite der Baustelle sind noch erheb

liche Reste von Geschiebemergel vor- 

banden, unter dem tertiarer Septarienton 

ansteht. Scholienartige Septarientonreste 

finden sich sogar iiber Geschiebemergel- 

banken, die anderseits wieder an ein

zelnen Steilen von tonigen Feinsand- 

schichten unterlagert sind. Welter siidlich ist der Septarienton fast voll- 

standig aufgearbeitet. Die diluvialen tonigen Feinsand- und feinsandigen 

Tonschichten werden hier unmittelbar vom tertiaren Griinsand unterlagert.

in Kiessand

Tondichtung 

+ 13,67 hocHsł. Grundw.

Abb. 2.

Grundwasser. Die Grundwasserverhaltnisse muBten mit Rucksicht 

auf die vorgesehene Holzpfahigriindung, namentlich hinsichtlich der 

Schwankungen des Grundwasserstandes, besonders sorgfaitig untersucht 

werden. Der seit 1925 beobachtete niedrigste Grundwasserstand war 

NN + 42,06 m, wahrend die Griindungssohle des Eisenbetonbauwerks auf 

NN + 40,70 m liegt. Dabei spielen die geologlschen Verhaltnisse eine 

wichtige Rolle, Die wahrend der langjahrigen Beobachtungen monatlich
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das Durchflielkn standig frischen 

betonschadlichen Grundwassers 

unter der Sohle verhindern.

_  Dic kiefernen Rundholzpfahle

........ sind am Kopf durch eine leicht-

________ \ . bewehrte, 50cm starkę Eisenbeton-

platte, die den Raum zwischen 

den SpundwSnden vollkommen 

| ausfullt, verspannt (Abb. 5). Die

fjjjjl I ! Unterkante der Eisenbetonplatte
---” i'--- !.»---- j liegt auf NN + 40,2 m einheitlich

fiir das gesamte Bauwerk. Die 

Pfahlkopfe ragen 35 cm in die 
Platte hinein, so daB ihre Oberkante auf NN 

+ 40,55 m liegt. Die Bewehrung der Eisenbeton

platte besteht aus kreuzweise in zwei Lagen ge- 

legten Rundeisen von 16 cm Durchm. Die obere 

Lage liegt iiber den PfahlkOpfen, die untere Lage 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  10 cm iiber der Unterkante der Platte.

: ■ ■ ■■ ■ gzi Die Fliigelmauern sind ohne Fugę auf der

Eisenbetonplatte anschlieBend betoniert, wahrend 
nach Bar/eben zwischen Rahmen und Eisenbetonplatte eine Fugę

vorgesehen wurde, indem die Oberflache der Platte 

einen einfachen Inertolanstrlch erhielt.

P robe ram  m ung. Fiir die sehr umfang- 

reichen Rammarbeiten war es zweckmafiig und 

J- S  wirtschaftlich, die Tragfahigkeit der Holzpfahle

'  durch Proberammungen und Probebelastungen

nachzuweisen. Zu dem Zweck wurden mehrere 

Pfahlgruppen von je fiinf PfSbleń an verschie- 

denen Stellen des spateren Bauwerks mit m0g-V  ̂

lichst verschiedenem Untergrund, insgesamt 

43 Pfahle, gerammt. Der mittlere Pfahl jedes 

Pfahlbiindels wurde zur Probe belas.tet. Da die 

Spundwande zuerst gerammt werden sollten, 

muBten die Pfahle spater in einem geschlossenen Spundkasten ge- 

schlagen werden, wodurch eine betrachtliche Bodenverdichtung gewahr- 

leistet war. Es lag nahe, bei den Proberammungen auch Rammversuche 

mit Spundwanden anzustellen und insbesondere die damals noch wenig 

gerammte Bauart Hoesch neben der Bauart Larssen hinsichtlich der 

Rammfahigkeit zu erproben. Ferner konnte dabei festgestellt werden, 

von welcher Lange ab (gróBte Lange 15 m) statt des statisch ausreichenden 

Profils II beider Bauarten in dem steinigen Geschiebemergel und festen 

Septarlenton aus rammtechnischen Griinden das Profil III gewablt werden 

muBte. Zur Vermeidung unnOtiger Kosten wurden die Wandę fiir zwei 

Fiiigel an endgiiltiger Stelle geschlagen, und zwar je ein Fliigel mit 

Hoesch- und Larssenbohlen, je zur Halfte Profil II und III (Abb. 6). 

Dabei konnte man dann den tatsachlichen Verhaitnissen des Baues 

moglichst nahekommen, indem je eine Gruppe von fiinf Pfahlen Innerhalb 

der beiden an drei Seiten geschlossenen Fliigelkasten geschlagen wurde. 

Um endlich ein Bild dariiber zu gewinnen, wie sich die Verdichtung des 

Bodens auf die Eindringungstiefe auswirkte, wurden in einem Fliigelkasten 

vom offenen Ende nach dem geschlossenen zu 20 Pfahle geschlagen 

(Abb. 6). Die Dampframme hatte einen Bar von 2,8 t Gewicht, die grOBte 

FallhOhe war 0,9 m.

Bei dem sehr wechselnden Untergrund an der Baustelle konnten die 

beiden verschiedenen Spundwande Hoesch und Larssen nicht in den' 

gleichen Untergrund gerammt-werden, zumal auch der Zweck der Probe

rammungen in erster Linie die Feststellung der Tragfahigkeit der Pfahle 

war. Es wurde daher ein Spundwandkasten im Siiden mit Hoeschbohlen 

und ein anderer im Norden mit Larssenbohlen geschlagen. Im Siiden 

reichte der Kiessand und der tonige Feinsand bis etwa 10 m Tiefe, unter- 

lagert von Septarlenton (Abb. 7). Bei 15 m Lange waren also noch 5 m 

Septarlenton zu durchrammen. Im Norden reichte der Kiessand und der 

tonige Feinsand nur bis etwa 5 m Tiefe, von 3,5 bis 5 m lagen Steine. 

Darunter stand Geschiebemergel und Septarienton an. Hier waren also 

rd. 10 m' Geschiebemergel und Septarienton zu durchrammen. Der Boden 

war hier wesentlich schwerer ais im Siiden. Dagegen gaben die Boden- 

schichten im Siiden etwas mehr nach. Hierdurch wurde das richtige

Einstellen der Ramme und damit die 

Rammarbeit erschwert. Das Ramm- 

RJ-, ergebnis ist demnacb durch den

----------------- -----— schweren Boden auf der Nordseite zu-

ungunsten der Larssenbohlen beeinflufit 

worden.

V D i e  gesamte Proberammung war 

der Firma Polensky & ZOllner, Berlin, 

/  b iibertragen. Sie wurde vom l.M a i bis 

31. August 1929 ausgefiihrt. Samtliche 

/  Bohlen waren im allgemeinen ais

-----------iiiooo-------- ~
nom. fanajwassersp. *56,0, Sleinschiillung^^,

M aster ta Kiessand 'n i Kanallondichlungtóessam

W3000

Bauwerkachse
flrems/ónge -~c6cfohrpankt

aufgetragenen Grundwasserglelchen zeigen alle infolge eines westlich von 

Elbeu liegenden, bis zur HOhe NN + 52 m ansteigenden Septarien- 

tonberges in der Nahe der Baustelle eine auffallende Ausbauchung nach 

Osten. Westlich dieses Tonberges staut sich das Grundwasser an, wahrend 

es Ostllch starker abfallt. Der Tonberg wird teilweise fiir die Kanal- 

dichtung abgetragen. Selbst unter der ungiinstigen Annahme, daB durch 

spatere Eingrilfe In die Entw8sserungsverhaltnisse des fraglichen Gelandes 

eine Senkung des Grundwassersplegels entsprechend dem natiirlichen 

Gefalle bis zu 1 m folgt, kann an der Baustelle mit einem niedrigsten 

Grundwasserstande von NN + 41 m gerechnet werden.

Die chemische Untersuchung des Grundwassers ergab einen SOa- 

Gehalt bis zu 526 mg/l. Bei den wahrend fiinf Jahren zwelmal jahrlich 

ausgefiihrten Analysen wurde eine ziemlich grofie Ortliche und zeltliche 

Verschiedenheit im Gehalt des Grundwassers an meist an Ca gebundener 

Schwefelsaure festgestellt. An aggressiver Kohlensaure sind bis zu 

13 mg/i enthalten.

oberer ftosi 16mm $

YHolzpfahl, 
milfl. 431mm\

unterer Rosi\ 
16mai ̂  I

Griindung. Das gesamte Bauwerk wurde auf Holzpfahlen innerhalb 

einer eisernen Spundwand gegriindet. Die Spundwandeinfassung sollte 

verhindern, daB der durch Pfahle verdichtete Boden sich durch seitliches 

Auswelchen entspannt. Sie sollte ferner bei der Ausfiihrung des eigent- 

llchen Unterfiihrungsbauwerks eine offene Wasserhaltung ermOglichen. Bei 

dem aus wechsellagernden Schichten von feinsandigem Ton und tonigem 

Feinsand bestehenden Untergrund hatte eine Grundwasserabsenkung mit 

Filterbrunnen nicht zum Ziele gefiihrt. Endlich sollte die Spundwand

einfassung auch ein VorbeiflieBen des betonschadlichen Grundwassers an 

den hinterfullten, im Grundwasser stehenden Fiachen des Bauwerks sowie

BauwerkachseStra8en-und
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Doppelbohlen angeliefert; die Larssenbohlen waren auBerdem im SchloB 

zusammengeprefit.

Rammen der Hoeschbohlen. Die SchlOsser der Bohlen zeigten 

sich gegen Beschadigungen beim Transport verhaltnismaBig empfindlich. 

Ferner hatten die Bohlen zum Teil in der Breite ein ObermaB, das wahr- 

scheinlich ais eine Weitung der Bohlen bei der Beffrderung mit der Bahn 

infolge der Art der Lagerung entstanden war. Die Bohlen waren namlich 

zu je drei Doppelbohlen ineinander gepackt, so daB das Gewicht der 

obenliegenden Bohlen die untenliegenden zu weiten trachtete. Diese 

Weitung wurde zahlenmaBig nur beim Profil III festgestellt.

P ro f il III. Mit dem Rammen des Profils III der Bauart Hoesch 

wurden die Rammarbeiten der Spundwande begonnen. In den oberen 

sandigen Schichten bis etwa 7,5 m Tiefe zogen die Bohlen gut. Dann 

wurde die Eindringungstiefe erheblich geringer, und von etwa 10,5 m an 

zogen die Bohlen sehr schwer. Der feste Septarienton setzte demnach 

dem Rammen grofien Widerstand entgegeri. Dieser war schliefilich so 

erheblich, dafi ein grofier Teil der Bohlen in der Haube stauchte. Da 

die Bohlen dann abgebrannt und die Haube neu aufgesetzt werden mufite, 

entstand viel Zeitverlust, zumal der gestauchteTeil der Bohlen in einzelnen 

Stiicken aus der Haube gebrannt werden mufite. Es kam auch einmal 

vor, dafi die Bohlen von neuem gestaucht wurden.

Die ersten Bohlen des Profils III wurden zunachst nur bis 1,7 m iiber 

der endgiiltigen Tiefe gerammt, um fiir die nachste Bohle eine gute 

Fuhrung zu haben. Es zeigte sich aber, dafi es nicht mOglich war, sie 

spater tiefer zu schlagen. Schon nach einigen Hitzen stauchten sie. Alle 

Bohlen wurden dann von vornherein soweit wie mOglich weggerammt. 

Es gelang aber nicht, die Bohlen bis auf 15 m Tiefe zu rammen, da die 

Eindringungstiefe bei den weiteren Hitzen auBerordentlich gering war 

und die Bohlen schliefilich gestaucht wurden. Bei der gleichen Mafinahme 

wie bei Profil II (s. unten), Ofteres Richten der Ramme und Verminderung 

der FallhOhe, wiirden diese Mangel (geringe Eindringungstiefe und haufige 

Stauchung) wahrscheinlich geringer gewesen sein. Die FallhOhe war auch 

grofier ais bei Larssen. Sehr schwer zog dle Eckbohle, die mit einer 

Einzelbohle zusammen gerammt wurde. Sie mufite 1,2 m iiber Solltiefe 

stehen bleiben. Der Versuch, eine Einzelbohle zu schlagen, mifilang. 

Sie knickte trotz geringer FallhOhe aus. Mehrfach kam es vor, dafi die 

vorhergebende Einzelbohle einer Doppelbohle mitzog. Das ist ein Nach- 

tell der nicht geprefiten SchlOsser. Aus statischen Griinden ist das Pressen

Schwierigkelten, da der Boden an den Bohlen erheblich nachsackte und 

rings um die Bohlen sich Krater bildeten. Es gelang aber auf diese 

Weise, trotz des festen Septarientons bei den letzten 5 m den grOfiten 

Teil der Bohlen fast bis auf die richtige Tiefe zu bringen, ohne dafi viele 

Bohlen stauchten. Es wurde aber auch darauf gehalten, daB die FallhOhe 

nicht zu groB wurde und geringer ais beim Profil 111 blieb.

Rammen der Larssenbohlen, P ro fil III. Nachdem alle Hoesch

bohlen geschlagen waren, wurden die Larssenbohlen gerammt. Auch 

hier wurde mit dem Profil III begonnen. Bis zu einer Tiefe von etwa 

5 m, d. h. in den Kiesschichten, zogen die Bohlen gut, dann vermlnderte 

sich die Eindringungstiefe merklich. Es war nur mOglich, die Bohlen 

durch eine Sufierst grofie Schlagzahl bis auf volIe Tiefe hinunter zu bringen. 

Trotzdem, und obwohl mit unverminderter FallhOhe geschlagen wurde, 

blieben die BohlenkOpfe heil. Dazu wurde nicht mehr so grofies Gewicht 

auf genauen Stand der Ramme gelegt. Das Richten der Ramme erforderte 

namlich mehr Zeit ais einige hundert Scblage, die andernfalls mehr notig 

waren. Allerdings gab der Boden hier nicht so nach wie auf der Siid- 

seite der Baustelle, wo das Richten der Ramme deshalb auch von grOfierer 

Bedeutung war. Es schien aber dle Empfindlichkcit der Larssenbohlen 

gegeniiber einer nicht lotrecht stehenden Ramme nicht so grofi zu sein 

wie die der Hoeschbohlen. Das Schlagen der Eckbohle, die mit einer 

Einzelbohle zusammen gezogen war, machte keine Schwlerigkeiten. Keine 

Bohle wurde mitgezogen, eine giinstige Wirkung der im Abstande von

I m geprefiten SchlOsser. Die Langung der 11 m langen Wand betrug

I I  cm.

P ro fil II. Auch das Rammen des Profils II machte keine grOfieren 

Schwierigkeiten trotz desselben schweren Untergrundes wie beim Profil III. 

Es gelang im Gegensatze zu Profil III nicht immer, die Bohlen auf dle 

vorgesehene Tiefe zu rammen. Hauptsachlich lag das daran, dafi einige 

Bohlen bei der sehr hohen Schlagzahl, dazu mit voller SchlaghOhe, an 

der Lochstelle ausknickten. Bei etwas vorsichtigerem Rammen hatte sich 

das yielleicht vermeiden lassen. Dabei wurden die Bohlen aber bis zu

9,5 m durch festen Geschiebemergel und Septarienton gerammt, um fest- 

zustellen, was man diesem schwacheren Profil zumuten kOnnte. Ein 

Stauchen der Bohlen ist auch hier nicht vorgekommen, so dafi die Haube 

nach dem Rammen ohne Schwierigkeit stets entfernt werden konnte. 

Die Langung der Wand war etwa ebenso wie beim Profil III. Ein Mit- 
ziehen der Bohlen kam auch hier nicht vor.

1 2 3 4 .5 6 . 7 ' 8 9

Bauart
und

Profil

- M it t e l
a u s

Mittlere
Schlag

zahl

Mittlere
durchschn.
FallhOhe

cm

Weg
des

Baren
m

Mittlere
Ramm-
tiefe

ni

Taglich
gerammte

Wandfiache
m2

L a n g u n g

Ver-
schnitt

in
m-

Hoesch III
16 Doppelbohlen 

einschl, Ecke

CO o o 70 910 14,1 rd. 27,4
auf 11,00 m

rd. 18 cm rd. 3,6

Larssen III

17 Doppelbohlen 
einschl. Ecke und 
Obergang von 
Profil III auf II

2960 65 1920 14,9 rd. 33,4
auf 13,50 m 

rd. 15 cm
rd. 0,3

Hoesch 11
16 Doppelbohlen 

einschl. Ecke
2200 48 1056 14,8 rd. 27,0

auf 10,20 m
rd. 10 cm rd. 1,8

Larssen II
' 16 Doppelbohlen 

einschl. Ecke
2780 ' 62 1720 14,5 rd. 23,2

auf 12,75 m 
rd. 10 cm

rd. 3,3

Abb. 8. Ergebnis der Proberammung fiir Spundwande.

bei der Bauart Hoesch auch nicht erforderlich. Es gelang nicht, das 

Mitziehen durch ElnOlen der freien SchlOsser zu verhindern. Die etwa

11 m lange Wand hatte sich um 18 cm gelangt.
P ro fil II. In der Vermutung, dafi das schlechte Ziehen der Bohlen 

mit auf die nicht immer lotrechte Stellung der Ramme zuruckzufiihren 

war, wurde beim Profil II, das wegen des schwacheren Querschnitts 

empfindlicher ist, grOfiter Wert gelegt. Das machte allerdings viel

Vergleich der Bauarten Hoesch und Larssen. Die Ergebnisse der 

Proberammungen sind in Abb. 8 zusammengestellt.

Beim Profil III fallt in Spalte 3 auf, dafi die Schlagzahl bel Hoesch 

weniger ais die Halfte (44°/o) der Schlagzahl bel Larssen betragt. Das 

liegt hauptsachlich an der bedeutend grOfieren Machtlgkeit des durch- 

gerammten festen Septarientons bei Larssen, die etwa 5 m starker war 

ais bei Hoesch. Dazu war bei Larssen die mittlere FallhOhe (Spalte 4)
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etwas geringer. Der mittlere Weg des Baren betrug daher bei Hoesch 

4 7 %  von dem bei Larssen. Es ist auch zu beriicksichtigen, dafi die 

Larssenwand etwas tiefer geschiagen werden konnte ais die Hoeschwand, 

zumai mit zunehmender Tiefe die Eindringungstlefe je Hitze abnahm. 

Wenn trotzdem die tagliche Leistung bei Larssen gróBer war (122% von 

Hoesch), so ist das vor allem auf das Stauchen der Hoeschbohlen und 

die damit zusammenhangenden Erschwernisse zuriickzufiihren. InSpa lte9  

ist angegeben, wieviel infolge des Stauchens abgeschnitten werden mufite. 

Die Langung der Wand ist bei .Hoesch rd. 1,5 mai so grofi wie bei Larssen.

Beim Profil II ist ebenfalls die mittlere Schlagzahl bei Hoesch geringer, 

und zwar nur 7 9 %  der Schlagzahl von Larssen. Der Unterschied ist 

nicht so grofi wie bei Profil III, weil dem Profil Larssen II hóhere Fali- 

hóhen zugemutet werden konnten ais Hoesch II. Der mittlere Weg des 

Baren ist daher bei Hoesch nur 6 2 %  von dem bei Larssen. Der Grund 

liegt in den geschilderten Untergrundverhaltnissen und in der nicht immer 

lotrechten Stellung der Ramme, weswegen auch die Leistung bei Larssen 

nur 86 %  der Leistung bei Hoesch betrug.

Zu diesen Rammergebnlssen miissen folgende Punkte beriickslchtlgt 

werden:

1. Der Untergrund war an beiden Rammstellen sehr verschieden. 

Larssen muBte auf erheblich grófiere Lange durch schweren Boden gerammt 

werden. Bel Hoesch war das Rammen durch die grófiere Nachgiebigkeit 

des Untergrundes, allerdings nicht erheblich, erschwert.

2. Die Rammarbeiten wurden mit Hoesch begonnen, der Ramm- 

meister des Unternehmers hatte bisher Hoesch noch nicht gerammt. Es 

waren beim Rammen von Hoesch sowohl die Fehler, die sich beim 

Beginn jeder Bauarbeit zunachst zeigen, ais auch die Anfangsfehler, die 

bei nicht gewohnten Arbeiten elnzutreten pfiegen, zu iiberwinden. Dem 

Rammeister war das Rammen von Larssenbohlen vertraut, dazu war der 

Bctrieb auf der Baustelle bereits eingespielt. Wahrend der Rammarbeiten 

von Hoesch war zeitweise ein Rammpolier der Firma, wahrend der Ramm

arbeiten von Larssen war standlg ein Rammingenieur der Firma anwesend.

3. Da der Unternehmer die Proberammungen im eigenen Interesse 

móglichst wirtschaftlich durchzufiihren suchte, wurde nicht immer auf ein- 

wandfreie Stellung der Ramme Wert gelegt, was die Ergebnisse wahr- 

schelnlich auch beeinflufit hat. Die wesentlich grófieren Schwlerigkeiten 

bel Hoesch III ais bei Hoesch II, wo auf das Richten der Ramme grofier 

Wert gelegt wurde, trotz glelcher Bodenverhaitnlsse und starkeren Profils, 

zeigen, dafi das Rammergebnis durch nicht einwandfreie Stellung der 

Ramme mehr oder weniger beeinflufit werden kann.

4. Auch der Wechsel in den Fallhóhen des Baren erschwert einen 

elnwandfreien Vergleich. Der Beginn des Rammens mit Profil III verleitete 

zu einem reichlich starken Wechsel in den Fallhóhen, da dem Profil III 

von Anfang an grófiere Fallhóhe zugemutet werden konnte. Bei Hoesch III 

ist die durchschnittliche Fallhóhe gróBer gewesen ais bei Larssen III, ob- 

wohl die Eisenstarke im Steg bei Hoesch wesentlich geringer ist ais bei 

Larssen. Auf Grund der Ergebnisse von Hoesch II kann man annehmen, 

dafi bei geringerer Fallhóhe und grófierer Schlagzahl Hoesch III sich 

jedenfalls besser verhalten hatte, ais die Versuche ergeben haben.

Sch lufifo lgerung. Werden bei der Beurteilung des Ergebnisses 

der Proberammung die vorstehenden Punkte beriicksichtigt, so lafit sich 

nicht fiir alle Verhaltnisse unbedingt eine Uberlegenhelt der einen Bauart 

iiber die andere feststellen. Die Versuche haben aber gezeigt, dafi die 

Hoeschwand grófiere Sorgfalt beim Rammen erfordert und sich in schwerem 

Boden und zugleich bei grofier Lange nicht so gut rammen lafit wie die 

normale Larssenwand der Hauptprofilc. Beide Bauarten eignen sich fiir 

das Rammen in mitteischwerem Boden (Kiessand ohne grofie Steine, tonlge 

Feinsandschichten u. dgl.) etwa in gleicher Weise. Bauart Larssen hat 

sich auch fiir Rammarbeiten in schwerem Tonboden und steinigen Kies- 

schichten selbst bei groBer Lange ais brauchbar erwiesen. Bei Larssen 

wirkt in festem Gebirge die kraftige Ausbildung des parallel zur neutralen 

Achse liegenden Steges rammtechnisch giinstig, dem in dem Baustoff der 

Schlósser ein geniigendes Gegengewicht gegeben ist, um eine grofie 

Steifigkeit der Bohlen beim Rammen zu gewahrleisten. Demgegeniiber 

Ist die grofie Baustoffanhaufung bei Hoesch im Schlofi und die in statischer 

Hinsicht zulassige Schwachung der Stege fiir das Rammen namentlich in 

schwerem und in steinigem Boden nachteilig. Die Steifigkeit der Hoesch

bohlen ist geringer ais die der Larssenbohlen. Die Hoeschbohle neigt 

daher offenbar zu Stauchungen.

Bei gleichen Ramm- und Baustoffpreisen ist die Bauart Hoesch wegen 

ihres geringeren Gewichtes wirtschaftllcher ais die Hauptprofile der Bauart 

Larssen. Fiir die Zwischenprofile der Bauart Larssen IIa und Ilia  failt der 

Vorteil des geringeren Gewichtes fort. Dafiir werden diese Zwischen

profile in rammtechnischer Bezlehung wegen der geringen Stegstarke aber 

ahnliche Nachteile aufwelsen wie die Hoeschbohlen. Bei der óffentiichen 

Ausschreibung fiir das Unterfiihrungsbauwerk gaben die Unternehmer, 

denen die Ergebnisse der Proberammung zuganglich gemacht wurden, im 

allgemeinen fiir das Rammen von Larssenbohlen etwas geringere Preise 

ab ais fiir das Rammen von Hoeschbohlen. Da die Proberammungen

.bald nach dem Erscheinen der Hoeschbohlen auf dem Markt stattfanden, 

lafit sich schwer sagen, wie weit dieses Ausschreibungsergebnis durch die 

Neuartigkeit beeinflufit worden ist.

Mit Rucksicht auf das stark wechselnde Gebirge, in dem mit dem 

Antreffen von Steinen und Holz gerechnet, bei dem die Spundwand durch 

harten Ton und Geschiebemergel geschiagen werden mufite, war es im 

vorliegenden Falle zweckmafiig, nur die Hauptprofile der Bauart Larssen 

zu verwenden. Die Lange der Spundwande konnte aber entsprechend 

der Hóhenlage des dichten Bodens (Ton oder Geschiebemergel) abgestuft 

werden. Damit war zugleich die Móglichkeit gegeben, fiir die kiirzeren 

Langen, bis 10 m, das Profil II zu verwenden. Nach diesen Gesichts- 

punkten wurden fiir das Bauwerk die Langen und die Profile II und III ab

gestuft (Abb. 7).

Rammen der Holzpfahle. Dem Zweck der Proberammung ent

sprechend wurden die Pfahle an Stellen mit mógllchst verschiedenem 

Untergrunde gerammt. Es wurden Gruppen von fiinf Pfahlen geschiagen 

mit einem Abstande der Pfahlmitten von 0,9 bis 1,15 m. Vier Pfahle 

bildeten die Ecken eines Quadrats. Der mittlere Pfahl wurde zuletzt ge- 

schlagen. Die Pfahle wurden 16 und 14 m lang angeliefert mit einem 

mittleren Durchmesser von 38 und 34 cm. Beim Rammen zeigte sich 

fast stets, dafi die beiden ersten Pfahle jeder Gruppe etwa gleich gut 

zogen. Dann wurde der Widerstand des verdichteten Bodens bei jedem 

welteren Pfahl immer gróBer. Aus Abb. 9 ist zu ersehen, dafi in allen 

Gruppen der Pfahl 5 durchweg grófleren Arbeitsaufwand erforderte, die 

erzeugte Yerdichtung also hóheren Bodenwiderstand ergab.

1 2 3 4 5 6 7

Gruppe 
Pfahle 
Abb. 6

Mittlere
Schlag

zahl

Mittlere
durctischn.

PallhOhe

cm

Weg
des

Ramm-
b3ren

m

Mittlere
Ramm-

tlele

m

Elndringung
beim

letzten
Schlag

nim

Tagliche
Rammleistung

m Siuck

e I bis 4
c 5

1051
1867

85
75

893
1400

15,8
13,7

5
5

: 38,6 16-m-Pfahle

c 1 bis 4 
c 5

831
1125

80
80

665
900

16,1
16,3

5,5
4

40,4 16-m-Pfahle

b I bis 4 
b 5

1372
2700

60
50

823
1350

13,4
13,9

1,3
1

14-m-Pfahie im 
33,7j sudwestl. Spund

wandkasten

d 1 bis 4 
d 5

652
750

40
50

261
375

14.0
14.1

15
10

70,1 14-m-Pfahle
—

2 Pfahle 16-m-Pfahle

/  1, 2, 4 634 45 285 10,12 auf Steine 30,4 unvollstandig
gestoBen gerammt

Abb. 9. Ergebnis der Proberammung fiir Pfahle 

(in Gruppen von 5 Pfahlen).

Besonders auffailig zeigte sich die VergróBerung des Widerstandes 

bei den 20 Pfahlen im Spundwandkasten. Die letzten Pfahle konnten nur 

noch etwa 5 m tief eingetrieben werden (Abb. 10). Dabei ergab sich, dafi 

die Verdichtung des Bodens nicht voll erreicht, sondern dafi ein grofier 

Teil des Bodens aufgetrieben wurde. Bei der letzten Pfahlreihe wurde 

die Oberfiache des Bodens etwa 20 cm gehoben.

l 2 3 4 5_______ _6___

Reihe
Pfahl Nr.

Mittlere
Schlagzahl

Mittlere
durchschn.
Fallhóhe

Weg des 
Ramm- 
baren

Mittlere
Ramm-

tiefe

Ge-
rammte

cm m III m

1. 1 bis 4 3396 60 2038 13,4 53,5

2. 5 bis 8 2131 50 1066 7,9 31,7

3. 9 bis 12 3000 50 1500 11,6 46,5

4. 13 bis 16 2341 40 936 8 ,6 35,4

5. 17 bis 20 2014 45 906 4,7 18,6

Abb. 10. Ergebnis der Proberammung fiir Pfahle 

(im Spundwandkasten).

Im allgemeinen zogen die Pfahle erheblich besser ais die eisernen 

Spundwande, ein Beweis dafiir, daB die Kraft hauptsachlich durch die 

Reibung auf den Untergrund iibertragen wird, wahrend der Flachendruck

nur eine geringe Rolle spielt (Oberfiache eines Pfahles etwa %  der Ober

fiache einer Doppelbohle).

Bei bindigen Bóden wird beim Rammen der Hauptwiderstand gegen 

das Eindrlngen der Pfahlspitze dadurch hervorgerufen, dafi unter ihr der 

Boden verdlchtet und verdr3ngt werden mufi. Das ist aber nur dadurch

mógllch, dafi das gespannte Porenwasser ausgetrieben wird. Dieses ent-
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weicht am Pfahl entiang nach oben und bildet um ihn herum einen 

Wasserfilm, der den Widerstand infolge Reibung verminderf. Wenn der 

Pfahl dann einige Zeit ungeschlagen gestanden hat, wird das Wasser von 

den umliegenden Bodenschichten aufgesogen, die Reibung am Pfahl- 

umfange tritt erst dann vol! in Erscheinung. Beim Rammen zeigte sich 

denn auch, dafi ein Pfahl, der einige Zeit ungeschlagen gestanden hatte, 

bei Wiederbeginn der Arbeit sehr schwer zog und erst durch einige 

Hitzen mit geringen FallhOhen wieder in Gang gebracht werden muBte. 

Der Wasserfilm muBte erst wieder hergestellt werden. Wahrend also 

beim Rammen der Hauptwiderstand unter der Pfahlspitze liegt, kommt 

fur die Tragfahigkeit hauptsachlich der groBere Reibungswiderstand am 

Pfahlumfange in Betracht. Alle Rammformeln, die an sich schon un- 

zuverlassige Werte liefern, bei bindigen Boden jedoch besonders versagen, 

miissen daher in bindigen BOden zu geringe Werte liefern, was auch durch 

die Probebelastungen erwiesen wurde.

dreifache Sicherheit war eine Tragfahigkeit von 501 unbedenklich zuzulassen. 

Vergleichsweise ergab die Brixsche Formel nur eine Tragfahigkeit von 

62 t. Bei dreifacher Sicherheit hatte der Pfahl also nur mit 20 t belastet 

werden dflrfen. Hieraus wird der Wert der Proberammung ohne 

weiteres klar.

Eine bemerkenswerte Tatsache wurde spater beim Ausschachten der 

Baugrube festgestellt. Es zeigte sich namlich, daB ein Teil jeder Boden- 

schicht am Pfahl und auch an den eisernen Bohlen haften geblieben und 

in tiefere Schlchten mitgenommen worden war (Abb. 14). Der Mutter- 

boden wurde noch in 3,5 m Tiefe festgestellt. Die einzelnen Boden

schichten hatten sich mantelartig um den Pfahl herumgelegt, wobei sich 

die bindigen Boden in starkerer Schicht ansetzien ais die sandigen. Dieser

Abb. 14.

Bodenmantel haftete so fest am Pfahl, daB er mit der Spitzhacke entfernt 

werden muBte. Er war so fest, daB abgeschlagene Stiicke mit der Hand 

nicht durchgebrochen werden konnten. Die Starkę betrug in 3,5 m Tiefe 

etwa 5 cm. Durch dieses feste Haften des mitgenommenen Bodens wird 

die Reibung des Pfahles sehr vergrOBert. Vielleicht erkiart sich auch 

hieraus die Tatsache, daB die Pfahle unter der Last sehr viel weniger 

eindrangen, ais die elastische Verkiirzung betrug. Die auf den Pfahl 

wirkende Kraft wurde anscheinend durch Reibung sehr schnell an den 

Boden abgegeben. Bel dem oben angegebenen Belastungsversuch sank 

der Pfahlkopf um 6,5 mm ein, wahrend die elastische Verkiirzung des 

Pfahles bei 14 m Lange, 37 cm mittlerem Durchmesser und einer Last 

von 160 t 21,7 mm betragt. Danach muBte also schon etwa im oberen 

Drittel des Pfahles die Kraft an den Boden abgegeben sein.

Nach dem Ergebnis der Probebelastungen wurde fiir das Bauwerk 

ais grOBte Pfahliange 12 m mit einem mittleren Pfahldurchmesser von 

34 cm vorgesehen. Wenn das Rammen der Pfahle von den Spundwand- 

langsseiten zur Bauwerkachse vorgetrieben wurde, war anzunehmen, daB 

infolge der Verdichtung des Bodens in den letzten mittleren Reihen 

schon 8 m lange Pfahle nicht mehr ziehen wurden, ohne zerschlagen zu 

werden. Die Pfahle wurden daher abgestuft in Langen von 12, 10 und

8 m, wobei den statischen Verhaitnissen des Bauwerks Rechnung getragen 

wurde, daB unter den Seitenwanden die langsten Pfahle geschlagen wurden. 

Ais Belastung fiir alle Holzpfahle von 34 cm mittlerem Durchmesser 

wurden 40 t angenommen, einschlieBlich der von dem verdichteten Boden 

aufzunchmenden Pressung. Den kiirzeren Pfahien unter der Mitte des 

Bauwerks wurden wegen der geringeren hier zu fordernden Sicherheit 

ebenfalls 40 t unter Berucksichtigung der Bodenverdichtung zugemutet. 

Die nach diesen Grundsatzen vorgenommene Austeilung der Pfahle zeigt 

Abb. 4. Von einer Bewehrung der Pfahlspitzen durch Pfahlschuhe wurde 

mit Riicksicht auf die damit vielfach gemachten schlechten Erfahrungen 

abgesehen.

Einzelausbildung des Bauwerks. A bm essungen . Der geschlossene 

Eisenbetonrahmen hat eine Lange von 103 m (Abb. 3). Der ais System- 

breite angenommene Achsabstand der Seitenwande betragt 15,9 m, der 

ais Systemhohe angenommene Achsabstand der Sohle und Decke fiir eine 

einheltliche Sohlenstarke von 2,5 m ist 8,05 m. Die Deckenstarke Ist in 

dem mittleren Teil des Rahmens 1,80 m, in den beiden Endstiicken 

1,33 m, wahrend die Starkę der Seitenwande von 2 m auf 1,81 m abnimmt. 

Die Seitenwande haben einen auBeren Anlauf von 50: 1, um ein besseres 

Anpressen der Tondichtung zu gewahrleisten (Abb. 2).

Der Rahmen ist in 11 BlOcke unterteiit, die bis auf die 7,625 m 

langen Endstiicke eine Lange von 9,75 m haben. Fiir diese Fugenteilung 

waren folgende Grundsatze maBgebend:

Abb. 11.

Probebelastung der Holzpfahle. Bei den Probebelastungen wurde 

iiber dem zu belastenden Pfahl ein Schienenstapel von 165 t errichtet 

(Abb. 11). Zwischen ihm und dem Pfahlkopf wurden Druckwasserpressen 

eingeschaltet. Die auf den Pfahl ausgeiibte Kraft war an einem Mano- 

meter abzulesen, Zur Messung der Eindringungstiefe wurde eine Mefiuhr 

verwendet, die Ablesungen von 7ioo mm gestattete. Die Eindringungen 

wurden von 10 t zu 10 t bei Be- und Entlastung abgelesen und auf

getragen. Die sich fiir einen mit 160 t belasteten Mittelpfahl ergebende 

Kurve ist in Abb. 12 dargesteilt. Die Kurven der anderen Betastungs- 

versuche ergaben ahnlichen Verlauf. Die bleibende Einsenkung war mit

0,3 mm sehr gering. Die Einsenkung unter der HOchstlast betrug 6,5 mm. 

Sie wurde bei wiederholten Belastungen nicht mehr vergrCBert. Bei 

einer vier Wochen spater nochmals vorgenommenen Belastung ergab sich 

nur eine Einsenkung von 5,4 mm, obwohl der Pfahi 23 Stunden unter 

HOchstlast gestanden hatte (Abb. 13). Man kOnnte danach die Tragfahigkeit 

des Pfahles zu 160 t annehmen, wobei die Setzung des Bauwerks noch 

in ertraglichen Grenzen bieiben wiirde. Mit Riicksicht auf die verlangte

Belastung in t 
Abb. 12.

Heiasfung in Ł
Abb. 13.
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1. Die Belastung eines Rahmenblocks sollte an beiden Enden moglichst 

wenig verschieden sein, um unglelche Setzungen zu vermeiden.

2. Die Eisenbewehrung sollte noch wirtschaftlich sein, wenn sie auf 

die ganze Blockiange gleichmafiig nach der gróBten Belastung bemessen 

wurde.

3. Die Blócke sollten nur so lang werden, dafi sie gegen allzu grofie 

Temperatur- und Schwindspannungen in der Langsrichtung und gegen 

dadurch hervorgerufene Risse gesichert waren.

Die Oberflache der Rahmendecke hat ein Quergefaile von 1 :75, die 

Deckenunterflache ein solches von 1 : 100 erhalten. Dadurch ist neben 

der Erzielung einer statisch giinstigen Wirkung der ungiinstige Eindruck 

eines Durchhangens der weitgespannten Decke vermieden. Die Sohlen- 

oberfiache hat Quer- und Langsgefaile erhalten.

1--75 8*50 1:15

Q u e rs c h n it ta u s b ild u n g . Bei der Eisenbewehrung ist grundsatzlich 

eine Haufung von Eiseneinlagen an solchen Steilen, wo sie den Betonlerungs- 

vorgang stóren, durch ausreichende Bemessung der Betonstarken ver- 

mieden worden (Abb. 15). Durch kraftige Abschragung der Decke und 

Sohle ist eine erhebliche Steifigkeit der Rahmenecken erzielt worden. 

Von grofiem Wert war die richtige Aufteilung der Trageisen in der 

Langsrichtung des Bauwerks, die ais Vielfaches des Eisendurchmessers 

gewahlt wurde. Unter Verwendung móglichst grofier Eisenstarken und bei 

Beschrankung auf wenigc verschicdene Starken konnte so die nótige grofie 

Anzahl ohne unzweckmaBige Haufung und gegenseltige Behinderung 

verlegt werden. Ais Trageisen kamen Starken von 40,46 und 50 mm Durchm., 

ais Biigel von 14 mm Durchm. und ais Verteilungseisen von 16 mm Durchm. 

zur Verwendung. So wurde es auch erreicht, daB auf 1 m Lange im 

allgemeinen nicht mehr ais 7 Eisen und nur in wenigen Failen 8 Eisen 

in einer Ebene lagen und das unwirtschaftliche Legen der Eisen in 

zwei Lagen uberall vermieden wurde. Selbst im ungiinstigsten Falle 

lieBen sich bei Anordnung von zwei Gruppen von je 4 Eisen auf 1 m 

zwischen den Gruppen noch lichte Abstande von 15 cm bilden, die das 

Einbangen von Betonschiitt-Trichtern ermóglichten.

Besonderer Wert wurde darauf gelegt, die Zahl der Schrageisen in 

den Rahmenecken und die Abbiegungen zur Aufnahme der Schub- 

spannungen auf ein MindestmaB zu beschranken. Diese Eisen hatten sich 

namlich bei den 1928 ausgefiihrten Eisenbeton-Rahmenbauwerken beim 

Betonleren ais besonders lastig erwiesen, da sie das sachgemaBe Einbringen 

des Betons behinderten und durch Entmischung infolge Aufschlagens des 

Betons auf die Eisen zur Bildung von Kiesnestern Anlafi geben.

Damit selbst bei den unvermeidlichen Ungenauigkeiten und infolge 

von Verdriickungen beim Betonieren die Rundeisen ausreichend mit Beton 

umhiillt wurden, sollte eine Uberdeckung der Trageisen von 8 cm vor- 

gesehen werden. StóBe der Eisen wurden auf das moglichst geringe 

Mafi beschrankt durch Verwendung von bis zu 25 m langen Rundeisen. 

Die Sttjfie wurden an Steilen mit móglichst weitem Abstande gelegt. 

Das waren auch die fiir den Betonierungsvorgang wiinschenswerten Steilen 

iiber dem oberen Ansatz der Sohlenschragfiache und dcm unteren Ansatz 

der Deckenschragfiache. Alle StóBe wurden durch Oberdecken der Eisen 

auf eine Lange des 40fachen Eisendurchmessers hergesteilt. Dabei 

wurden die Eisen nicht dicht nebeneinander, sondern mit einem Zwischen- 

raum gleich dem Eisendurchmesser verlegt, da so nach neueren Ver- 

suchen2) die Kraftiibertragung infolge voller Ausnutzung der Haft- 

spannungen eine bessere ist.

D ich tung . Das Bauwerk erhait eine Tonumhiillung der Decke und 

Seltenwande sowie eine besondere Fugendichtung zwischen den einzelnen 

Blócken. Von einer weiteren Dichtung des Bauwerks wurde abgesehen, 

weil nach den Versuchen der Eisenbeton hinreichend dicht hergesteilt 

werden konnte. Die im allgemeinen 60 cm starkę Kanaltondlchlung mufi

2) B. u. E. 1928, Heft 9.

iiber dem Bauwerk auf 50 cm eingeschrankt werden. Die dariiber liegende 

32 cm starkę Schutzschicht besteht aus Kopfsteinpflaster in Kiessand. Die 

Arischlfisse an die Kanaldlchtung beiderseits des Bauwerks erhalten die 

Form kraftig ausgebildeter Zwickel (Abb. 3). In der Langsrichtung des Bau

werks ist die Tondichtung nur bis eben iiber die Fugę zwischen den 

beiden Endblócken durchgefiihrt. Der Dammfufi erhait dadurch auf den 

Endblócken ein gleitslcheres Auflager.

Die Dichtung der Fugen ist wie bei der Strafienunterfiihrung Glinden- 

berg3) ausgefiihrt. In Querschnittmitte liegt eine rings um den Rahmen 

laufende verlótete Bleibohle von 20 cm Breite und 3 mm Starkę mit einer 

Bitumenauflage bis zur Gesamtstarke von 3 cm. Um den ganzen Rahmen- 

ąuerschnitt herum ist aufien ein mit saurefreiem Holzkohlenteer getrankter 

Wergstrick eingelegt. Die Innenseite der Fugę ist beiderseits durch ein 

L  100-100-10 besaumt, wodurch ln gewissem Umfange eine spatere 

Kalfaterung der Fugę ermóglicht wird. Uber den Deckenfugen wird unter 

der Tondichtung ein Streifen Bitumengewebe aufgeklebt, nachdem vorher 

die Fugen bis zum Wergstrick mit Bitumen ausgegossen sind. Zur Ver- 

meidung des gegenseitigen Aufhangens der Bauwerkblócke sind die Fugen 

mit einer doppelten Lage unbesandeter Asphaltfilzpappe beklebt, die in 

der Wergstrick- und Bletbohlendichtung unterbrochen ist. Die in der Fugę 

liegenden Fiachen des jeweils zuerst betonierten Blocks erhielten vor 

dem Aufkleben der Pappe einen doppelten Anstrich mit Inertol II. Zum 

Schutze des frischen Betons haben auch alle zu hinterfiillenden Fiachen 

des Rahmens und der Fliigelmauern einen doppelten Anstrich mit Inertol II 

erhalten, der sich bei den bisherlgen Bauausfiihrungen im Bezirk des 

Kanalbauamts Magdeburg am besten bewahrt hat.

Ais Sohlendichtung unter dem Straflenpflastcr ist mit einem Langs- 

gefaile von 1:500 beiderseits von Bauwerkmitte eine doppelte Asphalt- 

filzpapplage aufgeklebt, die an den Seitenwanden bis zur Fufisteighóhe 

hochgefiihrt ist. Dariiber ist ein 6 cm starker Schutzbeton hergesteilt, auf 

dem die bis zu 1,4 m starkę Kiesbettung liegt, um Erschiitterungen durch 

den Verkehr moglichst fern zu halten.

S traB enbe fes tig ung  und du rchge fiih r te  L e itungen . Der 

Fahrdamm innerhalb der Unterfiihrung hat Reihenpflaster mit Fugen- 

vergufi, die Fufisteige haben Mosaikpflaster und Granithochborde er

halten. Seltens der Stadt Magdeburg sind unter den FuBsteigen geschweiBte 

Wasserleitungsrohre von 70 cm Durchm. in Kiessand verlegt, die durch 

eine 38 cm starkę Trennungswand ais Schutz gegen Schaden bei Rohr- 

bruch von dem iibrigen Strafienkoffer abgetrennt sind. Aufierhalb des 

Bauwerks sind die Rohre bis iiber die Kanalseitengraben hinaus in 

gemauerten Rohrkanaien verlegt, um etwa ausfliefiendes Wasser mit 

Sicherheit vom Fufle des hohen Kanaldammes fern zu halten. Unter dem 

óstlichen Fahrdamm liegt ein Schutzrohr von 30 cm Durchm. fiir ein spater 

durchzuziehendes Gasrohr. Um etwa austretendes Gas festzustellen und 

unschadlich abzufuhren, sind beiderseits aufierhalb des Kanaldammfufies 

Entluftungsrohre bis iiber Gelande gefiihrt. Die Reichspost hat unter dem 

westlichen Fahrdamm einen Kabelkasten fiir Telephonleitungen verlegt.

S traB enen tw asserung . Das Quergefalle der Fahrbahn betragt

1 :35, das der FuBwege 1 :50. Die StraBe selbst hat ein von Norden 

nach Siiden gehendes Langsgefaile von 1 :1250 entsprechend dem durch- 

schnittlichen Gefaile der StraBe. Die Rinnsteine fiihren das Oberfiachen- 

wasser dcm siidlichen Kanalseitengraben zu. Besondere Aufmerksamkeit 

muBte dem von Norden auf der im Gefaile liegenden StraBe zustrómenden 

Oberfiachenwasser gewidmet werden. Dieses Wasser wird durch Sink- 

kasten auf jeder Seite abgefangen und einer gemeinsamen Entwasserungs- 

leltung zugefiihrt. Die Vorflut dieser nur an der Nordseite des Bauwerks 

liegenden Sinkkasten liefert der nórdliche Kanalseitengraben. Ferner 

wird durch gepflasterte Uberlaufmulden iiber die tiefgelegenen FuBwege 

oberhalb der Unterfiihrung das zustrómende Wasser nach Móglichkeit 

bereits den StraBengraben zugeleitet.

S ta tische  B erechnung . Der Standsicherheitsnachweis fiir den 

Rahmen ist in gleicher Weise wie fiir die StraBenunterfiihrung Glinden-

berg3) durchgefiihrt. Dabei sind 

fiir die Lagerung des Rahmens 

zwei Grenzfaile, die statisch 

bestimmte sowie die Lage

rung mit gleichmafiig verteil- 

tem Bodendruck berucksichtigt 

worden, denen bei der Be

messung der Pfahlgriindung 

Rechnung getragen werden

mufite. Es wurde die Be- 

lastungsflache unter der An- 

nahme ermittelt, dafi die grófiere Halfte des Bodendrucks fiir die ganze 

Rahmenbreite fiir unsymmetrische Belastung bei stetiger linearer Ver- 

teilung des Bodendrucks iiber die ganze Grundflache in ein fiachen- 

glelches Dreieck mit der Spitze in Querschnittmitte umgewandelt wird. 

Weiter wurde angenommen, dafi unter den Seitenwanden auf ein Drittel

3) Ztrlbl. d. Bauv. 1929, Heft 51.

Abb. 16. Bauwerk
mitte
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der halben Querschnittbreite die Bodenpressung zwei Drittel der HOchst- 

pressung fiir ein dreleckfOrmiges Druckdiagramm und die Bodenpressung 

in Querschnittmitte ein Drittel dieses Wertes betragt (Abb. 16). Diese 

Annahme fiihrte zu brauchbaren Werten fiir die Bemessung der Pfahl- 

abstande (Abb. 4), die von 0,92 m bis 1,86 m schwanken.

B auau s fiih ru n g , Ram m en der Spundw ande . Das Rammen 

der Spundwande geschah mit drei Rammen, einem DampfbSren von 2,8 t 

(Ramme 1), einer Dampfkunstramme mit schnellaufender Dampfmaschine 

ohne Riicklaufkatze, Bargewicht 2,2 t (Ramme 2) und einer Dampfkunst

ramme mit Riicklaufkatze, Bargewicht 2,0 t (Ramme 3). Die letzte Ramme 

wurde zum Schlagen der kurzeń und leichten Bohlen verwandt.

Im allgemeinen zogen die paarweise im Schlofi geprefiten Larssen- 

bohlen infolge des bindigen Untergrundes schlecht, ganz besonders 

natiirlich die 15 m langen. Diese erforderten bis zu 2000 Schlagen des

2,8 t schweren Baren bei einer mittleren Fallhohe von 0,6 m. Trotzdem 

gelang es, die Bohlen bis auf ganz geringe Ausnahmen auf die vor- 

gesehene Tiefe zu schlagen. Durch genaue Beobachtung der Langung 

der Wand und dadurch, dafi die Bohlen beim Rammen mOglichst senkrecht 

gefiihrt wurden, gelang es, trotz des vielfach geknickten Grundrisses der 

Wand (Abb. 4) fast ohne Pafibohlen auszukommen. Nur beim Obergang 

von Bauart Larssen auf die bel der Proberammung geschlagenen Bohlen 

der Bauart Hoesch waren PaBbohlen erforderlich. Der SchluB der Wand 

wurde an die Ostseite in die Strecke verlegt, wo kiirzere Bohlen zu 

schlagen waren, Hier wurden auf eine Strecke von etwa 7,2 m diese 

Bohlen angesetzt, wobei sie zunachst etwa 1,5 m tief geschlagen wurden. 

Da die Liicke um etwa 6 cm kleiner war, ais das MaB der erforderlichen 

Bohlen ergab, muBten beim Einsetzen der Schlufibohle die benachbarten 

Bohlen etwas auseinandergedrangt werden. Das weitere Rammen geschah 

fachweise und ging ohne Schwierigkeiten vonstatten. Die durchschnitt- 

liche Leistung in achtstiindiger Schicht betrug bei Ramme 1 rd. 29 m2, bei 

Ramme 2 rd. 36 m2, bei Ramme 3 rd. 20 m2, Das gute Ergebnis bei 

Ramme 2 ist darauf zuriickzufiihren, daB diese sehr wenig Stillstande in

folge von Ausbesserungen hatte, wahrend hierunter das Ergebnis bei 

Ramme 1 stark beeinfluBt wurde. Ramme 3 hatte die geringe Leistung 

wegen ihrer geringen Schlagzahl.

Das beim Rammen eiserner Spundwande immer zu beobachtende Vor- 

eilen am oberen Ende der Wand wurde dadurch verhindert, daB die 

Bohlen zum Tell am unteren Ende schrag abgeschnitten und auBerdem 

beim Rammen oben durch ein iiber eine Windę laufendes Drahtseil zu- 

riickgehalten wurden. Die Abschragung geschah entgegengesetzt der bei 

hOIzernen Spundbohlen iiblichen, da ja das untere Ende nicht angepreBt, 

sondern abgezogen werden sollte. Durch diese MaBnahme wurde auch 

gleichzeitig die Langung der Wand vermindert. Ein Mitziehen bereits 

geschlagener Bohlen trat nur bei zwei Eckbohlen ein, weil das SchloB 

zwischen Eckbohle und Einzelbohle, die zusammen geschlagen wurden, 

nicht gepreBt war. Ais Futter in den Rammhauben hat sich nach vielen 

Versuchen mit Eiche, Akazie, Rotbuche und WeiBbuche nur WeiBbuche 

bewahrt. Die anderen Holzarten hielten meist nur das Rammen eines 

einzigen langen Bohlenpaares aus.

A ushub  der Baugrube . Beim Aushub der Baugrube ergab sich, 

dafi die Spundwand sich bis zu 5 cm von dem aufieren Boden absetzte, 

sobald der innere Boden entfernt war, weil durch das Zuriickziehen der 

Bohlen beim Rammen die Wand in der Langsrichtung zusammengedrilckt 

war. Nach Entfernen des Bodens konnte sich diese Spannung ausgleichen. 

Damit der sich allmahlich wieder einstellende Erddruck, verstarkt durch 

die Erschiitterungen beim Rammen der Pfahle, die an sich dem Erddruck 

standhaltende Wand nicht noch weiter nach innen driicken konnte, so daB 

sie in den Beton des Rahmens hineinragen wiirde, wurde die Wand ver- 

ankert. Zu diesem Zweck wurden bei den Langswanden in HOhc der 

SpundbohlenlOcher an der Innenseite der Wandę C-Eisen verlegt, die 

mittels Rundeisen an eingegrabenen Schwellentafeln gentigend weit riick- 

wMrts verankert wurden.

T rocken legung  der Baugrube . Der Wasserandrang in der Bau

grube war sehr gering, da die Spundwande nahezu dicht waren und in 

wasserundurchiassige Schichten hinelnragten. Um die Baugrube trocken 

zu halten, geniigte es, vier Dranstrange aus 8 cm starken Tonrohren mit 

Kiesumschiittung parallel zur Langsachse des Bauwerks zu verlegen, die 

in einen Pumpensumpf entwSsserten, aus dem das sich sammelnde Wasser 

hin und wieder gepumpt wurde.
(SchluB folgt.)

Alle Rechte vorbehalten. Die Griindung des Berliner Shellhauses.
Von H. Dilrr, ijrtl. Bauleiter, und Dlpl.-Ing. S. Steuermann, Berlin.

Die geologlschen Voruntersuchungen des Baugrundes fiir das Berliner 

Shellhaus1), das im September 1931 vollendet wurde, zeigten, dafi bei 

den vorgesehenen zwei unterirdischen Geschossen die Griindungsplatte 

in scharfen Kies zu liegen kam. In Anwendung eines zum Patent an- 

gemeldeten Verfahrens zur Isolierung eines Gebaudes von den Strafien- 

erschiitterungen wurde die ganze Griindung so ausgebiidet, dafi die 

Aufienwande zur Aufnahme des Erd- und Wasserdruckes in der Sohlen- 

platte elngespannt wurden. Die Sohlenplatte ist aus statischen Griinden 

in neun Einzelplatten unterteilt, die mlteinander wasserdicht verbunden sind.

Das Shellhaus grenzt an einer Seite an ein bestehendes 5stóckiges 

Gebaude, dessen Fundamentunterkante (Kote +31,15 m) rd. 4,5 m iiber 

der Griindungsordinate des Neubaues liegt. Von den drei das Shellhaus 

umgebenden Strafien weisen die Bendler- und die KOnigin-Augusta-StraBe 

einen sehr regen Verkehr auf, der niemals unterbrochen werden durfte, 

die Regentenstrafie ist zwar bedeutend ruhiger, aber auch sie war wahrend 

der ganzen Bauzeit fiir den Verkehr frei zu halten. Da aufierdem das 

ganze Grundstiick bis auf einen schmalen AuBenstreifen durch die Griindung 

eingenommen wird und der Gesamtbau auf einmal durchzufiihren war, 

bot die Frage der Baustelleneinrichtung einige Schwierigkeiten.

Zu den Griindungsarbeiten gehOrten folgende Leistungen: der Aushub 

einer bis zu 8 m tiefen Baugrube mit lotrechten UmschlieBungswanden, 

die Grundwasserabsenkung vom hOchsten Grundwasserspiegel auf Kote 

+ 31,20 bis unter die Kote + 26,72 und teil weise bis unter die Kote 

-f 24,87, und der EInbau nebst Abdichtung des Eisenbetontroges. Es 

waren dabei zu bewegen rd. 22000 m3 Sandaushub und rd. 5500 m3 Beton. 

Samtliche Griindungsarbeiten waren nach den Ausschreibungsbedingungen 

in 4l/„Monaten fertigzustellen.

Die Ausschreibung sah die MOglichkeit der Verbindung der Baustelle 

mit dem der KOnigin-Augusta-StraBe entlang laufenden Landwehrkanal 

durch eine Hilfsbriicke iiber diese StraBe vor; des weiteren wurde in der 

Ausschreibung die UmschlieBung der Baugrube durch abge s te ifte  

eiserne Spundwande (Larssen Profil V) angeordnet.
Die Siemens-Bauunion G. m. b. H., die nach einem beschrankten Wett- 

bewerb unter 14 Firmen den Zuschlag erhielt, ging auf den ersten Vor- 

schlag der Bauherrin vol!inhaltlich ein, hingegen stellte sie fiir die Bau- 

grubenumschliefiung einen Gegenvorschlag auf, die Baugrube nach dem 

sogenannten „untergrundbahnmafiigen Verfahren* zu umschliefien. Die 

UmschlieBung der Baugrube sollte aus TragernI34 bestehen, die in 1,5 m

Abstand voneinander gerammt werden und zwischen denen waagerechte 

Holzbohlen von 5 bis 8 cm Dicke zur Aufnahme des Erddruckes eingefiihrt 

werden. Diel-Trager mussen etwa in ihrer Mitte durch Holzstempel ab- 

gesteift sein. Die Anwendung dieser UmschlieBung der Baugrube sparte der 

Bauherrin rd. 50000 RM und bot noch den weiteren Vorteil der geringeren 

Beiastigung der Anlieger durch die Rammarbeit, die bei den I-TrSgcrn 

mit einer Ieichteren Ramme in einer bedeutend kiirzeren Zeit erledigt 

werden kann.

Fiir die G rundw asse rabsenkung  sah der Unternehmer auf Grund 

der Bohrproben und seiner Berliner Erfahrungen eine zweistufige Anlage 

mit insgesamt 48 Brunnen vor (Abb. 1).

Schnitł A-d

‘) Vgl. Stahibau 1931, H. 4. —  Ferner Bautechn. 1932, H. 10, S. 109.

PumpsMion I. Staffel 

Abb. 1. Grundwasserabsenkungsanlage.

RegenfenstraBe
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Fiir die B auste i le n e ln r lc h tu n g  stellte die Baufirma zwei EntwUrfe 

auf: Der Leitgedanke der beiden war, trotz der auBerst beengten Baustelle,

unter Aufrechterhaltung des StraBenverkehrs, den ganzen Beton mittels ___

ein und derselben Betonierungsanlage einzubringen, ohne diese verschieben 

zu miissen.
Der erste V orsch lag  benutzte zum Aufsteilen der Mischanlage das 

Ufer des Landwehrkanales. Der in Schuten ankommende Kies wird durch 

einen Kran In Silos ausgeladen, gelangt von dort zur Mischmaschine, und 

der fe r t ig  gem isch te  Beton wird auf einem System von Fórderbandern 

iiber die Augusta-Strafie (FOrderbandbrucke) unmittelbar zur Einbaustelle G\ \ 

gebracht (Abb. 2). Der theoretische Vorteil dieser Anordnung besteht in \ V '\ ' 

der scharfen Trennung zwischen den stofiweise und den stetig arbeitenden V\ \ 

Geraten, zwischen dem Kran und der Mischmaschine einerseits und den \ą 

FOrderbandern anderselts. 'a

Die Fdrderbander werden auch zum Abtransport des Baggergutes von A  

der Baustelle zu den Schutten benutzt. Um jedoch die bei der kurzeń 

Baufrist erforderiichen Leistungen beim Bodenaushub und bei dessen Ab- \

transport zu erzielen, geniigt eine Briicke iiber die StraBe nicht, so daB 

wahrend des Bodenaushubes eine zwelte Forderbandbriicke erforderlich Zement- 

ware. sclluppei

m,87

^MiscnK 
j maschw '

Greifer 1Herstellen der Eisenbetonsohle

„  \  RegenłenstraBe

\ < \ y § A ?/77£'w u ppen

Abb. 2.

Baustellenelnrichtung.

V . \yf\X, Vorschlag 1.

vs.v \ \ Betonierungsanlage.
\X\ \  Greifer 2

mittleren Teiles der Baugrube waren der Unterbeton, die Isolierschicht und 

der Magerbeton der Platte IX einzubauen. Der Unterbeton und der 

Magerbeton werden, wie auch bei den anderen Vorschlagen, aus dem 

Aushubsand mittels einer unten in der Baugrube aufgestellten kleineren 

Mischmaschine gefertigt; auf dem Magerbeton wird der Giefimast auf- 

gestellt, so daB die untersten 1,2 m des eisernen Mastes in der Eisen

betonplatte einbetoniert werden.

Das Ausladen der Zuschiagstoffe besorgt auch bei diesem Vorschlag 

ein Kran, der am Ufer des Kanales hoch aufgebaut wird. Er beschickt 

unmittelbar die auf der Fdrderbriicke stehenden Kippwagen, die zu den 

Silos der Mischanlage gebracht und in diese entleert werden. Da die 

Mischanlage in der Nahe des GieBmastes aufgestellt wird, so sind fiir 

die Zufuhr der Zuschiagstoffe zwei Briicken erforderlich —  eine iiber 

die StraBe und die zweite iiber die Baugrube. Die Silos der Mischanlage 

werden zwischen der Briicke und der Mischttiaschine angeordnet, so daB 

die Zuschiagstoffe nur einmal —  beim Ausladen —  gehoben werden 

miissen.

Die Anwendung von Fdrderbandern nur fiir den Abtransport des Bagger

gutes ware bei diesem Vorschlage der Baustelleneinrichtung kaum wirt- 

schaftlich, deswegen sollte dort der ausgehobene Sand auf R u tschen  in 

die Kahne gelangen. Bei dieser Anordnung wird der Aushub in der

Baugrube auf Schmalspurgleis 

(600 mm) zu dem Doppelauf- 
Rutsche I 2Ug der Rutsche angefahren,

in den Aufzugkiibel gekippt, 

hochgehoben und in den ober- 

sten verbreiterten Teil der 

Rutsche gekippt, worauf er un

mittelbar in den Kahn hinein- 

rutscht. Um die im Bau- 

programm vorgesehenen Lei

stungen zu erreichen, waren 

zwei Rutschen erforderlich; die 
eine davon wurde so kon- 

struiert, daB nach einem ge

ringen Umbau die fur sie not- 

wendige Briicke den Betontrans- 

port dienen kdnnte (Abb. 4).

Beim zweiten Vorschlag 

fiir die Baustelleneinrichtung 

arbeiten samtliche Gerate — 

bis auf die Rutsche —  stofi- 
weise, dementsprechend miissen auch die Abmessungen der hintereinander 

geschalteten Gerate gut zusammmenpassen: die Inhalte des Loffels des 

Baggers, des Kippwagens und des Kiibels des Doppelaufzuges beim 

Baggerbetrieb, des Krangreifers und des Kippwagens beim Betonierungs- 

betrieb. Durch die Zwischenschaltung der Silos der Mischanlage ist

Mischmaschine

p l.' ■<. , Ł I .tJfjiyy-r-^J^fisenbeton

*26,72 Magerbeton
t2%87

Abb. 3. Baustelleneinrichtung. Vorschlag II. Beton-GleBanlage.

Der zw e ite  V orsch lag  der Baustelleneinrichtung sah zum Beton- 

einbringen eine G ie fian lage  vor. Der Giefimast sollte In der Mitte der 

Baustelle, wohin im fertlgen Bau der unterkellerte Hof zu liegen kommt, 

aufgestellt werden, damit mit der Eisenmontage auf den fertigen Teilen 

der Griindung noch wahrend der Betonierung der wciteren Sohlenplatten 

begonnen und, bei der etwaigen Anordnung von Eisenbetondecken in den 

oberen Geschossen, der Giefimast auch fiir diese benutzt werden kdnnte. 

AuBerdem wurde beriicksichtigt, daB die mittlere Eisenbetonplatte (Sohlen- 

platte IX) auf einer 1,8 m dicken Magerbetonschicht liegt, was die Montage 

des GieBmastes bedeutend erleichtert2) (Abb. 3). Allerdings war dieser 

Vorschlag nur bei einer ganz bestimmten Reihenfolge der Arbeiten- 

ausfiihrung mOglich: nach einem tunllchst beschleunigten Aushub des

=) Nach dem bauseltlgen Entwurf, der bei der Ausarbeitung der 
Abb. 1 bis 4 benutzt wurde, war diese Magerbetonschicht iiber der Eisen
betonplatte angeordnet, jedoch, schon um die fiir die Ausfiihrung der Be- 
wehrung so unbequeme Form der Eisenbetonplatte zu vermelden, wurde 
beschlossen, den Magerbeton, der ja nur zum Aufheben der Auftriebs- 
wirkung erforderlich war, zwischen die Isolierung und den Eisenbeton 
zu legen.

Schnitt A-B

u d. Heydt - Brudre \ JL J i—

SendlentraBe

ftutsche U

Abb. 4.

Baustelleneinrichtung. Vorschlag II 

Bodentransport mittels Rutschen.
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der Trommelinhalt der Mlschmaschine nur an den Inhalt des Kiibels des 

GieBmastaufzuges gebunden.

Fiir die beiden Vorschl3ge stellte der Unternehmer ein gemeinsames 

Bauprogramm auf, und da auch dle Angebotpreise bei den beiden Ver- 

fahren die gleichen blieben, so konnte die Bauherrin die Wahl der end- 

giiltigen Baustellenelnrichtung der Baufirma uberlassen.

Bei der B a uau s fu h ru n g  ergab sich nun, dali die ausfiihrende Firma 

das Baggergut fiir den Bau der Damme einer Eisenbahn in Berlin ver- 

wenden konnte, und daB dabei der Abtransport des Bodens mittels Last- 

wagen billiger ais auf dem Wasserwege war. Da hierdurch die sonst 

zur Herstellung der Hilfsbriicke notwendige Zeit gewonnen wurde, geniigte 

zum Einhalten des Bauprogramms eine geringere tagliche Aushublelstung.

Abb. 5. Die Baustelle am 22. Marz 1930.
Erdaushub bis zum Orundwasserspiegel mit einem LCffelbagger, Abtransport des 

Baggergutes mit Lastwagen. Beglnn der Brunnenbohrarbelten, Montage der Pumpstatlon I.

Abb. 7. Die Absteifung der I-Trager der UmschlieBung 

gegen die fertige Sohlenplatte.
Dle Ausglcichschlcht wird betonlert. Dle SchutzDleche sind angenagelt.

Am vorderen Brunnen sind dle Schrauben des einbetonierten unteren Telles 

des Brunncntopfes und der obere Tell des Topfes slchtbar.

Um die erforderlichen U n te r fan gun gsa rb e ite n  des Nachbar- 

gebaudes auf das MindestmaB zu beschranken, entschloB sich die Bau

herrin, auf die Kellerraume in der Nahe dieses Gebaudes zu verzichten. 

Wo die Unterfangung noch durchzufuhren war, wurde die chemlsche 

Bodenverfestigung — die Versteinerung des Sandbodens und die 

gewóhnliche Betonunterfangung mit bestem Erfolg angewandt3). Die 

Versteinerung diente zum AusschluB des Erddruckes auf die Betonunter

fangung, so daB die Betonmauer nur lotrechte Krafte aufzunehmen hat.

Die G rundw asserabsenkungsan lage entsprach in der Anzahl der 

Brunnen durchaus den Annahmen des Unternehmers. Es bestatigte sich, 

daB der Landwehrkanal gut abgedlchtet ist, so daB sein Wasserstand auf 

die Grundwasserabsenkung keinen EinfiuB ausiibte. Die Gesamtanlage 

der Grundwasserabsenkung ist aus Abb. 1, 6 u. 11 gut zu ersehen. Einige 

Schwierigkelten beim Bohren der Brunnen und beim Absenken des Grund- 

wassers waren nur im Bereiche der Platte IX, wo eine tiefere Absenkung 

erforderllch war und wo eine Schicht grobes Gerólle mit einzelnen Find- 

lingen bis zu l/3 m3 Raumlnhalt angetroffen wurde. Die Uberwindung 

dieser Schwierigkeiten nahm einige Tage in Anspruch, was jedoch bel 

der gewShlten Anordnung der Betonierungsanlage keine Verzógerung des 

Baustellenbetriebes verursachte.

Die wasserdichte Is o lie ru n g  der Untergeschosse wurde durch 

mehrere Schichten teerfreier Asphaltpappe erzlelt. Unter den Sohlen- 

platten wurde vlerfache Pappe auf einer 10 cm dicken Magerbeton- 

unterlage und an den Seitenwanden wurden je nach der Tiefe vier bis 

zwei Schichten der Pappe auf eine Ausgleichschicht von Magerbeton

Dichtung des Brunnentopfes 
2ustand wahrend des i Nach 2iehen d. fillers 

'■Belriebes, f H

Abb. 6. Die Baustelle am 29. Marz 1930.
Dle erste Staffel der Grundwasserabsenkung Ist Im Betrlebe. Der Baggcr Ist zu einem 

Orelferbagger uingebaut und hebt den zweiten Schnitt aus. Rechts ist dle zur Absteifung 

der BaugrubenumschlieBung stehen gelassene Buschung deutlich zu erkennen.

Durch Anordnen eines Kreisverkehres der Lastautos, die von der Regenten

straBe auf die Baustelle kamen und sie durch dle BendlerstraBe verlieBen, 

wurden Leistungen bis zu 600 m3 je Zweischichten-Tag erzielt. Der 

Aushub wurde durch einen Universal-Bagger auf Raupen, der zuerst —  

bis zum Grundwasserspiegel —  ais Lóffelbagger und dann beim zweiten 

Schnitt ais Greifer wirkte, bewerkstelligt (Abb. 5 u. 6).

Die B aug rubenum sch lieB ungbo t keinerlei Schwierigkeiten. Durch 

sorgfaitiges Auskellen der Bohlen gegen dle I-Trager wurde ein so sattes 

Anliegen der Bohlen an das Erdreich erzielt, daB der Biirgersteig und 

die unter ihn liegenden Leitungen keinen Schaden erlitten haben. Die 

Absteifung der I-Trager wurde in Abwelchung vom Plan folgendermaBen 

durchgefiihrt: Zuerst lieB man rund um dle BaugrubenumschlieBung eine 

Bóschung stehen, dle hoch und breit genug war, um die UmschlieBung 

absteifen zu kónnen (Abb. 6), dann wurde der innere Teil der Sohlen- 

platten betoniert, und nach der Fertigstellung je eines Plattenteiles wurden 

die Holzsteifen eingefiihrt (Abb. 7), so daB die Absteifung nur je einmal 

vorzunehmen war und sich gegen eine praktlsch starre Unterlage stiitzte. 

Somit trug diese MaBnahme nicht nur zur Vereinfachung der Steifarbeit, 

sondern auch zur Unnachgiebigkeit der BaugrubenumschlieBung und 

folglich auch zur Sicherheit der teilweise nahe der Baugrube liegenden 

sehr empfindiichen Rohrleitungen bei.

In dem schmalen Teil der Baugrube —  Platte V — konnten die gegen- 

tiberliegenden Wandę der UmschlieBung gegenseitig abgesteift werden.

Dichtung der Dehmgsfuge 

<21,03

—010-

i
K-.-r- !

BM  J  ; l  Wcm Unterbeton 
0.10— J  hsptialt-Jsoikmm 

(v-mj

Abb. 9. Dichtung 

der Brunnentópfe und der 

Dehnungsfugen der Sohlenplatten.

Rammtriiger

K ,Bohlen S-Scmsl Holzkeile

bzw. auf eine ll2 Stein 

starkę Backsteinmauer ge- 

klebt. Diese Backstein

mauer war nur an der

^  Vgl. Bautechn. 1930,
Heft 12, S. 181. Abb. 8. Schutzbleche der Rammtrager.
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Augustastrafie, und zwar dort, wo die Baugrubenumschliefiung den 

Abstufungen des Griindungsgrundrisses nicht foigte, erforderlich; sonst 

wurde die Magerbetonschicht auf die Bohlen der UmschlieGungswand auf

getragen. Ober den niedrigsten Grundwasserspiegel liegende Bohlen 

wurden nach dem Betonieren der Eisenbetonwand gezogen, dort erhielt 

der Eisenbeton nur einen Schutzanstrlch. Um die I-Trager wiedergewinnen 

zu kónnen, erhielten sie eine Blechverkleidung, wie in Abb. 8 dargestellt. 

Zum Zuriickziehen der I-Trager wurde ein Demag-Pfahlzieher be- 

nutzt.

des zu schonenden alten Baumbestandes am Kanalufer und der schlechten 

Obersicht uber die gesamte Baustelle, ais unpraktisch. Man entschlofi 

sich deshalb, die Mischmaschine auf gerammten I-Tr3gern iiber der Platte VII 

aufzustellen. Das Umschlagen der Zuschlagstoffe besorgte ein am Kanal

ufer und teilweise auf Pfahien aufgestellter hoch aufgebauter Kran (Abb. 10), 

der den Kies in einen iiber der Fórderbandbriicke aufgestellten Trichter 

abwarf. Das Fórderband befórderte den Kies iiber die StraBe hinweg 

unmittelbar in die hochgelegten Silos der Mischmaschine, von denen die 

Mischmaschine unmittelbar beschickt wurde. Der fertig gemischte Beton 

wurde von der Mischmaschine bis zu der Einbaustelle auf Fórderbandern 

gebracht (Abb. 11).

Ein Entmischen des Betons wurde nicht festgestellt, das Betonieren 

ging trotz der stellenweise sehr dichten, in drei Reihen verlegten Be

wehrung gut vor sich, so daB Schichtenleistungen bis zu 60 m3 Beton 

erreicht wurden.

Der Platzmangel auf der Baustelle war so grofi, daB das Schneiden 

und Biegen der Eisen auBerhalb der eigentlichen Baustelle, am Kanalufer, 

stattfand; die fertige Bewehrung wurde, um den Strafienverkehr nicht zu 

stóren, meistens in der Nacht hiniibergebracht.

Abb. 10. Der Greiferkran am Ufer des Landwehrkanals 

beim Umschlagen des Kieses.

Die Abdichtung der Muffen, die zum DurchlaB der Brunnen der Grund- 

wasserabsenkung eingebaut werden und die Ausbildung des wasserdichten 

Anschlusses der einzelnen Platten aneinander zeigt Abb. 9.

Der M agerbe ton  des Unterbetons, der 5 cm dicken Schutzschlcht 

und des Ballastes der Platte IX wurde unter Verwendung des Baugruben- 

sandes hergestellt, wobei hauptsachlich der in den Bóschungen stehen- 

gelassene Sand Verwendung fand. Das Mischen des Magerbetons besorgte 

eine unten in der Baugrube fahrbahr aufgestellte Mischmaschine. Zur 

Erhohung des Bailastgewichtes wurden noch im Magerbeton der Platte IX 

100 t Alteisen einbetoniert.

Alle Rechte vorbehalten. Der Kaischuppen am Siidwesthafen in Hamburg.
Vom Ersten Baudirektor Bunnies in Hamburg.

Durch Verlegung der Anlagen fiir den Umschlag und die Lagerung 

von Petroleum nach einem weiter elbabwarts liegenden Teil der neueren 

Hafen wurde 1914 der alte Petroleumhafen frei. Die Verlegung war 

notwendig geworden, weil die Lagerung von feuergefahrlichen Fliisslg- 

keiten mitten im Herzen des Hamburger Hafens eine ernste Gefahr fiir 

die umliegenden Kalanlagen und industriellen Betriebe bedeutete und 

weil die Wiinsche nach Zuweisung welterer Piatze fiir die Lagerung von

Petroleum und Benzin an der alten Stelle nicht mehr befriedigt werden 

konnten. Der alte Petroleumhafen lag urspriinglich, vor etwa 40 Jahren, 

getrennt von den iibrigen Hafenanlagen. Die Entwicklung des Hamburger 

Hafens war aber eine derart rasche, daB schon um 1900 weiter elbabwarts 

ausgedehnte Anlagen fur den Kalumschlag hergerichtet wurden und daB 

man sich dazu entschllefien muBte, die Anlagen fiir den Petroleum- 

umschlag an das untere Ende des Hafens zu verlegen. Der Ent-

Abb. 12. Beschickung des

durch ein

Abb. 11. Die Baustelle am 13. Juni 1930. Betonieren des Blockes IX.

Die B e ton ie run g san lag e  wurde in Anlehnung an den Vorschlag 1 

unter Anwendung der Fórderbander errichtet. Dies bot die Móglichkeit — 

im Gegensatze zu einer GieBanlage —  mit plastischem Beton zu arbeiten, 

was von besonderer Wichtigkeit war, da die statische Berechnung hohe 

Betonspannungen ln den Sohlenplatten nachgewiesen hat.

Die Errichtung der Betonierungsanlage am Kanalufer, wie der Vor- 

schlag 1 sie vorsah, zeigte sich bei der naheren Untersuchung, wegen

Die F ó rde rbande r  wurden auch zur Verschiebung des Sandes 

innerhalb der Baugrube bei der Herstellung des Magerbetons und beim 

Antransport des iibriggebliebenen Sandes zum Doppelausschachter(Abb. 12) 

verwendet. Bei allen diesen Arbeiten haben sich die Fórderbander gut 

bewahrt; es ist sicher, daB die Verwendung der Fórderbander auf ahnlichen 

Baustellen ein sparsames Bauen ermóglichen wird.

Die Pumpen der Grundwasserabsenkung, die Mischmaschinen und 

die Fórderbander wurden elektrisch angetrieben. Da die stadtische Strom- 

leitung keine ausreichende Strommenge liefern konnte, wurde auf der 

Baustelle eine eigene Bauzentrale mit einem 350-PS-Dieselmotor aufgestellt. 

Eine stadtische Gleichstromleitung lieferte die bei einer Grundwasser

absenkung unentbehrliche Stromreserve.

Die durch das Bauprogramm vorgesehenen Termine konnten zuerst 

aus Ursachen, die weder die Bauherrin noch der Unternehmer zu ver- 

treten hatten, nicht eingehalten werden. Es gelang jedoch im Laufe der 

Ausfiihrung, die Bauarbeiten soweit zu beschleunigen, dafi das Shellhaus 

programmgemafl im September 1931 bezogen werden konnte.
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schluB fiel um so weniger schwer, ais die 

Anlagen fiir den Umschlag und die Lage- 

rung von Petroleum und Bcnzin nicht in 

nachster Nflhe der Stadt zu liegen brauchen, 

dagegen aber fiir die Kaiumschlaganlagen, 

die dringend der Erweiterung bedurften, 

die Stadtnahe ein unbedingtes Erfordernis 

ist. Die ersten Piane fiir den Ausbau des 

alten Petroleumhafens zielten darauf ab, 

hier Anlagen fiir den Afrikadienst zu 

schaffen. Der Krieg unterbrach zunachst die 

Weiterverfolgung dieser Piane. In der Nach- 

kriegszeit wurde der Plan wieder auf- 

gegriffen, da die Nachfrage nach Kai- 

schuppenraum schnell stieg. Zuerst wurden 

neue Anlagen fiir den Umschlag von Stiick- 

gutern in den neueren Hafen gebaut. Es 

war nicht so sehr der Umfang des Ver- 

kehrs, der den Mangel an Schuppenraum 

fiihlbar machte, sondern in der Hauptsache 

drSngten die ver3nderten Verhaitnisse zur 

Schaffung neuer Anlagen. Obgleich bald 

nach dcm Kriege der Rauminhalt der ein- 

und ausgehenden Schiffe den Fassungs- 

raum der vor dem Krieg im Hamburger 

Hafen verkehrenden Schiffe iiberstieg und 

selbst die umgeschlagenen Giitermengen 

den Vorkriegsstand wieder iiberschritten, 

wiirde doch fiir die Abfertigung der Schiffe 

der Zuwachs an Kaischuppenraum in den 

neueren Hafen geniigt haben, wenn sich 

nicht der Umschlag der Giiter in der Nachkriegszeit grundlegend ge- 

andert hatte.

Fiir die starkę Beanspruchung der Kaischuppen war die Zunahme 

der Gesamtmenge der umgeschlagenen Giiter von geringerer Bedeutung 

ais die starkę Verschiebung des Verhaltnlsses von gelandeten zu ver- 

ladenen Giitern. Wahrend die Menge der gelandeten Giiter abgenommen 

hat, ist die Menge der verladenen Giiter — insbesondere an den Staats- 

kaianlagen — auf mehr ais das Doppelte gestiegen. Die Hauptursache 

hierfiir liegt darin, dafi ein grofier Teil des Giiterumschlags vom Flufi- 

schiff auf die Eisenbahn abgewandert ist. Der Ausfuhrverkehr iiber die 

Kaischuppen beansprucht viel mehr Platz ais der Einfuhrverkehr. Die 

Verdoppelung des Gewichtes der verladenen Giiter hatte einen unverhaltnls- 

mafiig grofien Bedarf an Schuppenraum zur Folgę. Es kam hinzu, dafi 

infolge der ungiinstigen wirtschaftlichen Verhaltnisse die Giiter in wesent

lich kleineren Partlen ais friiher gehandelt werden, wodurch das raum- 

beanspruchende Sortiergeschaft erschwert wird. Aufierdem stieg die Zahl 

der Reedereien und dementsprechend der Giitersammelstellen erheblich. 

Wahrend man 1913 104 Sammelstellen zahlte, waren es im Jahre 1929 

iiber 240. Die Abfertigung der Schiffe brachte deshalb eine starkę Nach

frage nach Schuppenraum mit sich. Besonders machte der Norddeutsche 

Lloyd seinen Bedarf nach neuem Schuppenraum dringend geltend.

Der durch Verlegung des Petroleumhafens nach Waltershof frei 

gewordene Hafen, der den Namen „Sudwesthafen" erhielt, eignete sich 

wegen seiner giinstigen Lage zur Stadt und weil sowohl das Siid- ais 

auch das Ostufer fiir den kaimaBigen Ausbau noch zur Verfiigung standen, 

besonders gut zum Schaffen weiteren Raumes fiir neue Kaischuppen. 

Das Westufer, der Kamerunkai, war in den Nachkriegsjahren bereits von 

privater Seite durch Errichtung einer Kaimauer und von Kaischuppen 

ausgebaut worden. Die Bauten sind vom Hamburger Staat vo!lendet 

und ubernommen.
Bei der ungiinstigen Entwicklung der Wirtschaftslage wurde der ur- 

spriingliche Bauplan wesentlich elngescbrankt. Es kamen zunachst nur 

die Anlagen am Kame

run- und Windhukkai 

zur Ausfuhrung, von 

denen die Kaimauer und 

der Kaischuppen am 

Windhukkai die wichtig- 

sten sind (Abb. 1). Das 

Hafenbecken wird auf 

reichlich 10 m Tiefe 

bei M H W ausgebaggert.

Die Form des Hafen- 

beckens ergab sich im 

wesentlichen aus den 

órtlichen Verhaltnissen.

Die Ufer sind, soweit 

sie fiir den Kaiumschlag 

oder Freiladeverkehr in

Afrikahóft

300m

Abb. 1. Lageplan.

Frage kommen, mit Kaimauern eingefafit worden; im iibrigen bleibt die 

kurze Strecke am Siidende des Kamerunkais, die durch eine versteifte 

Spundwand eingefafit wird, in Bóschung liegen. Fiir die Abfertigung 

von Seeschiffen auf der freien Wasserflache im Hafen selbst ist in der 

Mitte des Hafenbeckens eine Dalbenreihe vorgesehen. Da der Bedarf 

an Kaischuppenraum sehr dringlich war, wurden entgegen der sonstlgen 
Gewohnheit Kaimauern und Schuppen gleichzeitig erbaut. Im foigenden 

soli iiber den Bau des Kaischuppens berichtet werden.

Das Hauptarbeitslos fiir den Kaischuppen wurde im April 1930 nach 

Planen der Strom- und Hafenbauverwaltung ausgeschrieben. Es war vor- 

gesehen, den Schuppen in der Holzbauweise, wie sie sich blsher bei den 

Hamburger Kaischuppen bewahrt hat, zu errichten. Abb. 2 zeigt diese 

Ausfiihrungsart, bei der eiserne Saulen, dereń Fundamente auf Holzpfahlen 

stehen, die hólzernen Dachbinder aufnehmen. Sonderangebote waren 

zugelassen.

Auf die Ausschreibung gingen ein 40 Angebote auf einen Schuppen 

in der ausgeschriebenen Holzbauweise und daneben 17 Sonderangebote 

auf andersartige Holzbauweisen oder die Ausfiihrung in Eisenbeton. Ein 

Vergleich der Angebote zeigte, daB Ausfuhrungen in Holz, soweit sie 

technisch dem ausgeschriebenen Entwurf glelchwertig sind, nicht billiger 

werden ais die Hamburger Bauweise, die sich aus langer Erfahrung ent- 
wickelt hat. Reine Eisenbetonausfiihrungen, die in der blsher im Eisen- 

betonbau iiblichen Weise die Schuppenfiache zu iiberbauen suchen, erwiesen 

sich infolge des mit der Stiitzweite stark steigenden Eigengewlchtes der 

Holzbauweise gegeniiber wirtschaftlich unterlegen. — Eine Ausnahme 

machte ein Sonderangebot der Firma Dyckerhoff & Widmann AG, Nieder- 

lassung Hamburg, in dem die Verwendung von Z e iss- D yw id ag-  

S cha lengew O lben  (DRP. 431 629) vorgeschlagen wurde. Das Angebot 

sah die Ausfuhrung der gesamten Griindung des Schuppens, der Wandę 

und der DScher sowie der wasserseitigen Kranbahn in Eisenbeton vor.

Die Strom- und Hafenbauverwaltung entschied sich fiir die Ausfuhrung 

des Kaischuppens in dieser Bauweise des Sonderangebots. Trotz der
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Verminderung der Stiitzen auf die Halfte, so 

daB also nur noch eine Innensaulenreihe in 

haiber Tiefe des Schuppens vorhanden war, 

und der dadurch bedingten grOBeren Spann- 

weiten waren dic Baukosten fiir den Kai-

Querschnitt durch den Kaischuppen in Eisenbeton-Scbalenbauweise.

Abb. 4. Langsschnitt durch den Kaischuppen in Eisenbeton-Schalenbauweise.

schuppen, verglichen mit der urspriinglich ausgeschriebenen Bauweise, 

nur um etwa 3°/o hóher, so daB kein Zweifei iiber die Wahl bestehen 

konnte. Wirtschaftiich fiel weiter ins Gewicht die Dauerhaftigkeit des 

Betonbaues, die geringen Unterhaltungskosten, sowie ganz besonders 

auch die Feuersicherheit, wodurch erhebliche Versicherungsbetrage erspart 

werden. Dic kapitalisierten Ersparnisse an Unterhaltungs- und Versiche- 

rungskosten gleichen allein schon den geringen Unterschied in den 

Gestehungspreisen aus. Betriebliche Vorteile bietet die gute Ubersicht- 

lichkeit des Schuppens und die bessere Beiichtung. Im Gegensatze zu 

der Oberdachung mit Holzbindern ragen bei den glatten Schalenunter- 

sichten keinerlei Bauteile in den Schuppenraum, was besonders bei der 

Verwendung von fahrbaren Stapelkranen, die mit ihrcn Auslegern haufig 

die Streben der Holzdacher beschadigen, von Bedeutung ist. Im ubrigen 

HeB sich der Schuppen bei der Oberdachung mit Schalengewólben in 

bezug auf Grundrifl, Einrichtung und besonders auch die Ausriistung mit 

Kranen genau so ausbilden wic bei der Verwendung von Holzbindern.

Bei den Zylinderschalen werden bekanntlich die Enden durch Binder- 

scheiben ausgesteift. In den Schalen treten Langs- und Schubkrafte auf. 

Die Schubkrafte werden nach den Binderscheiben hin abgetragen und 

hier aufgenommen. Es hat sich gezelgt, dafi solche Gewólbeschalen, 

dereń Querschnittmlttellinie gegeniiber der Seililnie iiberhóht ist, Ins- 

besondere bei lotrechter Endtangente, besonders gut ais Trager geeignet 

sind. Deshalb wurden zunachst ellipsenfOrmige Querschnitte gewahlt und 

auch mehrere Bauten mit solchen Schalen ausgefiihrt. Da aber die sehr

steilen Dachflachen und ihre zuveriasslge Eindeckung schwer herzusteilen 

sind und da sich zwischen den einzelnen Tonnen tiefe Schneesacke 

bilden, ersetzte man die ellipsenfórmigen Querschnitte durch solche, die 

aus einem Kreisbogen und einem Randbalken zusammengesetzt sind. 

Spater ist die Schalenform dadurch verbessert worden, daB der Kreisbogen 

nur noch ganz flach ausgefiihrt und mit einem hohen Randbalken yer

bunden wurde. Eine derartige Form ist in Deutschland in diesem Umfang 

zum ersten Małe bei dem Kaischuppen am Siidwestbafen angewendet

worden (Abb. 10 u. 11).

Ais Belastung auBer 

Eigengewicht und Ein

deckung wurde eine 

Schneelast von 75 kg/m'- 

eingesetzt. DieWindbe- 

lastungist mit 100kg/m2 

angenommen.

Hauptanordnung und 

Abmessungen des Kai- 

schuppens weichen von 

denen der neueren 

Schuppen im Hambur

ger Hafen wenig ab. Bei 

einer Lange von 331 m 

bietet der Schuppen 

zwei Seeschiffen Raum 

zum Lóschen und Laden 

(Abb. 5). Die Breite von nicht ganz 50 m gentigt 

erfahrungsmaBig, um eine Schilfsladung im Schup

pen iibersichtlich unterzubringen. ' Die Gesamt- 

schuppenflache betragt rd. 15 780 m2, auBer den 

Rampen, die sich sowohl an der Wasser- ais auch 

an den drei Landseiten befinden. Die Breite der 

wasserseitigen Rampę betragt rd. 10 m, an den 

Landseiten hingegen gentigen bei dem geringeren 

Umschlag 3 m. Verwaltungs- und Arbeiteraufent- 

haltsraume sind in einem dreigeschossigen Einbau 

von etwa 400 m2 Grundfiache untergebracht, der 

in der Mitte der Landseite in den Schuppen ein- 

schneidet und nur wenig vor den Schuppen vor- 

sprlngt. Der Kaischuppen ist durch eine Brand- 

mauer in zwei Halften geteilt. Ein Eisenbeton- 

kranbalken an der Wasserseite tragt die obere 

Schiene der Halbportalkrane.

Der Schuppen ist iiberdacht mit 36 Schalen- 

gewOlben, die auBer an den Enden nur durch 

eine Saulenreihe in der Mitte getragen werden 

(Abb. 6). Es kommt also im Schuppeninnern auf 

je 450 m2 Flachę eine Saule von 50 X  50 cm. Die 

Spannweite der Schalen betragt in der Achsen- 

richtung rd. 24 m und senkrecht dazu 9,16 m bei 

einer Starkę von 5,5 cm im Scheitel, die an den 

Obergangen ' zu den Binderscheiben und dem 

Randglied auf 8 cm zunimmt. Die mittlere Schalen- 

starke ist etwa 6,2 cm.

Das Dach wird durch die zwischen den 

einzelnen Schalen liegenden Rinnen nach den 

AuBenwSnden zu entwassert. Die Gewólbe liegen nicht waagerecht, 

sondern glelchgerichtet mit dem von der Mitte nach aufien zu geneigten 

Fufiboden in einem Neigungsverhaltnis von ungefahr 1 :50. Dadurch 

werden Aufbetonierungen in den Rinnen, um das nOtige Gefaile zu 

erzielen, vermieden, und auBerdem wird im Schuppeninnern eine 

iiberall gleiche lichte Hohe von rd. 7 m unter den Randgliedern erreicht. 

Eingedeckt ist die Dachflache mit einer einfachen Lage teerfreier Dach- 

pappe, die unmittelbar auf den Beton geklebt ist und in den Rinnen

durch eine zweite Lage verstarkt wird.

Das Gebaude ist durch Dehnungsfugen in sieben Abschnitte geteilt, 

damit Temperaturdehnungen sich ungehindert auswirken kónnen. An den 

Dehnungsfugen, die mit einem Zwischenraum von etwa 20 mm offen 

gelassen werden, sind Saulen und Randglieder doppelt ausgebiidet. Dic 

wasserseitige Kranbahn ist ausschliefilich der Fundamente vollstandig von 

der Schuppenwand getrennt, um klare statische Verhaltnisse zu schaffcn 

und um die Obertragung von Erschiitterungen auf die Schalengewólbe 

durch die Krane zu vermeiden.

Die Grundung des Kaischuppens besteht aus Eisenbetonpfahlen von 

34 X  34 cm im Querschniit und 14 bis 15 m Lange. Die Grundung der 

wasserseitigen Stiitzen und der Innenstiitzen besteht aus je drei, an

den Dehnungsfugen aus je vier allseitig gespreizten Pfahlen, wahrend

die landseitigen Stiitzen nur zwei gespreizte Pfahle erhalten. Waage- 

rechte Krafte in der Langsrichtung werden durch Anordnung durchlaufen- 

der Elsenbetonbalken zwischen den Stutzenfundamenten aufgenommen.
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Diese tragen gleichzeitig das 1 Stein starkę Mauerwerk der Giebel- 

wande, der Brandmauer und das V2 Stein starkę der landseitigen 

Wand. Die Fundamentbalken liegen so tlef, daB der FuBboden bis zu 
40 cm sacken kann.

Der Kaischuppen wird nach der Wasserseite hin durch eiserne, ver- 

zinkte Wellblechtore abgeschlossen, die paarweise hintereinandergeschoben 

werden kOnnen und an Schienen laufen, die an dem Kranbahnbalken 

befestigt sind. Der wasserseitige Abschlufi des Schuppens kann an jeder 

belleblgen Stelle geOffnet werden. An der landseitigen Wand befindet

Abb. 8. Zeiss-Netzwerk.

gedeckt sind. AuBerdem sind versuchsweise eiserne Oberlichter, dereń 

U-fOrmige Sprossen gaWanisch verblelt sind, eingebaut worden.

Drei Olgruben dienen zur Aufnahme brennbarer Ole, die neuerdings 

in geringer Menge und unter besonderen VorslchtsmaBregcln in den 

Kaischuppen untergebracht werden durfen.

Das AuBere des Schuppens erhalt durch die Schalen ein besonderes 

Geprage. An der Landseite unterbrlcht der Einbau die lange Reihe der 

Bogen. Die sichtbaren Betonflachen bleiben schalungsrauh, wahrend die 

Mauerflachen des Einbaues der landseitigen Wand und der Giebelwande 

mit Klinkern verblendet werden. Die etwas getOnten Fenster und farblgen 

Tore und Tiirfiachen gliedern und beleben die Ansicht des Schuppens.

Abb. 7. Ansicht von der Wasserseite mit Kranbahn.

sich in jedem Binderfeld ein hólzernes Tor. Der SchuppenfuBboden und 

die Verladerampen haben einen Belag aus holzernen Bohlen, der 1,10 m 

iiber Schienenoberkante liegt, von der Rampę nach der Schuppenmitte hin

1 :50 ansteigend. Wahrend in den meisten bisher gebauten Schuppen

7 cm dicke Kiefernholzbohlen auf Kiefernlagern verlegt worden sind, 

mit Ausnahme des 1930 erbauten Verteilungsschuppens am Holthusenkai1), 

sind in diesen Kaischuppen verschiedene Holzarten verwendet, um ihre 

Brauchbarkeit in praktischer und wirtschaftlicher Beziehung zu erproben. 

Im Schuppeninnern besteht der FuBboden teils aus 7 cm dicken Oregonpine- 

bohlen mit aufrechtstehenden Jahresringen und teils aus 7 cm dicken 

Kiefernbohlen. Ebenso sind fiir die Lager beide Holzarten verwendet 

worden. Die Rampen dagegen sind mit ausiandlschen HarthOlzern,

5 cm dicken Bongossi- bzw. Jarrahbohlen belegt, die afdkanischen bzw. 

australischen Ursprungs sind. Die HOlzer sind auBerordentlich hart; sie 

sind aber teurer ais Kiefernholz.
Die FuBboden liegen unmittelbar auf dem Sandboden und kónnen, 

da sie mit dem Schuppentragwerk in kelner Verbindung stehen, beliebig 

hoch belastet werden; praktisch kommen Belastungen bis zu 8 t/m2 vor. 

Der FuBboden kann sich frei setzen und durch Unterstopfen leicht wieder 

auf die alte Hohe gebracht werden. Karrbahnen aus eisernen Blechen 

in der Langs- und Querrichtung des Schuppens erleichtern den Verkehr 

der Fórdergerdte.
Der Kaischuppen wird durch in die Langswande elngebaute senk- 

rechte Fenster von etwa 1000 m2 Flachę und durch 72 Oberlichter mit 

einer Grundfiache von je 10,00 X  2,20 m beleuchtet. Diese Fensterflachen 

reichen vollauf aus, um an jeder Stelle des Schuppens eine geniigende 

Beleuchtung zu gewahrlelsten. Der grOBte Teil der Oberlichter besteht 

aus Kiefernholzsprossen, die mit 7 mm dickem weiBen Drahtglas ein-

l) S. Bautechn. 1931, Heft 23, S. 346 bis 348.

An der Wasserseite ist der Schuppen mit sechs Drehwippkranen und 

sechs Doppelkranen ausgeriistet (Abb. 7). Die Krane sind auf Halbportale 

gestellt; sie kónnen in der Langsrlchtung nach jeder belieblgen Stelle 

des Schuppens verfahren werden. Die untere Kranschiene liegt auf der 

Kalmauer, wahrend die obere auf einem Kranbalken vor dem Kaischuppen 

angebracht ist. Bei den Doppelkranen Ist, um die Leistungsfahigkeit zu 

erhohen, ein Drehwippkran mit einer Laufkatze zusammen auf ein Halb- 

tor gesetzt. Die Krane und Laufkatzen haben im allgemeinen eine Trag- 

fahigkeit von 3 t. Einer von ihnen hat eine Tragfahlgkeit von 5 t, damit 

nicht etwa bei schweren Elnzellasten zwei Krane zusammen benutzt 

werden, was immer etwas bedenklich ist. An den Land- und den Giebel- 

seiten ermoglichen vier Wandkrane den Umschlag von Giitern auf Land- 

fuhrwerke und Eisenbahn.

Die Landverbindung des Schuppens besteht aus je zwei Eisenbahn- 

gleisen an der Land- und Wasserseite. Ftir Fuhrwerke ist der Schuppen 

sowohl an der Land- ais auch an den Glebelseiten zuganglich,

Mit den Bauarbeiten fiir den Kaischuppen wurde am 1. Juli 1930 be

gonnen, etwa drei Monate spater ais mit dem Kaimauerbau, dessen 

Arbeiten so weit fortgeschritten waren, daB eine gegenseitige Behlnderung 

vermieden wurde.

Das wesentllthe Merkmal der Betonierungsarbeiten war, daB sich 

verhaitnismaBig geringe Betonmengen auf eine groBe Flachę verteilten. 

Es war deshalb das Gegebene, eine fahrbare Betonmlschmaschine zu ver- 

wenden, die auf einem an der Landseite des Schuppens verlegten Gleis 

lief. Der Wagen trug gleichzeitig einen Kran, mit dem die mit Radern 

versehenen Betonkiibel auf einen iiber den Scheitel der einzelnen Schalen 

fiihrenden Laufgang gehoben werden konnten. AuBer der Betonmisch- 

maschine lief auf dem landseitigen Baugleis ein Turmdrehkran fiir das 

Heben von Schalungsgertistteilen und Baustoffen.
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Abb. 10. Arbeltsvorgang bei der Herstellung der Schalengewólbe.

Abb. 9 zeigt die Anordnung des Lehrgerustes. Im Gegensatze zu der 

sonst im Eisenbetonbau iiblichen Einschalungsart fallt auf, daB Steifen 

voI!kommen fehlen und die Unterstiitzung des gesamten Lehrgerustes 

nur durch die Tiirme bewirkt wird, so daB der Raum unter den Schalen 

auch wahrend der Bauausfuhrung frei bleibt. Keile unter den Netzwerk- 

auflagern und den Randgliedern erlauben ein allmahliches Absenken 

des Lehrgerilstes beim Ausschalen, Die eigentliche Gewólbeschalung 

bilden Blechtafeln von etwa 1 X  1 m GrćłBe. Man erhait dadurch eine 

sehr gleichmaBIge ebene Unterslcht.

Den Arbeitsvorgang bei der Herstellung der Schalengewólbe ver- 

anschaullcht Abb. 10. Ganz rechts sieht man das Netzwerk; in der Mitte 

ist bereits die Rundeisenbewehrung verlegt, wahrend die Schale am 

weitesten links betoniert wird. Der Beton enthait 350 kg Zement auf 

1120 1 Kiessand und wird in Fórderkarren mit Hilfe des auf der fahrbaren 

Mlschanlage befindlichen Schwenkkranes auf den iiber den Scheitel der 

Schale fiihrenden Laufsteg gehoben und von dort aus in zwei Schichten

Abb. 11, Luftaufnahme des fertlgen Kaischuppens.

eingebracht. Da die Neigung der Gewólbefiachen nicht mehr so groB wie 

bei friiheren Ausfiihrungen war, lieB es sich durch knappe Bemessung des 

Wasserzusatzes errelchen, daB die GewOlbe in iiblicher Weise betoniert 

werden konnten. Man erkennt noch im Vordergrunde der Abbildung 

eine Flacheisenlehre, die zum Abziehen des Betons benutzt wurde und 

durch angenietete Bolzen die genaue Form und Starkę des Gewólbes 

gewahrleistete. Die Bewehrung der Schalen und der Randglieder bestand 

aus Rundeisen St 48, die der iibrigen Eisenbetonteile aus Rundeisen St 37.

Eine Schale kann erst betoniert werden, nachdem die Bewehrung 

der folgenden Schale eingebracht ist, weil die Eisen in den Randgliedern 

inelnandergreifen. Daraus ergibt sich im wesentlichen die Reihenfolge

der Arbeiten.

Die einzelnen Bauteile wurden erst ausgeschalt, nachdem die Beton- 

druckfestlgkeit an Probewurfeln festgestellt war. Beim Ausschalen sind 

wlederholt Messungen der Durchbiegung der Randglieder vorgenonimen 

und dabei Werte von 1,8 bis 3,2 mm entsprechend 1/13 600 bis 1/7600 der 

Spannweite festgestellt worden.

Abb. 9. Lehrgerust.

Zur Einschaiung der SchalengewOlbe sind Zeiss-Netzwerkc ver\vendet 

worden. Diese Netzwerke bestehen aus Einzelstaben, dereń Form aus 

Abb. 8 zu erkennen ist und die zu je sechs Stuck an Knotenpunkten 

mit Schraubenbolzen zusammengefaBt werden. Zur Aufnahme des Schubes 

dienen Rundeisenanker. Auf der Abbildung erkennt man aufier dem 

Netzwerk die Schalung fiir die mittlere Binderscheibe sowie die Montage- 

biihne.

Unter den Randgliedern wird jeweils eine Reihe von holzernen 

Geriisttiirmen aufgestellt, die das Gewicht des Netzwerkes, der GewOlbe- 

schalung, die Einschaiung des Randgliedes und das Gleis fur die fahr- 

barc Montagebuhne aufnehmen. Die Turme, die in der Querrichtung im 

Abstande von 3 m stehen, sind leicht gebaut, damit sie, ohne auseinander- 

genommen zu werden, umgelegt und wieder' aufgestellt werden kónnen

Abb. 12. Innenansicht der westlichen Schuppenhalfte.

Die Gesamtkosten des Kaischuppens einschlieBlich Einbau, jedoch 

auBer Gleis- und StraBenbauten, maschinellen und elektrischen Anlagen, 

betragen rd. 1 250 000 RM. Es entfallen auf 1 m2 Kaischuppen rd. 70 RM 

und auf 1 m;i umbauten Raum des Einbaues rd. 30 RM.

Die Bauarbeiten wurden von der Firma Dyckerhoff & Widmann AG, 

Niederlassung Hamburg, ohne Stórung tadellos durchgefiihrt und ab- 

geschlossen.

Abb. 11 u. 12 zeigen den Kaischuppen in fertigem Zustande. Von 

der Geraumigkeit und guten Beleuchtung des Schuppens, der sich im 

Betrieb zweifellos bewahren wird, gibt die Innenansicht der westlichen 

Schuppenhalfte einen guten Eindruck, obglelch der weifie Anstrich 

noch fehlt.

Die Gesamtanlage konnte bisher wegen Mangels an Mltteln nicht 

betriebsfertig hergestellt werden. Es fehlen noch die Gleisanlagen, die 

Zufahrtstrafien und ein kleiner Rest an der Ausbaggerung des Hafen- 

beckens.
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25 Jahre Deutscher AusschuG fiir Eisenbeton. Der Deutsche Aus

schuB fiir Eisenbeton verdankt sein Entstehen der Einslcht der Fachleute, 
daB fiir die gedeihliche Entwicklung des Eisenbetonbaues einheitliche Vor- 
schriften fiir die Berechnung und Ausfiihrung notwendig sind. Unter diesem 
Gesichtspunkte erliefien zunachst die einzelnen Baubehorden Bestimmungen 
fiir ihren Bereich und nach ihren Erfahrungen. So gab u. a. in PreuBen 
der Minister der Offentlichen Arbeiten im November 1904 die .Bestimmungen 
fiir die Ausfiihrung von Konstruktlonen aus Eisenbeton bei Hochbauten" 
heraus, die 1907 in neuer Bearbeitung erschienen. Die Vielgestaltigkelt 
der Vorschriften in den einzelnen Landesteilen machte sich jedoch bald 
stórend bemerkbar, und so trat das Bestreben nach Bestimmungen, die 
fur das ganze Reich Geltung haben sollten, immer starker hervor und 
fiihrte auf Anregung des Deutschen Beton-Vereins und des Verbandes 
Deutscher Architekten- und lngenieur-Vereine unter Fiihrung des PreuBI- 
schen Ministers der offentlichen Arbeiten zu einem ZusammenschluB einer 
Reihe deutscher Behorden sowie von technischen Materialpriifungsamtern 
und von namhaften Fachmannern. Der so gebildete AusschuB durfte 
daher in der Sitzung am 8. und 9. Januar 1907 mit Recht den Namen 
„Deutscher AusschuB fiir Eisenbeton" annehmen. Seine Aufgabe ist es, 
einheitliche Vorschriften fiir die Berechnung und Ausfiihrung von Bau- 
werken in Beton und Eisenbeton aufzustellen und sie den Fortschritten 
der wissenschaftlichen Erkenntnis und der technischen Erfahrung anzu- 
passen.

Die Stellung des Ausschusses ist die einer unabhangigen Kórperschaft, 
die die Rolle eines anerkannten wissenschaftlichen Beraters spielt. Sache 
der Lander blelbt es, auf Grund der elnheitlichen, fiir das ganze Reichs- 
gebiet geltenden Vorschiage des Ausschusses baupolizeiliche Vorschriften 
zu erlassen, nachdem ihre Vertreter an den Beratungen und Arbeiten im 
AusschuB teilgenommen haben. Ein wichtiges Gebiet der Tatigkeit des 
Ausschusses war die Ausfiihrung von Versuchen, die zur Gewinnung 
der technlsch-wlssenschaftlichen Grundlagen fiir die Bestimmungen nol- 
wendig waren. Die Ergebnisse dieser Versuche, die nach elnheitlichen 
Gesichtspunkten von den Materialpriifungsamtern vorgenommen wurden, 
sind iń den 69 Heften der Schriftenreihe des Ausschusses ver0ffentiicht').

Im Jahre 1908 gab der AusschuB die ersten Bestimmungen heraus. 
Diese bezogen sich auf Bauten aus Stampfbeton. 1916 folgten weitere 
Vorschriften, die zwei Teile umfaBten: .Bestimmungen fiir die Ausfiihrung 
von Bauten in Beton* und „Bestimmungen fiir die Ausfiihrung von Bau- 
werken in Eisenbeton", und, entsprechend den Fortschritten der Wissenschaft 
und Erfahrung neu bearbeitet und durch Bestimmungen fur ebene Stein- 
decken und fiir Druckversuche an Betonwiirfeln erganzt, im September 1925 
in vler Teilen neu herausgegeben wurden.

Die weiteren Fortschritte in den theoretischen und praktischen Er- 
kenntnlssen der Eisenbetonbauweise machten bald eine abermalige Um- 
arbeitung der Bestimmungen erforderlich. Diese Umarbeitung, die auch 
eine klarere Gliederung des Stoffes bezweckte, ist zur Zeit abgeschlossen.

Ferner will der AusschuB durch Ermittlung der Ursachen von Unfallen 
zur Verminderung von Fehlschlagen Im Elsenbetonbau beitragen; zu diesem 
Zwecke hat er eine Unfallstatistik eingerichtet, wobei die Ursachen der 
Unfalle durch besondere Sachverstandige festgestellt werden2).

Zur Erforschung des Verhaltens des Betons Im Moor wurde ein be- 
sonderer „MoorausschuB" bestellt, der die , Richtlinien fiir die Ausfiihrung 
von Bauwerken aus Beton im Moor, in Moorwassern und ahnlich zusammen- 
gesetzten Wassern", sowie die „Richtlinien fiir die Ausfiihrung von Beton- 
bauten im Meerwasser" aufgestellt hat.

Ein anderer SonderausschuB des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton 
hat, im Rahmen des Deutschen Normenausschusses, die Berechnungs- 
grundlagen fiir massive Briicken (DIN 1075) bearbeitet.

Die Geschaftsfiihrung des Ausschusses liegt seit 1921 bei dem Relchs- 
verkehrsmlnisterlum.

Der Deutsche AusschuB fiir Eisenbeton blickt heute auf eine erfolg- 
reiche 25jahrige Tatigkeit zuriick. Wenn es ihm gelungen ist, seinen 
Aufgaben gerecht zu werden, so ist dies vor allem der opferwilligen 
Gemeinschaftsarbeit seiner ehrenamtlich arbcltenden Mitglieder zu ver- 
danken. Ihnen und den FOrderern gebiihrt der Dank der Fachwelt.

Schutzbauten an der Kfiste von Florida. In Eng. News-Rec. 1931, 
Bd. 107, Nr. 27 vom 31. Dezember, S. 1030, werden zwei bemerkenswerte 
Uferschutzbauten beschrieben, die an der Palmenkiiste von Florida an 
einer Landenge zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Worth-See 
errichtet wurden. Abb. 1 zeigt den Lageplan einer der beiden Anlagen, 
die an einem bereits weit abgespiilten Kiistenstrich unter gleichzeitiger 
Anlage von Buhnenbauten hergestellt wurden.

Dieser neue Kiistenschutz, der insgesamt etwa 600 m lang ist, besteht 
aus einer auf Holzpfahlen stehenden, aus Eisenbeton im Schutze einer 
Stahlspundwand im Trockenen errlchteten Schwergewichtmauer, dereń 
AuBenflache nach der Seeselte unten abgestuft, weiter oben parabelahnilch 
verlauft und an der Krone nach ruckwarts gekriimmt ist. Die Riickseite 
der Mauer ist durch eine Trockenfullung gesichert; zwischen dieser und 
der Diinung soli sich eine Bodenanspiilung ergeben.

Die Breiten der so geschiitzten Landenge liegen zwischen 200 und 
400 m , die Hohe der Kilste am Ozean wechselt zwischen 3 und 5 m. 
Noch im Jahre 1925 lag die Kiistenlinle etwa 75 bis 90 m weiter see- 
warts. Ais im Jahre 1926 der auf dem Lageplan erkennbare Durchstich

‘) Von Heft 5 an erschienen im Verlage von Wilh. Ernst & Sohn.

2) Die Unfallberichte erschelnen in einer Reihe von Fachzeitschrlften, 

u, a. auch In der „Bautechnik*.

zum Worth-See hergestellt wurde, trat durch die bei Ebbe und Fiut ein- 
und ausstrOmenden Wassermassen eine StOrung der bis dahln von Norden 
nach Sflden stattfindenden Kiistensandwanderungen ein, derart, daB sich 
ein starker Abtrag sudwarts des Durchstiches bemerkbar machte. Ohne
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Stahlmo/en '

Kiistenlinle 1925
hóhemes Hollnerki —

tOOO Fuli Mo/en.
,_i
S M  7 7 1 ________________ ____________________________

die neue Befestigung der Kiiste und insbesondere durch die Buhnen- 
anlagen ware der Landstrich voraussIchtlich bald verloren gewesen.

In einer Tiefe von 2,5 m unter dem Meeresspiegel iagert eine diinne 
welche Felsschicht, darunter Sand, und zwar bis zu 3,6 m Tiefe, wo

harterer Fels beginnt. Bis zu 
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Ausfiihrungsverfahren. Diese 
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1. Kleiner Handmischer Abb. 2. Stellung des Mischers 

in Arbcitsstellung. beim Entleeren.

Um auch bei Arbeiten kleinen Umfanges einen einwandfreien Beton 
zu erzeugen, ist ein Kleiner Handmischer (der Maschinenfabrik Thordsen, 
Kónnern) entstanden, der ebensoviel wie vier Mann mit der Schaufel 
leistet. Das Mischgefafl von 800 mm Durchm. und 500 oder 550 mm Tiefe 
ist entweder auf ein niedriges, kippbares Fahrgestell, ahnlich dem einer 
Stechkarre, oder auf einen zweiradrigen Karren (Abb. 1) aufgesetzt, der 
infolge seiner besonderen Form leicht in die Entleerstellung gekippt 
werden kann (Abb. 2). Das GefaB ruht auf einem staubsicheren Kugel- 
lager und ist unter 50c zur Waagerechten geneigt. In dieser Lage wird 
es um einen Stahldorn auf einer Stahlkugei gedreht, wobei es von zwei 
Rollen getragen wird, die den Dorn entlasten und eine leichte Bedienung 
ermOglichen. Zum Mischen von Beton wird der Behaiter, der mit 70 bis 
80 1 (etwa die Halfte des GefaBinhaltes) der zu mischenden Stoffe gefiillt 
wird, an den Handhaben ruckweise etwa zehn Umdrehungen nach rechts 
und anschlieBend zehn Umdrehungen nach links gedreht. Beim Drehen 
des Gefafies wird das Mischgut nach oben gehoben. Es iiberschlagt sich 
und rieselt beim Zusammenstiirzen durcheinander. Wenn die trockenen 
Bestandteile geniigend gemischt sind, wird die passende Menge Wasser 
zugegeben. Zum Entleeren wird der Mischer, der unmittelbar bis an die 
Einbringstelle des Betons gefahren werden oder einen Handkarren be- 
schicken kann, mit dem Untergestell gekippt. Zum Kippen ist kein 
nennenswerter Kraftaufwand notig. Sollen schlammige und dunnfliissige 
Stoffe oder Bestandteile von sehr unterschiedlichen Kornungen und Ge- 
wichten gemischt werden, so wird ein Ring mit Misch- und Riihrarmen 
eingesetzt, der den Mischvorgang unterstiitzt. Im giinstigsten Falle leistet 
der Mischer 80 l/min. R .—
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Schutzwand, die zur Verhinderung von Unterspiilungen dient, sowie dic 
geschweiften Querrippen und der darauf aufliegende Langsunterzug unter 
der Mitte der paraboiisch gewólbten Decke wurden ais fertige, an der 
Luft erhartetc Stiicke eingebaut. Die gewolbte Decke dagegen wurde 
an Ort betoniert. Die Qucrrippen haben 3 m lichten Abstand. Diese 
Bauweise bedurfte keiner Fangedamme und erwies sich ais leicht 
und billig.

Die Ausfiihrung lag in Handen der Shore Line Builders, Inc., Jackson- 
ville, Fla , unter Mitwirkung der Architekten T reanor und F a tio , Palm 
Beach, Fla. — s—

Verwendung von Stahl zu Hilfskonstruktionen bei Betonbauten.
Bei der George Westinghouse-Briicke iiber das Turtle Creek-Tal, der 
langsten Eisenbeton-Bogenbriicke Amerikas, iiber dereń Bau aus Eng. 
News-Rec. 1931, Bd. 106, Nr. 27 vom 23. April, S. 680, auszugweise in 
der Bautechn. 1931, Heft 49, S. 705, berichtet ist, sind samtliche Bogen in 
Spannweiten von 60 bis 140 m mittels eines neuartigen Stahilehrgeriistes 
eingeschalt worden (Abb. 1). Dieses wurde aus einem patentierten System 
von genormten Elementen zusammengefiigt, die sich leicht jedcr Bogenform 
anpassen und in geeigneter Anzahl angesetzt werden. Die Wirtschaftlich- 
keit Ist dadurch mOglich, daB diese Geriiste eine mehrfacbe Wieder- 
yerwendung gestatten.

Abb. 1.

Hierauf wird schon bei der Entwurfsaufstellung und dem Baufort- 
schrittsplan mógllchst Riicksicht genom men durch Aufteilung der Bogen 
in einzelne Rippen, die in entsprechender Reihenfolge ausgefiihrt 
werden.

Bei der George Westinghouse-Brucke wurden zunachst die Bogen an 
den seitlichen Hangen auf halber Gewólbebreite eingeriistet. Nach be- 
endetem Betonieren und Abbinden wurde das Gerust auf eisernen Stiihlen 
nach der anschliefienden GewSlbehalfte verschoben (Abb. 2). Fiir die

Abb. 2.

gróBeren Bogen von 90 m und die Hauptóffnung von 140 m wurden die 
Elemente der Seitenóffnungen entsprechend zusammengesetzt. Hierdurch 
ergab sich insgesamt eine sechsfache Verwendung der Einzelteile.

Die gesamten Geriiste ebenso wie die eisernen Schalungen wurden 
von der auf diesem Gebiete besonders erfahrenen BIaw-Knox-Gesellschaft, 
gefertigt und gegen Mietberechnung geliefert. Diese hat bereits eine groBe

Anzahl ahnlicher Konstruktionen fiir groBe Brucken und andere Bauwerke, 
z.B. die Arlington Memorial-Briicke in Washington, den Ohio River-Boulevard 
in Pittsburgh, dic Susquehanna-Eisenbahnbriicke usw. ausgefiihrt. W.

Fritz Eiselen 70 Jahre alt. Am 17. Marz vo!lendete der in weitcn 
Kreisen wohlbekannte Hauptschriftleiter der Deutschen Bauzeitung, 
Regierungsbaumeister a. D. Fritz E ise len , in voller Riistigkeit sein 
70. Lebensjahr. Geboren in Lennep, studierte er an den Technischen 
Hochschulen Karlsruhe und Berlin und ging 1892 ais Stadtbaumeister zu 
dem Briickenbauamt der Stadt Berlin. 1900 trat er in die Schriftleitung der 
Deutschen Bauzeitung ein; nebenher(von 1901 ab) war er Geschaftsfuhrer 
bzw. Direktor des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur- 
Vereine; auch heute noch ist er Geschaftsfuhrer des A G O . Seit Herbst 
1923 ist Eiselen —• nach dem Ausscheiden von Albert H o fm ann  — 
ais verantwortlicher Hauptschriftleiter der Deutschen Bauzeitung und 
Herausgeber des Deutschen Baukalenders tatig. Seine eigenen fach- 
literarischen Arbeiten bestehen in zahlreichen Abhandlungen iiber kon- 
struktive und bauwirtschaftliche Gegenstande; ais Sondergebiete bevorzugt 
er Berufsfragen und Baurechtfragen.

Wir wiinschen dem Jubilar noch viele weitere Jahre ungeschwachter 
Arbeitskraft und fruchtbringender Tatigkeit; mOge ihm alsdann ein ruhiger, 
heitcrer Lebensabend beschieden sein! Ls.

Kleiner Mischer fiir Beton. Fiir Instandsetzungen oder kleine Neu- 
anlagen, bei denen sich derEinsatz eines kleinen mechanisch angetriebenen 
Mischers nicht lohnt, wird der Beton meist von Hand gemischt. Beim 
Mischen von Beton mit der Schaufel besteht jedoch die Gefahr, daB die 
Bestandteile nicht geniigend durchgemischt werden und die Giite des 
Betons leidet.


