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Die Provinzialstrafie

Erfahrungen beim Bau der Betonstrafie Bremen— Wesermiinde.
Von Landesbaurat Werner Metz, Wesermiinde.

Wesermiinde
D , -- Bremen entstammt in ihrer
Bremerhaven

ersten Anlage napoleonischen Zeiten. Ihre Llnienfiihrung meldet dicht 

bebaute Ortschaften und verbindet fast geradlinig die beiden Verkehrs-

knotenpunkte un(j Bremen. Die Eigenart dieser Llnlen-
Bremerhaven °

fiihrung brachte es mit sich, dafi die Strafie bis Anfang des 20. Jahrhunderts

.immer mehr an Bedeutung verlor, da der Durchgangsverkehr ganz auf

den Eisenbahnweg tiberging und die Linlenfuhrung fiir den (jrtlichen Ver-

kehr ungunstlg war. So kam es, dafi die Fahrbahnbefestlgung noch bis

zum Krlege aus einer 3,50 m breiten, unebenen Pflasterbahn aus roh

behauenen Findlingen bestand. Ais nach dem Kriege der Fernkraftwagen-

yerkehr schlagartig einsetzte, wurde der Wunsch nach neuzeltlgem Ausbau

rege, um den Warenaustausch zwischen den beiden Seehafen Bremen und

Bremerhaven mittels Kraftwagen zu ermOgllchen.

Weiter bildet der Seehafen Bremerhaven neben Hamburg das Haupt- 

einfalltor fiir den amerikanischen Relseverkehr nach Deutschland, Tirol und 

der Schweiz. Es wurde immer mehr Brauch, dafi der Amerikaner seinen 

Kraftwagen mitbrachte und in diesem seine Reise vom Landeplatz aus 

durch Deutschland begann. Wer aber einmal im Kraftwagen die Flndlings- 

bahn nach Bremen gefahren war, vermied es, zum zweiten Małe diese 

Strafie zu benutzen. So bestand die Oefahr, dafi der franzósische Hafen 

Cherbourg allmahllch diese Art Reiseverkehr an sich ziehen wiirde, zumal 

man von dort auf vorzugllchen Strafien durch Frankreich nach der Schweiz 

gelangen kann. Der Aktlvitat unserer Zahlungsbilanz wiirde durch diese 

Abwanderung des Verkehrs ein empfindlicher Verlust entstehen, dessen 

Hóhe in kcinem Verhaitnis zu den fiir den Strafienumbau aufzuwendenden 

Mitteln stehen wiirde.

Alle diese Griinde bewogen die Provinzialverwaltung Hannover, an 

den schleunlgen Ausbau der Strafienverblndung heranzutreten. Der Aus

bau sollte aus Mitteln der wertschaffenden Arbeitslosenfiirsorge gefordert 

werden. Aus diesem Grunde mufiten Strafienbefestigungsarten gewahlt 

werden, die es ermOglichten, eine grofie Zahl von Nichtfacharbeitern zu 

beschaftigen. Diese Bedingungen erfullten In hervorragendem Mafie Beton 

und in zweiter Linie erst Walz- und Hartgufiasphalt.

Wenngleich gegen Beton ais StraBenbefestigungsmaterial noch Vor- 

urteile bestanden, so wurden diese durch die Oberlegung iiberwunden, 

dafi die in der Provinz in grofiem Umfange ansassige Zementlndustrie 

stark darniederlag und durch den Ausbau auch eine mittelbare Belebung 

des Arbeltsmarktes zu erwarten war. Demzufolge wurde beschlossen, im 

sudlichen Teiie der Strecke, dort wo eine Sperrung auf langere Dauer fiir 

den Verkehr tragbar war, rd. 10 km Betonbahn zu bauen. Anschliefiend 

daran sollte der nOrdliche Teil mittels Walz- und Hartgufiasphalts be

festigt werden.
Ober die Asphaltbauweisen liegen in Deutschland bereits jahrzehnte- 

lange Erfahrungen vor; meine weiteren Ausfiihrungen sollen sich daher

nur auf die Erfahrung beim Bau des rd. 10 km langen Teiles der Chaussee 

beschranken, der mittels der in Deutschland noch nicht in grofiem Um

fange angewandten Betonbauweise befestigt wurde.

Vorhanden war eine 3,50 m breite Pflasterbahn aus rohen Findlingen. 

Gefordert wurde eine Verbreiterung auf 5,50 m in der Geraden und 6 m 

in den einseltig iiberhOhten Kurven und dereń Befestigung mit einer 

10 cm starken Fahrbahnplatte aus hochwertlgem Beton. Von den belm 

Bau beschaftigten Arbeitern mufiten 80°/0 vom Arbeitsamt uberwiesene 

Notstandsarbeiter sein. Fiir die Haltbarkeit der Bahn mufite eine filnf- 

jahrige Gewahr ubernommen werden.

Aus der Reihe der zur Abgabe eines Angebotes aufgeforderten Firmen 

gingen die gilnstigsten Angebote ein von:

1. der Firma Deutsche Soliditit-Zentrale In Koln,

2. der Arbeitsgemeinschaft zwischen den Firmen Dyckerhoff & Widmann 

und Wayss & Freytag.

Die von den beiden Firmen vorgeschlagenen Bauweisen weichen 

grundsatzlich voneinander ab. Um die Erfahrungen auf dem Gebiete 

des Betonstrafienbaues zu erweitern, wurde beiden Firmen je ein Tell der 

Strecke zum Ausbau in der von ihr vorgeschlagenen Bauweise iibertragen.

I. A usbau  von km 35,43 bis 41,95 

durch d ie  D eu tsche  S o l id it it- Z e n tr a le .

Die alte 3,50 m breite Findlingsbahn wurde herausgerissen und unter 

Verwendung derFindlinge, neuer Bordsteine sowie von neuen Bruchsteinen 

eine Packlage in 16 cm Hohe und 5,50 m Breite gesetzt, verzwickt und 

gewalzt. Hierauf wurde eine rd. 5 cm starkę Zwischendecke aus Stein

schlag und Splitt aufgebracht und profilmafiig eingewalzt. Auf diesen 

verbreiterten Unterbau wurde eine Betondecke von mindestens 10 cm 

Starkę nach den Ausfiihrungsregeln des deutschen Solldititverbandes e. V. 

aufgebracht (Abb. 1).
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Abb. 1. Querschnltt durch die neue Fahrbahn (Verfahren I).

Selbstverstandiich mufite Wert darauf gelegt werden, dafi der Unter

bau unter der Verbreiterung vor wie nach dem Einbringen der Packlage 

hlnreichend gedichtet wurde. Tatsachlich ist auch im allgemeinen erreicht 

worden, dafi die Verbreiterung nicht umfangreich abgebrochen Ist. Diesem 

Punkte mufi aufierordentllche Sorgfalt zugewandt werden, wenn man 

Langsrlsse in der Betonplatte vermeiden will.

Die Baugesellschaft wahlte folgenden Bauvorgang: Samtliche Baustoffe, 

aufier Wasser, wurden von dem Reichsbahnhof Osterholz-Scharmbeck mit 

Lastkraftwagen auf einen am nordlichen Ende der Baustelie liegenden

Lagerplatz gebracht. Dort wurden die 

Mischmaschinen aufgestellt und der Beton 

(450 kg Zement auf 1 ms Beton und Korn

gróBe bis 20 mm) bereitet. Der fertige 

Beton wurde mittels Feldbahn nach der 

Yerwendungsstelle gebracht und aus-

Links: Fertlger (Stampfbohle). Abb. 2. Rechts: Dinglersche Hammerstampfmaschlne.

Abb. 3. Ausbildung der Dehnungsfugen.

gebreitet. Das Stampfen geschah mit 

einer Hammerstampfmaschine der Dlngler- 

schen Maschinenfabrik A G , Zweibriicken 

(Abb. 2). Nach dem Feststampfen wurde 

noch eine Felnmischung (550 kg Zement 

auf 1 m3 Beton und KorngróBe bis 10 mm) 

in diinner Schicht aufgebracht und das
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Feld mehrere Małe mit der Schlagbohle (Fertiger) so lange flberschlagen, 

bis die Oberflache ein vollkommen gleichmafliges, geschlossenes Gefiige 

zeigte. Querfugen wurden in 20 m Abstand angeordnet und, wie Abb. 3 

zeigt, mit Flacheisen bewehrt. Die nach dem Abblnden entstandenen 

Zwischenraume wurden In iibllcher Weise mit Bitumen ausgegossen. Zum 

Schutze gegen das Austrocknen wurde je nach Witterung die fertige 

Betonbahn mit Sand iiberdeckt und genafit.

II, A usbau  von km 41,95 bis 46,20 durch  d ie  F irm en  

D ycke rho ff & W idm ann  und W ayss & Freytag .

Die Arbeitsgemeinschaft beider Firmen liefi die alte, 3,50 m breite 

Pflasterbahn liegen und verbreiterte sie auf 5,50 m durch Setzen von Pack- 

lage zwischen Bordsteinen. Die Verbreiterung wurde mit einer 161 

schweren Dampfwalze sorgfaitig festgewalzt. Auf diesen Unterbau wurde 

zum Ausgleich des Profils eine im Mittel 6 cm starkę Kiesbetonschicht 

(Weserkies und 150 kg Zement auf 1 m3 fertigen Beton) aufgebracht und 

mit PreBlufthammern gestampft. Diese Mitteldecke liefi man einige Tage 

abbinden und brachte darauf in zwei Schichten eine 10 cm starkę Beton- 

platte (375 kg Portlandzement fur 1 m3 fertigen Beton) (Abb. 4).

■5,50771,-

Abb. 4. Querschnitt durch die neue Fahrbahn (Verfahren II).

Die Firma wahlte folgenden Bauvorgang, den Abb. 5 u. 6 erkennen 

lassen: Die Baustoffe wurden vom Bahnhof Burg-Lesum mit Lastkraft- 

wagen angefahren und entlang der auszubauenden Strafienstrecke auf dem 

Sommerweg gelagert. Fiir die Wasserbeschaffung wurde eine Rohrleitung 

in das Grabenfeld der Fuflwegseite verlegt, die durch Motorpumpe aus 

einem die StraBe kreuzenden Bach gespeist wurde. Die Mischmaschinen

Abb. 5.
Rechts: Das fahrbare Zeltdach zum  Schutze gegen Sonnenstrahlen.

Abb. 6. Einbringen der Fahrbahnplatte 

und Abstrich der obersten Schicht mit Stampfbohle..

standen auf der Baustelle und wurden mit fortschreitendem Bauvorgang 

weitergeschoben. Den Beton brachte ein Fórderband von der Misch- 

maschine unmittelbar auf den Strafienkórper. Das Stampfen geschah mit 

PreBlufthammern; nur die oberste Schicht der Fahrbahnplatte wurde durch 

den Fertiger (Stampfbohle) profilmafiig abgestrichen und gestampft. Die 

Felderiange betrug 15 m. In die Fugen wurde ein Pafistfick aus Dach- 

pappe eingebaut, das nach dem Abbinden wieder entfernt wurde.

Der entstandene Zwlschenraum wurde in ublicher Weise mit Bitumen 

ausgegossen. Zum Schutze gegen das Austrocknen der noch nicht ab- 

gebundenen Betonbahn wurde die Bahn in den ersten Tagen durch fahr

bare Schutzdacher geschiitzt, die sich iiber die ganze Breite der Fahrbahn 

erstreckten (Abb. 5, rechts)".

Nach sechswóchigem Abbinden wurden beide Strecken Ende 

November 1929 dem Verkehr ubergeben. Der 800 bis 1000 t betragende 

Durchgangsverkehr ist nunmehr 21/2 Jahre iiber die Betonbahn gerollt. 

Irgendwelche Spuren der Abnutzung Iafit die Bahn heute noch nicht er

kennen. Auch die verschieden ausgebildeten Dehnungsfugen, dereń 

BitumenverguB erganzt, zum Teil erneuert wurde, zeigen keine Zerstórungs-, 

erscheinungen. Zahlreich sind aber die Risse, die sich In den zwei Jahren 

ohne Riicksicht auf das Vorhandensein der Dehnungsfugen gebildet haben; 

und zwar sind sie zahlreicher auf der nach Verfahren II gebauten Strecke. 

An vielen Stellen haben sich die 15 m langen Felder durch zwei bis drei 

Querrisse derartig geteilt, -daB man glauben kónnte, es handelte sich um 

kiinstlich elngebaute Fugen. Die natiirlichen Risse wurden alljahrlich im 

Spatherbst ausgestemmt und mit Bitumen vergossen.

Der Umstand, dafi die Zahl der Risse sich nicht gleichmafiig uber 

die ganze Strafieniange verteilt, sondern nesterweise aufgetreten ist, 

iafit die Vermutung aufkommen, dafi die wechselnden Untergrund- 

verhaitnlsse hierfur ursachllch sind. Der Untergrund ist stellenweise 

von lehmigen Schichten durchzogen. Ich bin der Auffassung, dafi das 

Quellen und Schrumpfen der Lehmschlchten die grófite Zahl der Risse 

verursacht hat.
Beim Aufbringen der Betondecke war der Untergrund naturgemafi 

durchfeuchtet, da die alte Befestigungsart das Tageswasser durchlieB. Die 

hergestellte Betonbahn brachte einen wasserdichten AbschluB. Aufierdem 

wurde die Entwasserung der Steinbahn durch Vertiefen der Seitengraben 

noch verbessert. Es ist daher verstandllch, wenn an derartigen Stellen 

allmahlich ein Schrumpfen des Untergrundes eintritt. An anderen Stellen 

sind die Lehmschichten von wasserfiihrenden Sandschichten durchzogen. 

Dort besieht die Móglichkeit des Quellens bei dauernd feuchtem Wetter 

trotz des wasserdichten Abschlusses nach oben. Auch bei starkem Frost 

tritt ein Hochfrieren der Unterlage ein. Diesem Heben und Senken des 

Strafienuntergrundes kann der diinne Betondeckel nicht standhalten. Er

reifit dort, wo ihm der geringste Wider-

stand entgegentrltt, und dies ist senk- 

recht zur Fahrrichtung. Diese Querrisse 

verlaufen stellenweise so geradlinig, dafi 

man sie fiir ktinstliche Fugen halten 

kónnte. Tatsachlich wurden Stellen fest

gestellt, an denen sich unter der Beton- 

platte Hohlraume gebildet hatten. Auch 

habe ich beobachtet, dafi sich die Beton-

platten an Dehnungsfugen, wie in Abb. 7 dargestellt, gegeneinander ver-

schoben haben. Namentlich diese Feststellung bestatigt meine Vermutung 

iiber die Grunde der Rissebildung, dafi namlich die stellenweise sehr 

starkę Rissebildung nicht auf Arbeiten des Betons selbst, sondern des 

Untergrundes zuruckzufiihren ist.

Wenn, wie ich oben ausfiihrte, die Rissebildung auf der nach dem 

Verfahren II hergestellten Strecke gróBer ist, so wird das hauptsachlich 

seinen Grund darin haben, dafi gerade auf dieser Strecke der ąuellen- 

reiche Untergrund liegt.

Das Merkblatt der Studiengesellschaft fur Automobilstrafienbau iiber 

„ Vorbehandlung des Untergrundes bei Strafienbauten"*) fordert bei Vor- 

handensein von lehmigem Untergrund sehr umfangreiche Mafinahmen. 

AuBer der Besserung der Entwasserung muBten diese mit Riicksicht auf 

die Hohe der Kosten unterbleiben und verboten sich auch schon dadurch, 

daB es sich um die Uniwandlung einer vorbandenen Pflasterbahn in eine 

Betonbahn handelte.

Ohne Zweifel sind aber auch viele Risse auf das Arbeiten des Betons 

zuruckzufiihren. Wenn man zwei auf gutem, sandigem Untergrund liegende 

Strecken von verschiedener Felderiange vergleicht, so sieht man, dafi auf 

den 20 m langen Feldern (Verfahren I) keineswegs eine gróBere Zahl von 

Rlssen entstanden Ist, ais auf den 15 m langen Feldern (Verfahren II). 

Man wird also unbedenklich die gróBere Felderiange wahlen kónnen. 

Hierfur sprechen noch folgende Erwagungen: Bei dem Befahren der Beton

bahn mit Kraftwagen erzeugt jede kiinstliche Dehnungsfuge einen Stofi. 

Dieser StoB wird mehr oder weniger unangenehm empfunden je nach 

Federung des Wagens und des Luftdruckes in den Reifen. Der StoB ist 

die Folgę davon, dafi bei dem Bau der Bahn in der Fugę der Arbeitsgang 

unterbrochen werden mufite. Die Verdichtung des Betons in der Fugę 

durch Stampfen ist daher anders ais im Felde; so kommt es, dafi gerade 

in den Fugen Erhóhungen oder Vertiefungen entstehen. Hinzu kommt 

noch die ungleichmafiige Oberflache, die durch das Aufąuellen des Bitumens 

in den Fugen hervorgerufen wird.

Alle diese vom Kraftwagenverkehr lastig empfundenen Stófie sind in 

den Fugen, die sich n a t iir l ic h  gebildet haben, geringer, fallen zum Teil 

ganz fort. Auch hieraus wird man folgern miissen, daB die Wahl grofier 

Felderlangen zweckmaBig ist. Vlelleicht geht man nach amerikanischem

') Yeróffentlicht in StraBenbau 1932, Heft 6 vom 15. Marz, S. 87.

Abb. 7. Verschiebung 

von Fahrbahnplatten in der 

Dehnungsfuge.
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Muster so weit, den Einbau kunstlicher Fugen auf Strecken mit e inw and-  

fre iem  Untergrund iiberhaupt zu unterlassen, indem man sich sagt, der 

Beton reifit doch, wo er will; aufierdem werden die natiirlichen Fugen 

vom Fuhrverkehr weniger stOrend empfunden.

Die in dem abgebundenen Beton entstehenden Spannungen sind noch 

nicht hinreichend erforscht; man mufite aber bei dcm Einbau derartiger 

diinner Fahrbahnplatten alles tun, um nicht schon gleich zu Beginn Un- 

gleichmafiigkeiten in die Verdichtung der gestampften Masse hinein- 

zubringen. Diese vermeidet ohne Zweifel die bei Verfahren I verwendete 

Dinglersche Stampfmaschine (Abb. 2). Dem Stampfen von Hand mit Hilfe 

von Prefiluftstampfern haftet der Mangel an, dafi der Arbeiter an einer 

Stelle starker, an anderen Stellen weniger stark stampft. Infolge der ver- 

schiedenen Grade der Verdichtung besteht dle Móglichkeit, dafi in der 

fertigen Betonplatte ungleichmafiige Spannungen entstehen, die sich spater 

in Rissen bemerkbar machen konnen. Die Hammerstampfmaschine lauft 

wie der ubliche Strafienfertiger (Stampfbohle) auf Schienen, die langs den 

Bordsteinen liegen. Sie stampft fortschreitend das Mlschgut in voller 

Breite gleichmafiig. Bel geschickter Bedlenung kann dle Fehlerąuelle der 

unglelchen Yerdlchtung des Betons vollkommen ausgeschaltet werden.

Ich mOchte ihrer Verwendung daher gegeniiber dem Stampfen von Hand 

unbedingt den Vorzug geben.

Die Fahrbahn macht jetzt nach zwei Jahren infolge der zahlreichen, 

mit Schwarzem Bitumen ausgegossenen Rlsse einen buntscheckigen Ein- 

druck. Das wird leider auch so bleiben miissen, solange wir nicht ein 

gleichwertiges Ausgufimittel haben, das in seiner Farbę dem Beton gleich- 

kommt. Die Griffigkeit der Betonbahn ist bel jeder Witterung gut und 

wird vom Fuhrverkehr sehr gelobt.

Die Kosten der Herstellung habe ich mit Riicksicht darauf, dafi die 

damals gezahlten Preise langst tiberholt sind, nicht erwahnt. Sie betrugen 

nach beiden Verfahren rd. 13 RM fiir 1 m2 Fahrbahn einschliefilich aller 

Nebenarbeiten, wie Verbreiterungen usw. Auch iiber die Zuschiage zum 

Beton habe ich Ausfiihrungen unterlassen, weil man das jeweils fracht- 

gilnstig liegende Materiał vorziehen wird. Es wird sich aber immer 

empfehlen, das Mischungsverhaitnls des Betons und die verwendeten Zu- 

schiage an Sand und Splitt vor Beginn der Arbeiten durch Laboratoriums- 

versuche zu ermitteln. Das ist auch hier geschehen. Aufierdem wurden 

wahrend der Bauarbeiten laufend Betonproben entnommen und auf Druck- 

und Blegungsfestigkeit gepruft.

Abb. 3. Wear-Briicken bei Sunderland. Abb. 4. Wear-Briicken bei Sunderland.

1. Erste e iserne E isen bahnb r iic k e  der W eit (Abb. 1).

Sle wurde 1822 nach den Planen von G eorge S tephenson  
erbaut und fiihrte in der Nahe von W est-Auckland iiber den G raun lefi-  
Flufi. Sie war bis zum Jahre 1900 im Betriebe; jetzt befindet sie sich Im

Abb. 1. Erste eiserne Eisenbahnbriicke der Weit.

Elsenbahnmuseum in York. Ihre baulichen Einzelheiten sind so interessant, 
dafi es sich lohnt, etwas naher auf sle einzugehen. Es sind vier Off
nungen von je 3,75 m Stiitzweite vorhanden. Die Stiitzen an den Wider
lagern und in den Zwischenpunkten werden von gufieisernen, in der Quer- 
richtung schragstehenden Hohlsaulen gebildet (Abb. 2b), die durch schwelfi- 
eiserne Schragstabe miteinander verbunden sind. Diese Schragstabe sind 
in der Mitte geteilt und an den anderen Enden in die Ansatze an den 
Saulen elngegossen. In der Mitte sind sie durch einen zweiteiligen Kopf 
mit Schrauben zusammengeschlossen (Abb. 2c). Dle Haupttrager haben 
Linsenform und bestehen aus einem schweifielsernen Druckgurt und einem

Abb. 2. Erste eiserne Eisenbahnbriicke 

der Weit.
Punkt B

schweifielsernen Zuggurt. Beide haben Kreis- 
ąuerschnitt und sind in die gufieisernen 
Pfosten, die dle Gurte verbinden und die 
hólzernen Langsschwellen tragen, und in 
die zweiteiligen, oben in die Hohlpfahle 
eingesetzten AuflagerkOpfe elngegossen c) Einzel- 
(Abb. 2c). Die zweiteiligen AuflagerkOpfe heiten.
werden oben durch guBeiserne Hiilsen zu- 
sammengehalten, an die sich die Fufisteig- 
konsolen ąnschllefien (Abb. 2b). In die 
zweiteiligen AuflagerkOpfe jedes Saulenpaares greift eine guBeiserne Quer- 
verbindung Q  ein (Abb. 2b u. c). Dle Einzelheiten dieser ersten SchOpfung 
auf dem Gebiete der eisernen Eisenbahnbrilcken sind mit slcherem stati- 
schen Gefiihl fein durchdacht und gut durchgebildet. Sle haben deshalb 
auch fast 80 Jahre ihren Zweck erfullen kOnnen.

Schnitt a -a

2. W ear-Briicken In W e a rm o u th  be i S u nd e r la n d .

Im Vordergrunde der Abb. 3 ist die auBerordentlich bemerkenswerte, 
zweigleisige Eisenbahnbriicke iiber den W ear zu sehen. Sle ist nach

Ane Rechte yorbehaiie,.. Einiges uber den alten und neuen

Von Schaper.

Bei einer Konferenz in London zur Beratung allgemeiner technischer 
Elsenbahnfragen bot sich mir auch die Gelegenheit, einen kurzeń Elnblick 
in das Bruckenbauwesen Englands, namentlich auf den Linien der London-
u. North-Eastern-Eisenbahn, zu tun. Ober das Hauptsachllchste soli im 
folgenden kurz berichtet werden.

Unter den altesten und alteren eisernen Briicken befinden sich genial 
durchdachte und kiihne Bauwerke, denen sich unter den neueren und 
neuesten nicht minder bedeutsame Ausfiihrungen an die Seite stellen.

Briickenbau in England.

a) Ansicht. b) Querschnitt.
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den W ear, die bereits im Jahre 1796 vollendet wurde. 
Ihre Haupttrager waren gufieiserne Bogentrager von 72 m 
Spannweite. Die urspriingliche Ausfachung der Bogen- 
zwickel bestand aus guCeisernen, ringformigen Gebilden, 
sie wurde in den Jahren 1858 und 1859 durch ein 
schmledeisernes Strebenfachwerk ersetzt. Dies fiir die 
Zeit seiner Errichtung aufierordentlich ktihne Bauwerk 
hat bis in die neueste Zeit seine Dienste getan. Es ist 
im Jahre 1927 durch eine Dreigelenkbogenbriicke er
setzt worden (Abb. 4).

3. T yne-B riicken  in N ew castle .

In Abb. 5 sind die vier dicht beieinander liegenden 
Tyne-Briicken in N ew castle  zu sehen. Im Vorder- 
grunde liegt die neue, im Jahre 1928 vollendete Strafien- 
briicke, die mit 162 m weit gestiitzten Zweigelenk- 
BogentrSgern den Tyne iiberspannt und dereń Fahrbahn
28,5 m iiber dem Wasserspiegel liegt. Es folgt eine tief- 
liegende Drehbrucke, dereń Oberbau zur Zeit der Auf
nahme des Bildes gerade ausgedreht war und von der 
man im Bilde daher nur den Drehpfeiler sieht. Die Dreh- 
briicke ist aus Abb. 6 zu ersehen, die aus der Zeit vor 
der Errichtung der neuen Bogenbriicke stammt. Hinter 
der Drehbrucke liegt die zweistóckige Hochbriicke, die 
im Jahre 1849 nach den PlSnen von Robert S tephenson  
erbaut wurde. Sie uberbriickt den Tyne in sechs 

Offnungen mit 38 m weit gestiitzten eisernen Oberbauten. Die Haupt- 
trager dieser Oberbauten sind Zweigelenkbogen mit Zugband und sicher 
die ersten ihrer Art. Die Bogen bestehen aus Gufieisen, die Zug- 
bander aus schmiedeisernen Augenstaben. GuBeiserne, auf die Bogen-

Abb. 5. Tyne-Briicken in Newcastle.

den Planen von T. E. H arr ison  aus Schweifleisen gebaut und im Jahre 
1879 vollendet worden. Ihre Haupttrager sind sogen. P fos ten trage r 
(ohne Schragstabe). Die Pfosten sind durch kreisfórmig gebogene Stabe 
gegen die Gurtungen ausgesteift. Diese Briicke durfte die erste Pfosten-

Alłe Rechte vorbeha1ten. Der Bau eines Rheinstrandbades fiir Karlsruhe,
Von Dipl.-Ing. A. W ittinger, Stadtoberbaurat, Karlsruhe.

(SchluB aus Heft 23.)

AnschlieBend an die Baggerarbciten zur ersten Herstellung des Beckens 

beendete der obenerwahnte Ziehkiibel-Raupenbagger den Aushub der 

Materialgrube zur Schiittung des Damms fiir StraBe und Bahn und die Park- 

platze beim Baderestaurant. Er bewaitigte hier im ganzen rd. 40 000 m3, 

alles reiner Sand und Kies, der unmittelbar auch zum Betonieren ver- 

wendet werden konnte. Diese Nacharbelten dauerten noch bis zum Spat-

jahr 1929. Sie wurden so durchgefiihrt, dafi der Badebetrieb, fiir den 

der heifie, regenlose Sommer aufierst giinstig war, móglichst wenig ge- 

stórt wurde. —  Diese Entnahmegrube (Abb. 2) bildet heute einen Grund- 

wassersee, der ais Hege- und Brutstatte fiir Wasservógel verwendet ist, 

die mehr und mehr ausgebaut wird und bei den Besuchern der Insel 

grofiem Interesse begegnet.

tragerbrilcke der Weit sein. Ihre Stiitzweite betragt 91,5 m, ihre lichte 
Hóhe iiber dem Wasser 26,2 in und die Tragerhóhe in der Mitte 12,8 m. 
Die Briicke ist 53 Jahre Im Betriebe und hat sich bis jetzt sehr gut ge- 
halten.

Im Hintergrunde der Abb. 3 sieht man die alte Strafienbriicke iiber

trager abgestiitzte SSuIen tragen die obenliegende Eisenbahnfahrbahn und 
schmlcdeiserne Hangestangen die untenlicgende StraBenfahrbahn. Die 
83 Jahre alte Briicke ist noch heute in ihrer urspriinglichen Form dem 
Verkehr gewachsen, sicher eine bewundernswerte Tatsache in der Ge- 
schichte der eisernen Briicken.

Im Hintergrunde der Abb. 5 erscheint die im Jahre 1906 yollendete 
viergleisige Kónig-Eduard-Eisenbahnbriicke mit stahlernen Oberbauten 
und hochliegender Fahrbahn (Abb. 7). Sie iiberbriickt den Tyne in vier 
Offnungen. Die Haupttrager sind parallelgurtige Fachwerktrager mit 
Rhombenausfachung. Die Stiitzweite der beiden mittleren Oberbauten 
betragt 92,2 m.

Abb. 7. Kónig-Eduard-Briicke.

4. A n w e n d u n g  des S chw e ifiv e rfah rcn s  im B ruckenbau .

Auch in England ist man schon zur Anwendung des Schweiflverfahrens 
im Bruckenbau iibergegangen. Z. B. ist in South Shields dic abgSngige 
Fahrbahn eines grófiercn Oberbaues einer Eisenbahnbriicke ohne Stórung 
des starken Betriebes durch eine ganz im Schweifivcrfahren hergestcllte 
neue Fahrbahn ersetzt worden. Sie besteht aus Langs- und Quertr3gern 
und aus einer ebenen, nach den Widerlagern zu geneigten, stahlernen 
Fahrbahntafel. Bis jetzt haben sich trotz der starken dynamischen Bean- 
spruchung der Briicke keinerlei Schaden gezeigt. Fiir die Schweifiarbeiten 
sind mit Asbest umhiillte Q uasi-A rc - Elektroden verwendet worden.

Diese wenigen Beispiele geben ein gutes Bild von dem fiihrendcn 
EinfluB des alten Briickenbaues in England und von dcm hohen Stande 
des neuen englischen Briickenbaues.
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Abb. 8a. Einzelheiten des Einlauf- und Auslaufbauwerkes.

abgedichtet werden, dafi der ZufluB ganz unterbunden wird. Die Nadeln 

lagern, solatige sie nicht benutzt sind, gescbiltzt in der Nahe des Bau

werks und werden bei Bedarf durch die Warter eingesetzt und heraus- 

genommen. Im Winter ist der Einlauf im allgemeinen immer verschlossen.

Fiir auflergewóhnllche Falle kann das Einlaufbauwerk durch Danim- 

balken abgeschlossen werden, fiir die in den Seitenwanden Nuten vor- 

gesehen sind. Die hierzu erforderlichen Balken werden erst bei Bedarf 

beschafft.

Ganz ahniich ist auch das Auslaufbauwerk am unteren Ende des 

Beckens durchgebildet. Es welcht vom Einlaufbauwerk nur dadurch ab, 

daB man die Lichtwelte auf 7 m erhóhte und sowohl die Rechen- und Ver- 

schlufianlage wie auch die Decke so ausbildete, dafi sie bei Bedarf ganz 

entfernt und wieder eingebracht werden konnen. Dies geschah, um bei 

spater eintretendem Bedarf, etwa zum AusrSumen und Reinigen des Bade- 

beckens, das Auslaufbauwerk auch zur Ein- und Ausfahrt von grofieren 

Wasserfahrzeugen benutzen zu konnen. Die Decke ist in einzelne, quer 

nebeneinander gelegte Eisenbetonbalken aufgelOst, die mit Kranen heraus- 

genommen werden kOnnen. Diese Balkenlage ist nur mit einer 2 cm 

starken Schicht Teersplitt und dariiber mit Sand abgedeckt. Die Rechen- 

stabe sind unten nicht elngelassen und nicht befestigt, stiitzen sich vlel-
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Abb. 10. Entwasserungsanlagen (Lageplan vgl. Abb. 4). MiBsub i : 5000/500.

Das Restaurant wurde durch Griin & Bilfinger AG., Mannheim, gebaut. 

Es wurde auf gerammte Eisenbetonpfahle von 7 m Lange abgestellt und 

zwelstOcklg in Eisenbeton mit Backsteinfiillung errichtet. Im ObergeschoB, 

das ais Kaffee dient, ist es mit einer Terrasse ausgestattet. Die Keller- 

raume muBten, da sie unter hóchstes Rheinhochwasser herabreichen, mit 

einer Isollerschicht yersehen werden.

Die Umkleidehalle fiir Frauen erhielt auf HOhe 9,1 a. P. eine ein- 

heitliche Grundplatte in Eisenbeton. Diese Platte ohne weitere MaB- 

nahmen auf der Auffullung aufzulegen, verbot sich naturgemaB, weil die 

sehr unterschledllche Hóhe der Anschiittung sicher ein verschieden 

starkes Setzen und damit eine Gefahrdung der Grundplatte voraussehen 

llefi. Die Kreuzungspunkte der Plattenrippen wurden daher auf Beton- 

pfeller abgestiitzt, die auf tragfahlgem Baugrund aufsitzen. Sie wurden, 

soweit sie unter Grundwasser hinabreichen, ais Bohrpfahle von 0,5 m 

Starkę hergestellt, auf die ąuadratische, bis zur Decke reichende Pfeiler 

aufgesetzt sind. Die Arbeitsfugen wurden durch einige lotrechte Rund-

Die Hauptentwasserungsleitung fiihrt im Gefalle 1 : 1000 Ostlich an 

den Umkleidehallen und dem Restaurant vorbcl zu einer Frischwasser- 

kiargrube und von dieser im Gefalle 1 :500 nach dem Rhein (Abb. 4). 

Die Anlagen sind berechnet fiir einen grOBten AbfluB hauslicher Abwasser 

von 5000 I/Std. bel einem Massenbesuch des Strandbades und fiir den 

ilblichen spezifischen AbfluB des Regenwassers von den Dachern, die 

nach Vollausbau etwa 6000 m2 bedecken werden. Verwendet sind 3,6 m 

lange Schleuderbetonrohre 30 cm Durchm. der Firma Ziiblin AG in Kehl, 

die, soweit sie in Auffullung zu liegen kommen, an den StOBen durch 

eine auf handgerammten Betonpfahlen ruhende Eisenbetonplatte gestiitzt 

wurden. Teilweise geniigten, wo guter Baugrund vorhanden war, einfache 

Betonpfeiler unter den StOBen. In gewachsenem Boden wurden die Rohre 

an den StOBen, wie iiblich, auf einfache Betonschwellen verlegt (Abb. 10).

Die Klaranlage besteht aus einem Emscherbrunnen von 2 m I. W. Er 

Ist in der Nordostecke der Strandanlagen noch auf der hochwasserfreien 

Terrasse angeordnet. Der angesammelte Schlamm wird jahrlich drel-

Abb. 9. Wasserdichter Pumpenraum in der siidllchen Auskleidehalle.

mehr nur lose gegen ein c-Elsen. LOsbar befestigt sind sie nur an der 

meistens wasserfreien Zwlschenstiitze, einem IP 45 , der lose in einer 

Nische aufgelagert ist, so daB er jederzelt mit Flaschenzug oder Kran 

entfernt werden kann, und am oberen Auflager, das von dem gleichfalls 

wegnehmbaren Endbalken der Decke gebildet wird. Fiir die seiten zu 

erwartenden Falle erscheint diese LOsbarkeit aller die Durchfahrt sperrenden 

Teile geniigend. Am beckenseltigen Ende ist das Bauwerk durch ein 

Gitter aus senkrechten Stelgleitern abgeschlossen, die Gelegenheit zum 

Aussteigen bieten (Abb. 8a).

Die beiden Bauwerke wurden ausgefiihrt unter Wasserhaltung in 

offener Baugrube. Verwendet wurden eiserne Spundwande „Hoesch I“,

7 m lang, die sich gut bewahrten. Zur Wasserhaltung wurden je zwei 

Filterbrunnen abgescnkt, die ln der Achse des Bauwerks angeordnet 

waren. Der eine lag innerhalb der Baugrube am rheinseltigen Ende, der 

andere auBerhalb der Baugrube Im Becken. Dieser diente gleichzeitlg 

zur Wasserhaltung fiir die unteren Stufen der anschlieBenden BOschungs- 

terrassen. Nennenswerte Schwierigkeiten ergaben sich nicht, da die 

Arbeiten vom Wetter begiinstigt waren und der Rhein nie die Oberkante 

der Spundwand erreichte.

Besondere Griindungsmaflnahmen erforderte ein Teil der Hochbauten, 

die auf der frtiher erwahnten, hochwasserfrel (auf 9,0 a. P.) aufgeschiitteten 

Terrasse symmetrisch zur Mittelachse der gesamten Anlagen errichtet 

sind. Das ln der Mitte gelegene Restaurant sowohl wie die nOrdliche 

Halle, die neben notwendigen Geschaftsraumen, wie Verwaltung, Sport- 

artikel, Frlseur, Sanitatsraum, vor allem die Umkleideraume fGr Frauen 

umfaBt, kamen an Stellen zu liegen, die erst in erheblicher Tiefe trag

fahigen Baugrund aufwiesen, also kiinstliche Griindung erforderten.

eisenanker iiberbriickt, im iibrigen aber die Pfeiler 

nicht bewehrt. Die Tiefe der Saulen wechselt nach 

der Lage des anstehenden zuveriassigen Baugrundes. 

Diese Art der Griindung wurde dem Rammen von 

fertigen Pfahlen vorgezogen, weil an der Baustelle das 

Gelande so zerrissen war, daB erst ein Arbeitsplanum 

fiir die Ramme hatte geschuttet werden miissen. Die 

Arbeiten an den Bohrpfahlen brauchten auch beim 

starksten Frost im Februar 1929 nicht eingestellt zu 

werden. Einige kleine Schwierigkeiten ergaben sich 

nachtraglich dadurch, daB der im Becken gewonnene, 

stark flieBende Lehm nach dem Kippen bis an diese 

Pfeiler ąuoll und einige umwarf, obwohl sie stark ab- 

gestiitzt waren.

Bei der siidlichen Umkleidehalle fiir Manner, die 
MaBstob 1 : 100. in Abmessungen und Anordnung der nordlichen (fiir 

Frauen) genau entspricht, geniigten bei der dort ge

ringen Auffiillung kurze Betonpfeiler zur Abstiitzung der Grundplatte auf 

gewachsenem Boden. Grundwasser wurde hier nirgends erreicht.

In dieser Halle ist auch iiber Gelande die Umspannstation fiir die 

Licht- und Kraftversorgung, unter Gelande der Pumpenraum fiir die Wasser- 

versorgung der Badeanlagen und des Restaurants untergebracht. Der 

Pumpenraum relcht ebenfalls unter die HOhe grofierer Rheinanschwellung 

hlnab und muBte daher sorgfaitlg abgedichtet werden (Abb. 9). Das 

Trinkwasser wird ln zwei Brunnen dem Grundwasser entnommen. Die 

Versorgungsanlage arbeitet selbstandig mit Windkesseln. Die iiber dem 

Pumpenraum liegende Transformatorenstation erhalt den Licht- und Kraft- 

strom durch Hochspannungskabel (4000 V) aus dem stadtischen Netz.

Ein Innenhof, berast, fiir Gymnastik geeignet, mit einer FuBwascl.- 

rinne umgeben, ist an beiden Langsseiten und an seiner Ostlichen Kopf- 

selte durch je eine Umkleidehalle elngeschlossen.

Die ganze Anlage ist in Eisenbeton konstiulert und mit ebenem, 

mit Oberlicht ausgestattetem Dach versehen. An der offenen, westlichen, 

Kopfseite verbindet ein gedeckter Gang die beiden Langsfliigel.

Die gesamten Gebaude, insbesondere das Restaurant und die Um

kleidehallen, mit ihren Abwasser liefernden Einrichtungen sind unterirdisch 

entwassert. Wegen des zu erwartenden Setzens des Auffullmaterials 

verbot sich das einfache Verlegen der AnschluBleltungen. Man hing 

daher die Hausanschlufileitungen, fiir die Gufirohre verwendet wurden, 

an die auf Pfeilern ruhende Grundplatte der Umkleidehallen auf. Die 

StOBe der Leitungen erhlelten Betonstulpen, die durch Eiseneinlagen 

mit dem Eisengerippe der Grundplatte verbunden und gleichzeitlg mit 

dieser hergestellt wurden, so daB ein einheitlicher KOrper entstand, in 

dem die Leitungen fest lagerten.
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mai durch die geruchlos arbeitende stadtlsche Grubenentleerungskolonne 

entleert.
Vom Rheinufer an ist die Abwasserleitung auf der vorhandenen 

Flufisohle zwischen den Buhnen noch etwa 40 m nach der Flufimitte 

vorgestreckt. Dadurch ist gewahrleistet, dafi das aus dem Kanał aus- 

tretende, wenn auch gerelnigtc Abwasser rasch in den Stromstrlch des 

Rheins abgefiihrt wird, also den Badenden nicht lastig oder gar gefahr- 

lich werden kann. Die Leitung ist hier auf die naturliche Flufisohle ein

fach aufgelegt und nur an den StóBen durch Eisenpfahle und Steinpackung 

festgehalten.
Der ganze Entw3sserungskanal liegt tiefer ais HHW, er wurde des

halb im letzten Schacht am Rheinufer mit Riickschlagklappe versehen. 

Die Schachte und die Klaranlage sind iiber HHW, also iiber 8,6 a. P , 

hinaufgefuhrt, so dafi also hier nie Wasser austreten kann.

Einige weitere im Gebiete der Stromanlagen gelegene Hauser, 

darunter die schon erwahnte ehemalige Ziegelei, ein Bootshaus und die 

Vogelwarte, sind jeweils durch besondere Leitungen nach dem Altrhein 

entwassert. Diese Abwasser werden ebenfalls in kleinen Kiarbrunnen 

mechanisch gereinigt.

Das Becken ist ausgestattet mit Einrlchtungen fiir Wettschwimmen, 

mit Wasserspielzeug, Ruhekreuzen, Flófien und vor allem mit zwei 

Schwimmstegen, die mit 1 m- und 3 m-Sprungbrettern ausgestattet sind. 

Auch im Rhein sind auf der Lange des Strandbades vler kleine Schwimm- 

stege verankert, die mit Einstelge- und Aussteigeleitern versehen sind 

und den Schwimmenden Ruhegelegenhelten bieten sollen. Diese sowohl 

wie die beiden grofien Stege im Becken ruhen auf eisernen Schwimm- 

kOrpern. Sie wurden von der Hilgers AG, Rhetnbrohl, geliefert.

Vor dem Baderestaurant und dem anschlieBenden Zaun endigt die 

Verkehrsstrafie von der Stadt her in einer Schleife, von der aus reich- 

lich bemessene, durch Baume beschattete, gebuhrenpflichtige Parkgelegen- 

heiten fiir Kraftfahrzeuge und Fahrrader zuganglich sind. Hier befindet

sich auch eine Tankstelle fiir Autobetriebstoffe. Ausgebaut Ist auf der 

Insel bisher nur eine 6 m breite StraBe mit Radfahrweg und Fufiweg. 

Es ist vorgesehen, sie zu verdoppeln und dann Rlchtungsverkehr ein- 

zufiihren. Der vorhandene Bahnkórper der StraBenbahn liegt dann 

zwischen beiden Strafien. Die StraBenbahn endigt ebenfalls in einer 

Schleife, etwa 300 m vor den Strandanlagen. Sie hat zeltweise, an heiBen 

Wochenend- und Ferientagen oder bel plótzlichen Gewittern, einen sehr 

starken Stofiverkehr zu bewaltigen, bei der sich diese getrennte Anordnung 

der einzelnen Verkehrsanlagen bisher gut bewahrte. Schutzhallen und 

Bediirfnisanstalten sind an den Strafienbahnendstelle zum baldlgen Ausbau 

in Aussicht genommen.

4. E rgan zende  A rbe iten .

Wenn auch die Bauarbeiten an den Bade- und Waldanlagen vor- 

laufig ais beendet angesehen werden kónnen, so gab doch die durch 

Stechmiicken zeitweise hervorgerufene Plagę, die zwar nicht unmittelbar 

technisch von Bedeutung ist, aber doch die dauernde Eignung der Rhein- 

nlederung zu Erholungszwecken starker beeinflufit, AnlaB zu weiteren, 

heute noch nicht beendeten Arbeiten. Diese bestehen im wesentlichen 

In einer planmaBigen Entwasserung der Oberschwemmungsgebiete am 

Rhein, und zwar durch den Bau eines Netzes von Erdgraben, die die 

Gelandemulden verbinden, die besonders wahrend des Sommers iiber- 

schwemmt werden und wochen-, ja monatelang ein flaches, wrarmes Wasser- 

becken bilden, in dcm die Stechmiicken sich gut entwickeln kónnen. Der 

Hauptgraben miindet in den standig flieBenden Altrhein und ermóglicht 

eine mit fallendem Wasserstand forschreitende Entwasserung des Gelandes. 

Wo móglich, erhalten die Graben auch an ihrem oberen Ende eine ver- 

schliefibare Verbindung mit dem fllefienden Gewasser (Altrhein), damit 

sie nach Bedarf durchgespiilt oder besser langere Zeit mit fliefiendem 

Wasser versorgt werden kónnen. Die in den Graben gewonnenen Erd- 

massen dienen zur Auffiillung klelnerer Gelandeeinsenkungen, dereń Ent

wasserung sich dann eriibrigt.

Alle Rcchte vorbehalten. Der Einsturz der Wirtschaftsbriicke bei Gartz a. d. Oder.
Von Regierungsbaurat Gaye, Norden, Ostfriesland.

(Schlufl aus Jahrgang 1931, Heft 40.)

III. Teil. Stellungnahme des Verfassers zu den Entscheidungen 

der beiden Gerichtsinstanzen.

Nach Abschlufi der Zeugenvernehmungen und nach Erstattung der 

Gutachten der 18 Sachverst3ndlgen war das Gerlcht vor die Aufgabe ge- 

stellt, aus der Fiille der vorgetragenen mógllchen Ursachen fiir den 

Einsturz des wlesenseitlgen Strompfeilers diejenige herauszufinden, die 

die meiste Wahrschelnlichkeit fiir sich hatte, bzw. festzustellen, ob neben 

einer Hauptursache noch andere Einfliisse wesentilcher Art gewlrkt haben 

konnten. Dabei mag betont werden, dafi iiber die Entmischung des 

Betons und die Entstehung der „Ausflufimasse“, die ja unter Wasser vor 

sich gegangen waren, kein Sachverstandiger einwandfrel feststehende An- 

gaben machen konnte, sondern dafi sich jeder aus den Zeugenaussagen, 

aus demBefund bei den Raumungsarbelten und aus friiheren ahnlichen Un- 

failen nur ein Bild des Einsturzvorganges und damit auch seiner Ursachen 

machen konnte. Wenn dabei nicht alle Fragen eindeutig und restlos 

geklart werden konnten, so ist das bei den vorliegenden Umstanden nicht 

verwunderlich.

Aus den Darlegungen des II. Telles geht hervor,

a) dafi beide Gerichtsinstanzen die Anwendung des Unterwasser- 

schiittverfahrens, so wie es in Gartz bei der Errichtung der beiden auf

gehenden, frei im Oderstrom stehenden Bruckenpfeiler zur Ausfuhrung 

gelangt Ist, ais einen Verstofi gegen die Regeln der Baukunst, wie sie in 

dem Baujahre 1926 in Geltung und allgemein anerkannt waren, angesehen 

haben, und zwar mit Riicksicht auf die mit diesem Verfahren verbundene 

Gefahr der Entmischung des Betons,

b) dafi nach dem Urteil beider Gerichtsinstanzen die Entstehung der 

„Ausflufimasse* zwischen Spundwand und Schalung durch Mangel im 

Bauverfahren sowie Mangel der Bauausfiihrung nicht hinrelchend geklart 

werden konnte und damit auch jede sichere Feststellung iiber den Um- 

fang der mechanischen Entmischung und der Kausalltat fiir den Einsturz 

des Pfeilers unmóglich war,

c) dafi beide Instanzen im Gegenteil nicht die MOglichkeit ausschllefien 

zu kónnen geglaubt haben, daB auch andere Einfliisse —  chemische Ein- 

wirkung des Oderwassers und der bei der Durchfahrt von Schiffen ent- 

stehende Sog — bel der Entmischung des Betons und der Entstehung 

der „AusfluBmasse" mitgewirkt haben.

Es sei dem Verfasser gestattet, die Entscheidungen der Gerlchte zu

b) und c) vom Standpunkte des Wasserbauers aus kritisch zu beleuchten.

A) C he m ische  Z e rs tó run g  des Betons.

In seinem mundlichen Gutachten vor dem Gericht in dem Verfahren 

zweiter Instanz hat der Yerfasser die Frage aufgeworfen:

.Waren iiberhaupt die hydrologischen Voraussetzungen fiir eine 

chemische Einwirkung des Oderwassers auf den Beton der Strom- 

pfeiler gegeben?"

Diese Fragen hat der Verfasser folgendermafien beantwortet:

Das Wasser kónnte eingewirkt haben

a) auf den bereits abgebundenen und erharteten Beton,

b) auf den im Abbinden begriffenen Beton,

und zwar konnte es sich einmal um FluGwasser, zweitens um G r u n d 

wasser gehandelt haben.

a) Gegen die Einwirkung von FluBwasser auf den bereits erharteten 
Beton spricht Folgendes:

1. An sich fiihrt die Oder kein betonschadliches Wasser, auch nicht 

bei Hochwasser. Das im Juli 1926 beobachtete Fischsterben ist nicht im 

freien Strom, sondern in dem Gartz gegeniiberllegenden neuen Polder auf- 

getreten, nachdem wenige Wochen vorher die friiheren Altarme von der 

Oder abgeschlossen waren. Der Sachverstandige der Landesanstalt fiir 

Fischerel hat damals In seinem Gutachten ausdriicklich betont1), daB erst 

durch d ie  E in d e ic h u n g  des P o lde rs  die Bildung sauerstoffarmen 

Wassers in den Graben, das das Fischsterben verursacht hat, verstarkt, 

wenn nicht gar erst ermóglicht worden ist. Das Wasser im freien Strom 

hat mithin mit dem Fischsterben nlchts zu tun gehabt.

2. Der Beton der Strompfeiler, soweit er richtig erhartet Ist, zeigt 

nach dem uberelnstimmenden Urteil aller Sachverstandigen der Chemie 

nach den Analysen keine Merkmale chemischer Beeinflussung.

3. Die Zeit von nur 4*/2 Monaten war vlel zu kurz, ais dafi beton

schadliches FluBwasser einen iiber 3 m starken Betonpfeiler so weitgehend 

zerstoren konnte, dafi er einstiirzen mufite, um so mehr, ais kein Druck- 
gefaile vorhanden war.

4. Wahrend dieser Zeit von 4V2 Monaten waren die beiden Strom

pfeiler noch durch die Schalung und die eisernen Spundwande der Bau

grube geschutzt.

5. Wenn das FluBwasser betonschadliche Bestandteile enthalten hatte, 

so hatten auch die Landwlderlager Zersetzungen aufweisen milssen.

Auch Grundwasser kann von unten her den e rharte ten  Beton der 
Strompfeiler nicht zerstOrt haben:

1. Es bestand kein Druckgefaile von eingedeichten Poldern durch die 

grundwasserfuhrende Klesschicht hlndurch nach der FluBsohle hin.

2. Die Geschwindigkeit des Grundwasserstromes im Grundwasser- 

trager (Kiesschicht) ist sehr gering, sie betragt wahrschelnlich nur Bruch- 

teile von Zentimetern in derSekunde; damit Ist die fiir eine Zerstórung

•) Vgl. I. Teil, Bautechn. 1931, Heft 12, S. 174.
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des Betons erforderliche standige Erneuerung des schadlichen Wassers nur 

iiufierst geringftiglg.

3. Auch in diesem Falle war die Zeit von 4‘/2 Monaten fiir die Zer- 

stórung der Pfeiler durch Grundwasser viel zu kurz.

4. Im ubrigen konnte das Grundwasser an den stadtseitlgen Strom

pfeiler uberhaupt nicht herankommen, da er auf Geschiebemergel gegriindet 

war; aber auch beim wiesenseitigen Pfeiler standen die Spundbohlen 

noch etwas im Geschiebemergel. Und daB etwa das Grundwasser durch 

die Spundwandfugen in irgendwie erheblichen Mengen —  ohne Druck- 

gefaile —  an den Fundamentbeton herangekonimen ist, Ist nicht anzu- 

nehmen.

5. Im ubrigen hatten dann auch die 1913 erbauten Pfeiler der nur 

wenlge Kilometer unterhalb der Gartzer Briicke gelegenen Mescheriner 

Briicke langst zerstórt sein miissen.

Damit scheidet die chemische Zerstórung des bereits erhSrteten Betons 

der Strompfeiler durch Flufl- oder Grundwasser aus.

b) Aber auch die Beeinflussung des im Erstarren begriffenen Schiitt- 

betons durch schadliches FluB- oder Grundwasser ist nicht vorstellbar, 

denn wahrend des Betonierens mufite ja infolge des Einbringens des 

Betons in den mit Wasser gefiillten Spundwandkasten ein Oberdruck und 

damit ein Abfllefien des Wassers durch die Spundwandfugen nach aufien 

hervorgerufen werden, so dafi gar kein schadliches Wasser In den Spund

wandkasten eindringen konnte.

Auch das bei der kleinen Schwellung des Oderwasserstandes im 

Marz 1926 — also vor der Betonierung —  iiber die Oberkante der Spund

wande hinweg in den Spundwandkasten eingedrungene Wasser kann den 

Schiittbeton, selbst wenn es betonschadlich gewesen ware, nicht im Er

starren gehindert haben, denn das bei der Uberflutung eingedrungene 

Wasser wurde beim Ausbaggern der Baugrube durch den Greifer stark 

umgeriihrt und mit Luft gesattigt, im ubrigen auch verdiinnt bzw. erneuert 

durch das ais Ersatz fiir den Bodenaushub durch die Spundwandfugen 

eingedrungene unschadliche Oderwasser.

Schliefilich mufi hierzu festgestellt werden, dafi die von der Firma 

mit Oderwasser angesetzten zahlrelchen Abbindeproben eine normale 

Abbindungszeit gezelgt haben.

Gegen die chemische Beeinflussung des im Erstarren begriffenen 

Betons durch schadliches Wasser spricht auch die Tatsache, dafi der Beton- 

meister R. elnmal aus dem Schiittrohr 1 bis 1,5 m abgebundenen Beton 

herausgeholt hat.

In Anbetracht dieser Darlegungen halt der Verfasser eine chemische 

Zerstórung bzw. abblndeverzógernde Beeinflussung des im Erstarren be

griffenen oder bereits erharteten Betons der Strompfeiler durch Flufi- oder 

Grundwasser fiir ausgeschlossen.

Von den zahlrelchen Sachverstandigen, die iiber die chemische Zer

stórung des Betons befragt wurden, haben nur zwei Herren die Móglichkeit 

einer solchen anerkannt, ohne jedoch einen positlven Nachweis fiir den 

vorliegenden Fali —  etwa an Hand von chemischen Zerstórungen an den 

geborgenen Betonproben —  belzubrlngen.

Im  u b r ig e n  waren fast s am tlich e  S ach v e rs tand ig e  da r iib e r 

e in ig , dafi d ie  T rennung  des Z em en tes  vom  K ies n ie m a ls  au f 

c h e m ische m , sondern nur auf m echan ischem  Wege vor sich 

gegangen sein kann.

B. D ie  E n tm is c h u n g  des B e ton-M ischgu tes  durch  den Sog.

Gegen die Annahme, dafi die an der Baustelle der Strompfeiler 

vorbelfahrenden Schiffe derartige Wellen erzeugt hatten, dafi die eisernen 

Spundwande der Baugrubenumwehrung in ein starkes Schwanken geraten 

waren und dadurch die innerhalb der Umwehrung entstehenden Wellen 

durch den Sog den Zement aus dem im Abbinden begriffenen Beton 

(durch die Fugen der hólzernen Schalung hlndurch!) ausgespiilt hatten, 

sprechen folgende Tatsachen:

1. An den eisernen Spundwanden waren aufien am oberen Ende 

Kanthólzer von 22/22 cm und 1,5 m breite Arbcitsbiihnen angebracht 

(vgl. Abb. 31), die eine derartige Aussteifung von aufien bewirken muBten, 

dafi die Spundwande nur geringe Bewegungen ausftihren konnten.

2. Das aus zahlrelchen Holmen, Streben und Diagonalen bestehende 

Schalungsgeriist des aufgehenden Pfeilermauerwerks (vgl. ebenfalls Abb. 31) 

war genau in den Spundwandkasten eingepafit und bewirkte ais raumliches 

Fachwerk von Innen her ebenfalls eine starkę Aussteifung der eisernen 

Spundwande.

3. Wenn trotz dieser aufieren und inneren Aussteifung starkę Be

wegungen der Spundwande aufgetreten waren, so hatten sich die auf 

den Arbeitsbiihnen liegenden Schienen des Schiittwagens ebenfalls stark 

bewegen miissen —  das ist von keinem Zeugen beobachtet worden. 

Oder der Schuttwagen hatte aus den Schienen sprlngen miissen —  auch 

das ist nicht fesgestellt worden.

Ledigllch beim wiesenseitigen Strompfeiler wurde ein allmahliches 

Ausbauchen der Langsspundwande und damit auch der Schienen auf der 

Arbeitsbuhne nach aufien zu beobachtet, nachdem man Kies zwischen

Spundwand und Schalung eingeschiittet hatte2). Um eine weitere Aus- 

bauchung zu verhindern, hat man vier Zuganker zur Verbindung der beiden 

Langswande eingebracht, die wlederum ein Bewegen der Wandę unter- 

binden muBten. Wenn der mit der órtllchen Bauiiberwachung beauftragte 

Dipl.-Ing. E. ais Zeuge ausgesagt hat, es sei vorgekommen, daB die Spund

bohlen in der Pfeilermitte um etwa 20 cm ausschlugen, so kann das nach 

Ansicht des Verfassers nur zu der Zeit móglich gewesen sein, ais die 

oberen Kanthólzer 22/22 cm noch nicht angebracht waren und das Schalungs- 

geriist noch nicht eingesetzt war.

4. Zu einer starken Wellenbildung zwischen Spundwand und Schalung 

konnte es gar nicht kommen, da dies die zahlrelchen Holme, Streben 

und Diagonale des Schalungsgertistes verhinderten.

Schliefilich sei noch Folgendes festgestellt: wenn die Wellenbewegung 

des Wassers und das dadurch verursachte Schwanken der Spundwande 

die Trennung von Zement und Kies durch Sog wirklich hervorgerufen 

hatten, dann hatte die Wirkung im unteren Teil des Pfeilers am geringsten 

und Im oberen Teil am starksten sein miissen, da die Spundwande ja im 

Boden eingespannt waren. Ferner hatten wahrend der Nachte, in denen 

kaum Schiffe fuhren, einwandfreie Betonschichten entstehen miissen. Der 

Befund der beiden Strompfeiler beim Abbruch hat hierfur keine Be- 

statigung erbracht.

Der Verfasser hat in seinem mundlichen Gutachten zweiter Instanz 

mit diesen Ausfiihrungen eine irgendwie wesentliche Wirkung des Soges 

auf die Trennung von Zement und Kies in Abrede gestellt.

In Anbetracht der beschriebenen Tatsachen mufite der Verfasser ferner 

den Schlufl ablehnen, den zwei Sachverstandige der Chemie und das 

Gericht zweiter Instanz aus einer Reihe von Mikrophotogrammen gezogen 

haben, die von allerkleinsten Mengen von Odersand und dem zum Be- 

tonieren verwandten Parey-Kies aufgenommen waren, namlich: „dafi durch 

S og w irk un gen  O dersand  von der S oh le  des F lusses durch d ie  

S ch lósse r der S p u n d w a n d b o h le n  h ln d u rc h  in den Raum zwischen 

Spundwand und Schalung gebracht sei“. Und „dafi es nach diesen Fest

stellungen unmóglich sei, jede schadliche Einwirkung der durch yoriiber- 

fahrende Schiffe hervorgerufenen Wellenbewegungen . . . .  auf den 

Betonlerungsvorgang — d. h. auf die Trennung von Zement und Kies — 

auszuschliefien".

Es ist nach wasserbautechnischen Erfahrungen ausgeschlossen, dafi 

von den auf der Oder verkehrenden kleinen Dampfern und Motorbooten, 

selbst bei groBer Geschwindigkeit, derartige Wellen In der rd. 7,8 m 

tiefen und 130 m breiten Oder hervorgerufen werden, daB durch den 

dadurch angeblich entstandenen „Sog“ Sandteilchen der Flufisohle durch 

die Schlósser der Spundbohlen hindurchgespiilt werden konnten.

Und der aus dieser falschen Anschauung gezogene Schlufi, dafi die 

tiberaus starkę Trennung von Zement und Kies unter den hier vorliegenden 

Verhaltnlssen zu einem wesentlichen Teil auf den Sog zuruckzufiihren sei, 

erschelnt vollkommen abwegig. Die Entmischung laBt sich zw ang lo s  

durch den Schiittvorgang selbst erkiaren — der Heranziehung derartig 

fernliegender Ursachen wie des „Soges" bedurfte es nicht!

C. D ie  U rsache der E n tm isc hu ng .

Die aufierordentlich starkę —  weit iiber die mit dem alten Schiitt- 

verfahren yerbundene Entmischung hinausgehende — Entmischung des 

Betons und damit die Entstehung der „Ausflufimasse" zwischen Spundwand 

und Schalung hat der Verfasser vor Gericht grundsatzllch auf das Anheben 

des nur wenig, hóchstens 20 cm im Beton steckenden Schuttrohres und 

das damit yerbundene, yerhaitnismaBig schnelle Ausrutschen grofier Mengen 

Beton aus dem Rohr zuriickgefiihrt.

Ein Vergleich wird die Verhaitnisse am besten klaren:

Beim alten Schiittyerfahren wurde ein yiereckiger Schiitt-Trichter oder 

ein Schiittrohr nach Abb. 40 an einer bereits geschiitteten Schicht Iangsam 

entlang bewegt, ohne dafi es angehoben wurde. Entsprechend dem lang- 

samen Vorriicken des Rohres wurde jeweils nur ein schmaler Schlitz 

freigegeben, das Mischgut konnte nur Iangsam auslaufen, und zwar nur 

nach zwei Seiten hin. Das Mischgut kam nur in langsamer Bewegung 

mit dem Wasser in Beriihrung. Der Rohrinhalt blleb zwangiaufig mit den 

bereits geschiitteten Schichten in Fiihlung.

Trotz dieser yorsichtlgen Handhabung sind auch beim alten Schiitt- 

yerfahren in zahlrelchen Fallen schwere Entmischungen festgestellt worden.

Bei dem in Gartz angewandten Schiittyerfahren wurde das Schiittrohr 

zunachst auf den bereits geschiitteten Beton abgesetzt —  dabei mag es 

etwas in den Beton eingedrungen sein — , mit Mischgut gefiillt und 

dann nach G e f iih l soweit angehoben, bis das Mischgut auslief. Dieses 

Verfahren wurde an einer Stelle mehrfach wlederholt, so dafi sich flachę 

Hiigel bilden muBten.

Wurde nun das Rohr —  unbewuflt oder bewufit —  aus dem Beton 

herausgezogen, so wurde nicht nur, wie beim alten Schiittyerfahren, ein 

schmaler Schlitz frei, sondern der ganze Querschnitt des Rohres. Infolge- 

dessen geriet der gesamte Inhalt des Rohres in Bewegung und rutschte 

ganz oder zum Teil heraus.

i^Y g l. Bautechn. 1931, Heft 12, S. 173.
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A lte s  S chu ttve rfah ren .

a) langsames, gleichmafiiges Vor- 

riicken des Schiittrohres,

b) lan gsam es  Auslaufen des 

Mischgutes nach zwei Seiten 

hin,

c) Bertihrung mit dem Wasser nur 

an zwei Seiten,

d) beim Vorriicken des Schiitt- 

rohres wird nur ein schm a le r 

Schlitz freigegeben,

e) das Mischgut im Rohr bleibt 

zwangiaufig mit den bereits 

geschiitteten Schichten im Zu

sammenhang.

In  G a r tz  angew and te s  SchuM yerfahren .

punktweises Betonieren, infolgedessen 

Hiigelbildung,

Rohr wird nach Gefiihl senkrecht an- 

gehoben,

beim Herausziehen des Rohres aus dem 

Beton wird am ganzen  Umfang ein 

Spalt frei, der gesamte Rohrinhalt gerat 

in Bewegung und rutscht p ló tz iic h  

ganz oder teilweise heraus.

Abb. 40. Vergleich des alten und des in Gartz angewandten 

Schiittverfahrens.

Aber auch wenn das untere Ende des Schiittrohres einige Zentimeter 

im bereits geschiitteten Beton verblieb, wird es beim Anheben des Rohres 

zu einem Durchbruch des Rohrlnhaltes gekommen sein. Nach den Er

fahrungen, die beim Bau der Mole in Magdeburg mit dem schwedischen 

Unterwasser-Schiittverfahren (Contractor-Verfahren3) gemacht sind, rutscht 

der Beton beim Anheben des Rohres um 1 bis 5 cm selbst dann in 

wenigen Sekunden ab, wenn es I m und mehr (bis zu 2,90 m) im bereits 

geschiitteten Beton steht; das vo!lstandige Ablaufen des Rohrinhalts kann 

nur durch so fo r tig e s  Senken verhlndert werden. D ie  Schw eden 

schre iben  a u sd r iic k llc h  d ie  O b e rd eck u n g  des un te ren  Rohr- 

endes m it m in de s te ns  1 m Beton vor, um  d ie  E n tm isc h u ng  zu 

verh iiten .

Man mufi bei diesen Uberlegungen bedenken, dafi folgende Mengen 

und Gewichte in Bewegung gerieten:

In Gartz war ein sofortiges 

Absenken des Rohres nicht 

móglich — die vier Leute an 

der Windę hatten mit voller 

Kraft zu arbeiten, um das 

schwere mit Beton gefullte 

Rohr anzuheben, und konnten 

infolgedessen erst dann die Kurbel zuruckdrehen, wenn eine wesentliche 

Gewichtserleichterung, d. h. ein Ablaufen des Betons, eingetreten war.

Die Folgę des schnelten Abrutschens von nicht uncrheblichen Mengen 

Beton mufi nach Ansicht des Verfassers nicht nur eine starkę Entmischung 

dieses Betons, sondern auch eine erhebliche Aufwirbelung des Wassers und 

damit der umliegenden Betonoberflache bewirkt haben. Da das Schiittrohr

—  je nach seiner Lange — alle 4 bis 6 min entleert wurde, so entstanden 

immer neue Wirbei im Wasser, die sich nach allen Seiten fortsetzten und 

den ausgeschiammten Zement nicht zur Ruhe und zum Abbinden kommen 

liefien.

Beim Betonieren der Briickenpfeiler trat nun nach Ansicht des Ver- 

fassers folgender Yorgang ein (vgl. Abb. 41):

3) Vgl. Trier und Tode, Unterwassergufibeton nachdem Contractor- 
Yerfahren beim Bau der Mole bei Magdeburg. Bautechn. 1931, Heft 12.

Solange das Fundament betoniert wurde, bildete sich auf dem stark 

entmischten Beton eine Zementschlammschicht, die mit dem Wachsen 

des Betons mltgehoben und gleichzeitig immer starker wurde. Bei jeder 

Entleerung des Schiittrohres wurde sie immer wieder durch die Wasser- 

wirbel aufgcriihrt. Da slch dieser Vorgang beim seitlichen Verfahren des 

Schiittwagens iiber die ganze Grundrififiache des Pfeilers fortsetzte, so 

kam die Zementschlammschicht iiberhaupt nicht zur Ruhe; die einzelnen, 

ohnehln mit iiberaus viel Wasser in Beriihrung kommenden Zementkórner 

konnten sich nicht aneinander lagern und sich beim Abbinden mlteinander 

verfestigen.

Das Gericht zweiter Instanz sagt in seinem Urteil, dafi nach seiner 

Oberzeugung eine Aufwirbelung auf grófiere Entfemung nicht wahr- 

scheinlich sei, da die Ausmafie der Pfeilerschalung etwa 11,3 X 3  m be- 

trugen und diese Flachę vom Schiittrohr nur etwa alle 8 Std. bestrichen 

wurde. Das Gericht glaubt sogar sagen zu kónnen, dafi nach seiner 

Uberzeugung Aufwirbelungen nur in unmlttelbarer Nahe der jeweiligen 

Schiittstelle, hóchstens auf eine Entfemung von etwa 3 m Wlrkungen 

ausgeiibt haben. Das Gericht gibt nicht an, worauf es diese Uberzeugung 

stiitzt.

Wenn man bedenkt, dafi bei einer Schuttiefe von 10 bis 12 m jeweils 

rd. 1 bis 1,2 m3 Beton aus dem Schiittrohr abrutschten, und zwar in 

wenigen Sekunden, so wird man im Gegenteil mit einer recht heftlgen 

Aufwirbelung des Wassers und der Zementschlammschicht rechnen 

miissen, die sich auch auf grófiere Entfemung ais nur 3 m auswirken 

mufite. Dabei kann ferner der Zementschlamm im mittleren Teil des 

Pfeilers nicht zur Ruhe gekommen sein, da dieser mittlere Teil ja standig 

im Bereich der Wirbel blieb, die vom Schiittrohr bzw. dem ausiaufenden 

Beton ausgingen.

Eine Anderung trat erst ein, nachdem der Beton die Unterkante des 

Schalungsmantels erreicht hatte. Von diesem Zeitpunkt an vollzog slch 

die Schiittung des Betons innerhalb des Schalungsmantels —  der Raum 

zwischen Spundwand und Schalung blieb von den entstehenden Wasser- 

wirbeln fast ganz unberiibrt, so dafi sich nunmehr hier der Zementschlamm 

absetzen und abbinden konnte, soweit das nach dem tagelangen Auf- 

riihren iiberhaupt noch móglich war.

Der beim Betonieren des aufgehenden Pfeilcrmauerwerks entstehende 

Zementschlamm blieb teils innerhalb der Schalung —  es sind lm unteren 

Teil des Pfeilerschaftes grófiere Mengen reiner Ausflufimasse gefunden 

worden — , teils mag er durch offene Schalungsfugen nach auflen In den 

Raum zwischen Spundwand und Schalung abgedrangt sein.

Mit dem Kiirzerwerden des Schiittrohres und der entsprechend 

geringeren Fallhóhe ist die Entmischung im oberen Teile des Pfeiler- 

sćhaftes geringer geworden, so dafi sich beim Trockenlegen des Stadt- 

pfeilers auf — 2,00 nur verhaltnlsmafiig wenig Schlamm vorfand.

In der folgenden Zusammenstellung sind die Massen der beiden 

Briickenpfeiler gegeniibergestellt:

von
Fundament

bis i m3

PfellcrschafŁ 
błs Wasscr- 
splegel In m3

Wiesenseitiger Strompfeiler . 
Stadtseitiger Strompfeiler. .

. II — 12,1 

• i! - i o

—  7,5
—  7,5 1

334
180

280
280

Da beim Wiesenpfeiler das Fundament doppelt so grofi ist wie beim 

Stadtpfeiler, so ist hiermit erkiart, weshalb beim ersteren viel mehr Aus

flufimasse gefunden ist ais beim letzteren.

Der beschriebene Schiittvorgang erkiart zwanglos die Tatsache, dafi 

bei den Abbrucharbeiten im Fundament fast reiner Kies gefunden wurde, 

dafi der Beton des Pfeilerschaftes im unteren Teil stark geschichtet, im 

oberen Teil homogener angetroffen wurde, er erkiart ferner die Entstehung 

der „Ausflufimasse" zwischen Spundwand und Schalung.

Es bleibt noch iibrig, einzelne, besonders auffallende Erscheinungen 
zu klaren:

1. Die Tatsache, dafi das Materiał an den Seiten der Fundamente 

fester war ais in der Mitte und dafi ferner an der Unterkante des ab- 

gestiirzten Pfeilerschaftes an der Pfeilerspitze ein sehr hartes Brucbstuck 

gefunden wurde, das fast ganz aus reinem Zement besteht, zeigt einmal, 

dafi die Pfeilerspitzen von den Aufwirbelungen weniger betroffen worden 

sind ais der mittlere Teil des Pfeilers, ferner aber, dafi der Zement ein- 

wandfrei zum Abbinden gelangte, wenn er einigermafien zur Ruhe kam. 

In diesem Fali ist also irgend eine schadliche chemlsche Elnwlrkung des 

Wassers nicht festzustellen.

2. Wenn zahlreiche Betonbruchstucke gefunden worden sind, die das 

Aussehen homogenen Betons hatten, trotzdem aber —  bel einem nach- 

traglich festgestellten Mischungsverhaitnis von z. B. 1:12 —  kaum Irgend 

eine Festigkeit aufwiesen, so kann das damit erkiart werden, dafi sich in

Diese Veróffentlichung bringt zum ersten Małe eine ausfuhrlichc und alles 
Wesentliche enthaltende Beschreibung des schwedischen Unterwasser- 
schuttverfahrens, so dafi es nunmehr móglich ist, danach einwandfreien 
Unterwassergufibeton auch in Deutschland herzustellen.

bel einer 
Wassertlefe 

von ni

Rohrinhalt 

1 1 kg

12 1150 2300
8 820 1640
4 500 1000 .



364 G aye , Der Elnsturz der Wirtschaftsbriicke bei Gartz a. d. Oder
DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwescn

den Hohlraumen des Kieses Zementschlamm ansammelte, der hier zur 

Ruhe und damit noch etwas zum Abbinden gekommen war, aber doch 

keine Festigkeit erreichen konnte, da er mit Wasser iibersattigt war. 

Bekanntlich ist die Festigkeit des Betons nicht vom Mischungsverhaltnis, 

sondern wesentlich vom Zementwasserfaktor, d. h. dem Verhaitnis: Zement- 

gewicht: Wassergewicht abhangig.

3. Bel der Urteilsfassung hat sich das Gericht zweiter Instanz besonders 

durch einen angeblichen Wlderspruch beelnflussen lassen, der eine gleiche 

Erklarung fur die mechanische Entstehung der , Ausflufimasse“ bei beiden 

Strompfeilern nicht gestattet hatte4). Dieser Widerspruch konnte von den 

Sachverstandlgen wahrend der Verhandlungen nicht aufgeklart werden, da 

er erst nach SchluB der Verhandlung und Entlassung der Sachverst3ndigen 

zutage getreten ist.

In Wirkllchkeit besteht nach Ansicht des Verfassers keine Unstimmig- 

keit hinsichtlich der Entstehung der AusfluBmasse bei beiden Strompfeilern. 

Eine genaue Betrachtung der Abb. 24 in Bautechn. 1931, Heft 12, S. 167 

wird dies im Zusammenhang mit den folgenden Ausfiihrungen erlautern:

1) Wenn beim wlesenseltigen Strompfeiler mehr AusfluBmasse ent- 

standen und auch aufgefunden ist ais beim stadtseitigen Pfeiler, so liegt 

das daran, daB das Fundament des Wiesenpfeilers 334 m3, das des Stadt- 

pfeilers nur 180 m3 enthielt.

2) Der Kies zwischen Schalungsmantel und Spundwand ist beim 

W lesenpfeller am 29. April elngebracht worden, und zwar ais der Beton 

innerhalb des Schalungsmantels schon etwas iiber Fundamentoberkante 

gewachsen war. Zu dieser Zeit (schatzungsweise 3 bis 4 Stunden, nach

dem die Fundamentoberkante — 7,5 erreicht war) muB die zwischen 

Schalung und Spundwand auf dem Fundamentbeton lagernde Zement- 

schlammschicht noch so flusslg gewesen sein, dafi der Kies bis zur 

Ordlnate + 7,5 hindurchfallen konnte. Die Kiesschicht mufi 1,0 bis 1,2 m 

Hóhe erreicht haben.

3) Die Angabe des Angeklagten R., dafi er bel einer Peilung am 2. Mai 

eine ErhOhung der Fundamentsohle zwischen Schalung und Spundwand 

nicht festgestellt habe, kann demnach nicht zutreffen.

4) Beim Betonieren des stadtseitigen Strompfeilers ist Oberkante 

Fundamentsockel (— 7,5) am 22. Aprll etwa um 7 Uhr morgens erreicht 

worden.

Ais am 23. April nachmittags — also rd. 30 bis 32 Stunden spater — 

zwischen Spundwand und Schalung gepeilt wurde, war die hier befindliche 

Zementschlammschicht offenbar noch so weich, dafi die ais Peillot benutzte 

Schraubenmutter ohne Widerstand bis zum Fundamentsockel hlndurch- 

dringen konnte.

5) Am 24. April morgens hat man die Wahrnehmung gemacht, dafi 

der Pfeiler im Schalungsmantel beim Betonieren nicht mehr wuchs uńd 

dafi das Wasser sich sowohl innerhalb des Schalungsmantels ais auch In 

dem Raum zwischen Mantel und Spundwand sich auffallend trtibte. Bei 

einer nach einlgen Probeschtittungen vorgenommenen Peilung ist dann 

festgestellt worden, dafi Oberkante Fundamentsockel zwischen Spundwand 

und Schalung zwischen — 5,11 und — 6,72 lag.

Es ist wahrscheinlich, dafi sich innerhalb der Zeit vom 23. April nach

mittags bis 24. April morgens, also innerhalb von 16 bis 18 Stunden, die 

Zementschlammschicht zwischen Spundwand und Schalung so weit ab- 

gesetzt und verfestigt hatte, dafi das Peillot nicht mehr oder nicht tief 

eindrang. Dabei ist zu bedenken, dafi — wie schon vorher ausgefiihrt — 

eine Beruhlgung in dem Raum zwischen Spundwand und Schalung schon 

dann eintrat, wenn der Beton die Unterkante des Schalungsmantels erreicht 

hatte. Seit diesem Zeltpunkte waren aber schon 30 bis 32 + 16 bis 18, 

also 46 bis 50 Stunden verflossen. Dafi die Verfestigung gerade in den 

letzten Stunden eingetreten zu sein scheint, ist nicht verwunderlich, jeden- 

falls reicht nach Ansicht des Verfassers eine Zeit von 16 bis 18 Stunden 

durchaus aus, um eine Zementschlammschicht, die schon 30 bis 32 Stunden 

fast ganz in Ruhezustand gewesen ist, wenigstens soweit erharten zu lassen, 

dafi sie dann eine grofie Schraubenmutter zu tragen vermochte.

Offenbar ist diese Schicht aber sogar so fest gewesen, dafi sie den 

beim Schalungsbruch ausfliefienden Beton zu tragen vermochte. Hlerauf 

wird die ErhOhung des Fundamentsockels in der einen Ecke zuruck- 

zufiihren sein (in der Abb. 24 hatte danach der ausgeflossene Beton ober

halb der AusfluBmasse gezeichnet werden miissen).

Nach dieser Darstellung Ist nach Auffassung des Verfassers kein Wider

spruch zwischen der Entstehung der AusfluBmasse beim wlesenseltigen 

und beim stadtseitigen Strompfeiler vorhanden.

4. Das V o rhande nse in  losen Z em en ts taube s  im „ G e ró ll“, 

d ie  Z e m e n th au t au f den K ie se ln , d le  b u tte rw e lch e  Zem ent- 

masse s ind  n ich ts  A uB ergew O hn liches  be i S ch iittb e to n . Es sei 

hier nur auf zwei VerOffentllchungen hingewiesen:

a) auf Bautechn. 1923, Heft 39 .Kaimauerbauten am Marinekohlenhofe 

zu Kiel-Wyk“ von Wasserbaudlrektor Rogge und Oberbaurat Sr.=5Sng. 

L ohm eyer: Abschnitt iiber den Elnsturz der in Schiittbeton hergestellten 

Nordmauer der Siidmole, unter d 2, S. 371;

*) Vgl. Bautechn. 1931, Heft 40, S. 593/594.

b) auf Bautechn. 1930, Heft 28 u. 29, Regierungsbaurat R. Jehn : 

.Bruch der alten Schleuse Hiintel, Untersuchung und Instandsetzung*,

S. 479, Abs. 6 bis 8.

Aus diesen Aufsatzen geht hervor, dafi dic Entmischung bei dem 

in Gartz angewandten Verfahren noch starker sein mufite ais beim alten 

Trlchterschuttverfahren.

Der Verfasser hat in selnem mundlichen Gutachten im Gerichtsver- 

fahren zweiter Instanz diese Literaturausziige vorgetragen, das Gericht 

hat hieraus jedoch keine Schlufifolgerungen gezogen.

W elche F o lg e ru ng en  s ind  aus dem  E in s tu r z  der G artze r 

Briicke und den G e r ic h ts v e rh a n d lu n g e n  zu  z le h e n ?

1. Es erscheint wiinschenswert, in Zukunft die besonderen Bedin- 

gungen fiir die Ausfiihrung von Unterwasser-Betonbauten folgendermaBen 

zu fassen:

„Unterwasserbeton ist Beton, der unter Wasser eingebracht wird.

Fiir Unterwasserbeton darf nur gut abgestuftes Zuschlagmaterial ver- 

wendet werden; der Anteil an gróberen Zuschiagen soli nicht zu gering sein.

Der Zementanteil soli 400 kg auf 1 m8 feste Betonmasse betragen.

Die Betonmasse mufi in stark zahfliisslgem Zustand elngebracht 

werden.

Unterwasserbeton ist grundsatzlich nach dem Contractor-Verfahren 

einzubringen; Ausnahmen sind nur bei Wassertiefen unter 2 m zulassig, 

und auch nur dann, wenn das umgebende Grund- bzw. Flufiwasser nach- 

weisbar nicht betonschadlich ist.

Es ist besonders dafiir zu sorgen, dafi vollkommen dichte Schalung 

verwendet wird und dafi das Wasser in der Baugrube ruhig, d. h. ohne 

StrOmung und Auftrieb gehalten wird, da fllefiendes oder aufąuellendes 

Wasser den Zement aus dem Beton ausspiilen wiirde."

2. Es muB mehr ais bisher darauf gehalten werden, dafi bei jedem 

grOfieren bzw. wlchtigeren Betonbauwerk das Grund- bzw. Flufiwasser 

sowie der umgebende Boden vor, wahrend und auch nach der Bauaus

fuhrung mehrmals auf betonschadliche Bestandteile untersucht wird, damit 

im Bedarfsfalle die notwendlgen Schutzmafinahmen getroffen werden 

konnen.

3. Es wird zu fordem sein, dafi dle zur landespolizeilichen Priifung 

vorzulegenden Unterlagen nicht nur eirigehende Zeichnungen und Be- 

schreibungen des Bauwerks an sich, sondern auch ausreichende Angaben 

iiber die Art der Bauausfuhrung, Insbesondere iiber dle Steife und dle 

Art der Einbringung des Betons enthalten.

Die LandespolizeibehOrde wird zweckmafiig vor Inangriffnahme des 

Baues dem Unternehmer mitteilen, welche BehOrde die Oberwachung 

der Bauausfiihrung nach den genelimigten Unterlagen Ubernehmen wird.

4. Es sei dem Verfasser schliefilich noch gestattet, zu der Urteils- 

bildung der beiden Gerichtsinstanzen selbst noch kurz Stellung zu nehmen, 

nachdem inzwischen zeitlich ein gewisser Abstand von den Gerlchts- 

verhandlungen gewonnen ist.

Der Voruntersuchungsrichter, der Staatsanwalt, die Richter und SchOffen 

der beiden Instanzen waren in diesem Strafprozefi vor eine schwierige 

Aufgabe gestellt: sollten sie doch auf dem Gebiete der Technik, das dem 

Juristen und dem Laien haufig —  nicht immer! —  fremd ist, eine Ent- 

scheidung treffen, sich iiber ein technisches Bauverfahren ein Urteil bilden, 

das in seiner Art zum erstenmal angewendet war und dessen Ergebnis 

nlemand gesehen hatte, da die Schuttung des Betons tief im Wasser vor 

sich gegangen war. Sie waren elnerseits darauf angewiesen, aus den 

Aussagen zahlreicher, oft einander wldersprechender Zeugen, dle sich alle 

selbst nur eine Vorstellung von dem Erfolg des angewandten Bauverfahrens 

gebildet, aber kein unumstofiliches, auf Tatsachen beruhendes Wissen davon 

hatten, einen Kern der Wahrheit herauszuschaien. Sie mufiten anderseits 

aus den Gutachten von 18 Sachverstandigen herausfinden, ob aufier dem 

Bauverfahren noch wesentlich chemische oder andere Einfliisse eine Rolle 

gespielt haben konnten, mufiten also eine Entscheidung treffen zwischen 

bautechnischen Ursachen und den Einfliissen schadlicher Wasser auf 

Zement, und sich daher in einem gewissen Umfang einarbeiten sowohl 

ln ein Teilgebiet der Betonerzeugung wie In die Zementchemie. Wer zu 

beurteilen vermag, ln welchem Flusse, in welcher Entwicklung sich gerade 

damals sowohl die Betontechnik wie die Zementchemie befanden und 

noch heute sich befinden, wird wissen, vor welche schwierige Aufgabe 

die Gerlchte gestellt waren. Dazu kam eine weitere Schwierigkeit, die 

Bornem ann  an anderer Stelle folgendermafien geschildert hat5):

,Zur technischen Bewertung ihrer Aussagen (der Zeugen) und der 

festgestellten Tatsachen waren die Gutachter berufen. 18 Manner, Chemiker 

und Ingenieure verschiedencr Fachrichtungen, vom Laboratorium und Lehr- 

stuhl und aus der Bauverwaltung herbeigerufen, jeder nur fiir einen Teil 

der Streitfragen zustandig, yerschieden nach Gewandtheit und Uber- 

zeugungskraft.

Die Gutachter werden von den einzelnen am Prozefi beteiligten 

Gruppen, dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und den Angeklagten be-

5) Bauing. 1930, Heft 51.
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bei den Landgerichten einer besonderen Kammer, bei den Oberlandes- 

gerichten bestimmten Senaten zugewiesen, die natilrlich mit der Zeit auch 

in die Besonderheiten dieses Stoffes eindringen.

Schliefilich sind zur Unterstiitzung der Gerichte in schwterlgen Failen, 

z. B. in Urheberrechtsfragen, gemafi dcm Urheberrechtsgesetze besondere 

literarische und kiinstlerische Sachverstandigenkammern gebildet worden, 

in die anerkannt tuchtige Sachverst3ndige berufen sind.

Diese drei Wege sind durchfuhrbar bei Fachgebieten, bei denen 

Streltigkeiten haufig und in regelmafiiger Wiederholung auftreten. Sie 

versagen bei besonders gelagerten Einzelfallen, wie z. B. beim Gartzer 

Briickenprozefi, wie im ubrigen Bauprozesse fast stets Sonderfaile sein 
werden.

Eine MOglichkeit, bei solchen besonderen Bauprozessen wenigstens 

einigermaflen den Gegensatz auszuschalten, der durch die Berufung der 

Sachverst3ndigen durch die ve rsch iedenen  G e r ic h tsp a r te ie n  in die 

Gruppe der Sachverstandigen und damit auch der Gerlchtspersonen hlnein- 

getragen wird, sieht der Verfasser In folgendem Wege: beim Gerichts- 

verfahren zw e ite r  Instanz werden die Sachverstandigen nicht vom Staats- 

anwalt bzw. von den Angeklagten berufen, sondern das Gericht wendet 

sich unter Hlnweis auf die aus dem Verfahren erster Instanz strittlgen 

Fachgebiete —  im Gartzer Briickenprozefi z. B. Betonherstellung unter 

Wasser, Einflufi schadlicher Wasser auf Zement, Einwirkung von Weilen- 

schlag und Sog auf eiserne Spundwande usw. —  an die Akademie fiir 

Bauwesen —  die anerkannt hOchste Fachstelle in bautechnischen An- 

gelegenhelten —  mit der Bltte, fiir den vorliegenden Sonderfall eine aus

3 bis 5 Sachverst3ndigen der verschiedenen Fachgebiete bestehende Sach- 

verstandigenkammer zu bilden. Diese Kammer hatte —  nach Teilnahme 

an den Gerlchtsverhandlungen zweiter Inztanz —  mOglichst ein in sich 

abgeschlossenes schriftliches Gutachten abzugeben oder bei Melnungs- 

verschiedenheiten Einzelgutachten der Sachverstandigen. Auf diese Weise 

waren die Sachverstandigen der „Parteien Hafl und Liebe“ entzogen —  

das Gericht wiirde dann nach eigenem Ermessen sich die Gutachten zu 

eigen zu machen und danach zu entscheiden haben, sofern nicht juristische 

Gesichtspunkte bel der Urteilsbildung eine besondere Rolle zu spielen 
haben.

Vermischtes.
Geheimrat R. Roeder 85 Jahre alt. Der Wirkliche Geheime Ober- 

baurat R. R oeder, bis 1915 Vortragender Rat in der Wasserbauabteilung 
des damaligen preufiischen Ministerlums der óffentlichen Arbeiten, 
vollendete am 7. Juni d. J. sein 85. Lebensjahr. Er hatte erst vor wenigen 
Jahren den Verlust seiner Gattin zu beklagen und lebt heute vereinsamt, 
aber In liebevoller Pflege bei den Schwestern vom Roten Kreuz in Salz
burg. Geheimrat Roeder erfreut sich einer zufriedenstellenden Gesundhelt 
und einer hohen geistlgen Frische; er nimmt regen Anteil an allem, was 
an ihn herantritt. Móge seinem Lebensabend auch weiterhin ein freund- 
liches Geschlck beschieden sein. Px.

Deutsche Technische Hochschule Briinn. Prof. S r .^ng . Willy 
G eh le r, Ordinarlus fiir Eisenbriickenbau und Festigkeitslehre an der 
Technischen Hochschule Dresden und Direktor der bautechnischen Ab- 
teilung des Versuchs- und Materialpriifungsamtes, ist zum Doktor-Ingenieur 
ehrenhalber ernannt worden.

Briicke Uber den Maiarsee. Die Hafenverwaltung der Stadt Stock- 
holm hat die Ausfiihrung der neuen Westbriicke iiber den Maiarsee1) der 
Briickenbauabteilung der Vereinigten Stahlwerke, Dortmunder Union, 
endgiiltig iibertragen. Nach scharfem internationalen Wettbewerb, nament
lich unter starker Beteiligung englischer Firmen, wird nunmehr die Brucke, 
die den Maiarsee mit zwei Bogen von 236 und 168,5 m Spannweite iiber- 
spannt und dereń Bau etwa 7235 t hochwertigen Baustahles erfordert, 
nach den Pianen des seinerzeit mit dem zweiten Prelse ausgezelchneten 
Entwurfes von Prof. ®r.=3ng. Ernst G aber, Karlsruhe, ausgefiihrt. Der 
deutsche Briickenbau ist zu diesem erfreulichen Erfolge zu begliickwunschen.

I. Teilbericht fiber den Kongrefi der Internationalen Vereinigung 
fflr Briickenbau und Hochbau. Auf dem Kongrefi, der in der Zeit vom 
18. bis 25. Mai in Paris getagt hat, war die f iin fte  Arbeitssitzung der Frage 
der dy nam ischen  B e an sp ru chu ng en  von Briicken und Hochbauten 
gewidmet. Das Ergebnis der Referate und der Aussprache lafit sich dahin 
zusammenfassen, dafi nach ubereinstlmmendem Urteil die Ausbildung der 
Mefigerate und der Ausbau der Hilfsmittel und Forschungsmethoden 
bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben, dafi man aber von dem 
praktischen Ziele noch weit entfernt ist, d. h. dafi einwandfreie Vorschriften 
fur die Berechnung der dynamischen Wirkungen der bewegten Lasten 
noch nicht aufgestellt werden kOnnen. Die bis heute vorIlegenden, schon 
recht zahlreichen Beobachtungen an Elsenbahnbrflcken geben eine gewisse 
Beruhigung, denn die zu den statischen Spannungen hinzutretenden 
dynamischen Beanspruchungen haben sich dabei in verhaltnismafiig engen 
Grenzen gehalten. Doch ist man nicht sicher, dafi dies immer der Fali 
sein mufi. Auch die Theorie kann dariiber nichts Entscheidendes aus- 
sagen, obwohl die wlchtlgsten dynamischen Vorgange, einzeln betrachtet,

') Vgl. Bautechn. 1930, Heft 44, S. 662.

der mathematischen Behandlung zuganglich sind. So ist die Frage nach 
der Sicherheit der Bauwerke, die ja durch die amtlichen Vorschrlften 
verbiirgt werden soli, bisher nicht geniigend geklart. Die Versuchsforschung 
mufi, aufgebaut auf wissenschaftlichen Grundlagen, weitergehen, und damit 
Hand in Hand gehend mufi auch die Theorie noch weiter ausgebaut 
werden. Die Internationale Verelnigung hat ihr Interesse an dem Weiter- 
gang der versuchstechnischen und theoretischen Forschung bekundet. Sie 
plant die Einsetzung eines Ausschusses, der die Arbeiten, die auf diesem 
Geblete geleistet werden, beobachten und die Internationale Zusammen- 
arbeit fordem soli und daneben bemiiht sein wird, die theoretischen 
Grundlagen der Briickendynamik zu sammeln und in iibersichtlicher Form 
darstellen zu lassen. H.

Ein neuartiger Tiefloffelbagger. Mit dem gewóhnllchen Tief
loffelbagger, bei dem der Loffel fest am Ausleger angebracht ist und 
durch eine Bodenklappe entleert wird, sind die Ausschtitthohe und -welte

Tiefloffelbagger mit Kipploffel beim Entleeren in kleinster Ausschiittweite.

begrenzt, da der gefiillte LOffel nur bei einer bestimmten Ausladung bis 
zu einer Hohe von etwa 3 m annahernd waagerecht gehalten werden kann. 
Bei grófierer Ausladung dreht sich die Offnung immer nach unten, so dafi 
der Inhalt allmahlich herausfailt. Die zu beladenden Fahrzeuge mussen 
daher in einem bestimmten Abstande vom Bagger stehen, was aber haufig 
Schwierigkeiten bereitet.

rufen. Diese Tatsache glbt dem einzelnen Gutachter auch im Rahmen der 

facbmannischen Oberzeugung eine gewisse Richtung. Der von den An

geklagten bestellte Gutachter wird bei der Beantwortung an Ihn gerichteter 

Fragen die entlastenden Verbaitnisse hervorheben, er wird das Gericht 

żum mindesten iiber die MOglichkeit entlastender Umstande aufklaren, 

wobei er den bekannten Rechtsgrundsatz „in dublo pro reo“ vor Augen hat. 

Sache der anderen Gutachter ist es, die Wahrscheinllchkeit solcher 

MOglichkeiten zu erortern.

So bringt das Prozefiverfahren einen Gegensatz in die Gruppe der 

Gutachter, einen Gegensatz, der gewifi fruchtbrlngend fiir alle Beteiligten 

sein kann, der aber auch —  das braucht nicht verschwiegen zu werden —  

je nach dem Temperament der Gutachter zu sachlich nicht mehr ver- 

tretbaren Obertreibungen des Begiiffs „móglich", zur offensichtlichen Unter- 

bewertung bestimmter Tatsachen fiihren kann“.

Der hier dargelegte Gegensatz, der in die Gruppe der Gutachter in

folge der Berufung durch verschiedene Gerichtsparteien hineingetragen 

wird, mufi auf die Gerichtspersonen einen wesentlichen Einflufi ausiiben. 

MOgen sie sich noch so gut in das ihnen fremde Arbeitsgebiet ein- 

gearbeitet haben —  wie es bei dem hier behandelten Prozefi bestimmt 

der Fali war — , eine Uneinigkeit zwischen den Gutachtern wird bei ihnen 

Zwelfel und Bedenken hervorrufen. Und diese werden sich stets zu 

Gunsten der Angeklagten auswirken. Eine geschickte Verteldigung wird 

diese Lage auszunutzen wissen.

Die Ursache fiir diesen Mangel im Gerichtsverfahren, der haufig zu 

Fehlurteilen fiihrt, liegt darin, dafi die Gerichtspersonen die ihnen fremden 

Fachgebiete trotz besten Willens nicht beherrschen kOnnen, da ihnen die 

notwendige langjahrige Erfahrung und das damit verbundene Finger- 

spitzengefiihl fiir das Wesentliche mangelt, dafi sie infolgedessen fast ganz 

auf Sachverst3ndige angewiesen sind.

Es ist auf drei Wegen versucht worden, diesem Mangel abzuhelfen: 

es sind einmal fur bestimmte Rechtsangelegenheiten besondere Fach- 

gerichte gebildet worden: z. B. die Handeisgerichte, die Arbeitsgerichte, 

die Finanzgerichte, die Verwaltungsgerichte. Anderseits werden in grOfieren 

Stadten z. B. buchhandlerische Fragen, soweit sie mit dem Urheber- und 

Yerlagsrechte, dem Wettbewerbs- oder Firmenrechte zusammenhangen,
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Um von diesen Erscheinungen unabhangig zu sein und die Móglich- 
keit des Einsetzens von TieflOffelbaggern zu erweitern, ist bei der neuen 
Ausfuhrung (von Orenstein & Koppel AG) der Loffel, der keine Boden- 
klappe besitzt, am Stiel kippbar befestigt (s, Abb.) und kann nach beiden 
Seiten hin gedreht werden. Wahrend des Grabens stellt sich der Loffel 
selbsttatig fest. Ist der LOffel gefulit, so wird die Feststelleinrichtung 
gelOst, wodurch sich der Loffel infolge seines Eigengewichtes so einstellt, 
daB der Inhalt bei weiterem Heben und Schwenken nicht herausfallen 
kann. Uber der Entladestelle wird der Loffel auf mechanischem Wege 
gekippt. Das Baggergut failt dann ohne Streuen aus der GrabeOffnung 
des LOffels heraus. Bei einer Ausschutthohe von rd. 2,5 m betragen die 
Ausschiittweiten 4 bis 9 m. Die ubrigen Hauptangaben sind: 

grofite Reichweite 10,2 m; grofite Ausschutthohe 6,5 m; Grabekraft 
am Loffel (einfaches Seil) 7 t; grOfite Reichhohe 7,4 m; grOBte Reich- 
tlefe 6,1 m.

Aufier in der Vergrofierung des Arbeitsbereiches wirkt sich der Kipp- 
loffel noch darin aus, dafi man in gewlssen Grenzen auch BodeherhOhurtgen 
mit dem TieflOffelbagger abtragen kann. Mit festem Loffel ist dies iiber- 
haupt nicht oder nur sehr schwer mOglich. R.—

Bau zweier Tunnel unter der Donau bel Budapest. Die 
ungarische Hauptstadt wird aus gefiltertem Grundwasser mit Trink- 
wasser versehen. Fiir die Anordnung der Filterbrunnen erwies sich das 
Ufer der oberhalb von Budapest liegenden, 34 km langen Insel von 
Szentendre ais am besten geeignet, so dafi das dort gesammelte Wasser

zuerst unter der Donau hergeleitet werden mufl. Es sind zwar bereits 
zwei alte Tunnel vorhanden, die Ende des 19. Jahrhunderts gebaut 
wurden und unkontrollierbaren, vollaufenden Querschnitt haben. Im 
Laufe der erforderlichen Erweiterungen ergab sich die Notwendigkeit, 
neue, lelstungsfahigere und —  vor allem —  begehbare Tunnel zu bauen.

Beide Tunnel, die voneinander etwa 3 km entfernt sind, erhalten 
krelsfOrmigen Querschnitt. Der nOrdliche Tunnel hat einen Durchmesser 
von 3,50 m und 560 m Lange, der siidliche Tunnel wird mit nur 3 m 
Durchm. gebaut und ist 600 m lang.

Unter dem starken Kiesbett des Stromes befindet sich eine blaue 
Tonschlcht, in der die Tunnel anzufahren sind. Da die sorgfaitig aus- 
gefiihrten Probebohrungen (die jedoch selbstverstandlich nicht in der 
Achse der zukiinftigen Tunnel angesetzt werden konnten) keinen genauen 
Aufschlufi dariiber ergaben, ob die den oberen Tell der Tonschicht unter- 
brechenden Sandschichten mit dem Grundwasser oder womOglich mit 
der Donau selbst in Verblndung stehen, mufite ein Schildvortrieb vor- 
gesehen werden.

Die ungarische Firma Kaldor & Mattyasovszky, der die Ausfuhrung 
nach zwei Ausschreibungen im Sommer 1931 iibertragen wurde, hat fiir 
den Vortrieb einen zum Patent angemeldeten Vortriebscbild vorgesehen, 
bei dem die menschliche Arbeit unter Druckluft ausgeschaltet ist. Dieser 
Schild ist mit einer stahlernen Stirnwand nach vorn vollkommen ab
geschlossen. Vor der Stirnwand dreht sich eine mit Bodenfrasen ver- 
sehene Stahlspeiche, die die festen Bodenmassen vor dem Schild 
zerkleinert. Das gelockerte Materiał wird selbsttatig durch eine 
Materialschleuse in das Innere des Schildes gefordert, wo es durch ein 
FOrderband in die Grubenwagen verladen wird. Die Wagen werden 
dann mittels eines Aufzuges durch den Absteigschacht zu Tage gefordert.

Derselbe Schild stellt maschinell, mittels fertiger Eisenbeton-Segment- 
steine, die Wand des Tunnels her. Sowohl der Vortrieb des Schildes 
ais auch der Antrieb der Bohr- und der Vermauermaschine wird durch 
Druckwasser betatigt.

Um den Grundsatz „Vermeidung der Druckluftarbeit" folgerichtig 
durchfiihren zu kOnnen, sind die Endschachte, abweichend von der Aus- 
schreibung (s. Abb.), ohne Druckluftkammer abgesenkt. Solange der 
Schacht durch die wasserfiihrenden Schichten hindurchdrang, wurde der 
Aushub mittels eines Greifers, der auf der Schachtwand lief, unter Wasser 
bewaltigt; in dem Ton konnte man den Schacht auspumpen und trocken 
weiter ausheben, wobei der Ubergang von einem Taucher bewerkstelligt 
wurde.

Die beiden Schachte des einen Tunnels sind bereits abgesenkt, der 
Vortrleb wird im Monat April begonnen. Ais Fertigstellungstermln ist 
das Ende dieses Jahres festgesetzt. Die Angebotsumme betrug fiir die 
beiden Tunnel zusammen 1 420 280 PengO (rd. 1 040 000 RM). Pp.

Patentschau.
Verfahren zur Verhinderung des Nachsackens von Rammtragern 

oder Stiitzen beim Ausschachten von Untergrundbahnen oder 
ahnlichen Bauten. (KI. 84c, Nr. 530 980 vom 7. 12. 1928 von Karl 
S ie l in g  in Berlin-Halensee und Otto W ilh e lm  i in Konradshohe bei 
Berlin-Tegel.) Das Verfahren besteht darin, dafi gleich mit der Rammung 

der Trager oder in einer Bodenentkleidungshohe von 
geniigender Mantelreibung die Rammtrager mit un- 
geteilten oder geteilten Rohren so umkleidet werden, 
dafi der Rohrhohlraum sich beim darauffolgenden Ab- 
teufen mit dem aufsteigenden Boden verfiillt und eine 
Fufiverbreiterung von der Mindestgrofie des Rohrquer- 
schnittes geschaffen wird, die neben der Mantelreibung 
dem Nachsacken des Tragers entgegenwirkt. Das un- 
geteilte Fufirohr 2 wird vor dem Einrammen des 
Rammtragers iiber den Rammtrager gestreift (punk- 
tierte Stellung 2). Beim weiteren Ausschachten bis 
zu einer HOhenlage, von der ein Absenken iiber der 
kiinftigen Bausohle stattfinden soli, sackt das Rohr 
selbsttatig nach. Von dieser Lage aus wird der Rohr- 
fufi abgeteuft. Durch gegenuberliegende Lochungen 
im Rohrmantel und Tragersteg werden beide Teile 
mittels Vorsteckers 5 scherfest verbunden. Uber den 
aufgestiegenen und durch die Reibung verdichteten 
Boden 8 wird nach Einfiihren des Vorsteckers ein Beton- 
kopf 4 hergesteilt. Zum Absenken der Rohrfiifie ver- 
wendet man eine Hebelsprelzvorrichtung (Abb. 3 u.3a). 
Auf beiden Seiten des Steges werden hierbei die Ge- 
lenkspreizen 14 zwischen die Fiachen der Rammtrager- 

Innenflansche nach unten gewinkelt angesetzt, und die Hebel 9, unter 
die Druckplatte 13 geschoben, finden ihren Dreh- und Druckpunkt auf 
dem Rohrmantelkopf. Durch die Druckwirkung auf die Hebel pressen 
sich die Reibungspratzen 17 gegen die Tragerflansche, wodurch die Ab- 
teufung des Fufirohres erzielt wird.

Personalnachrichten.
Preufien: Der Regierungsbaumeister (W) Friedrich W a lth e r  in 

Norderney ist zum Regierungsbaurat ernannt und ais solcher planmafiig 
angestellt worden.

Der Regierungsbaumeister (W) Backhaus (beurl.) ist nach Norderney 
(Wasserbauamt Norden) versetzt worden.
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