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Die neuen Abwasserhebewerke der Stadt Breslau.
Von Magistratsbaurat Karl Gewecke, Breslau.

Durch die nach dem Kriege elnseizende rege Bautatigkeit und durch 

die umfangreiche Eingemeindung im Jahre 1928 wurden die Kanali- 

sationswerke der Stadt Breslau vor neue Aufgaben gestelit. Abgesehen 

von dem neuen Siedlungsgeblet Pilsnitz im Westen der Stadt, fiir das 

eine Klaranlage mit vorgeschaltetem Hebewerk erforderlich wurde, konnten 

bisher die grofien, fur Siedlungsbauten vorgesehenen und eingemeindeten 

Gelandefiachen durch AnschluB an die vorhandenen Kanale entwassert 

werden. Da aber die Siedlungen am Rande des alten Stadtgebietes 

liegen und da wegen der fiachen Lage de? Stadtgebietes die Kanale im 

allgemeinen ein nur geringes Gefaile haben, war fur einige grofie 

Siedlungen der AnschluB an das vorhandene Kanalnetz erst durch 

Zwischenschaltung eines Hebewerkes móglich. Es wurden bisher die 

Hebewerke Zimpel, Tschansch und Pilsnitz — letzteres gleichzeitig mit 
einer Klaranlage —  ausgefiihrt.

Im Gegensatze zu den Abwasserhebewerken im Ruhr- und Emscher- 

geblet, die durch Kreiselpumpen mit vorgeschaltctem Rechen betrleben 

werden, wurden die Hebewerke Zimpel und Tschansch ais rein pneu- 

matlsche ausgefiihrt. Sie sind zwar in der Anlage teurer ais ein Hebewerk 

mit Kreiselpumpe, haben aber den grofien Vorzug, ohne Rechen und ohne 

Geruchbelastigung die Abwasser einschliefilich aller mitgefiihrten festen 

und halbfesten Stoffe (Steine, Flaschen, Brettstiicke, Lappen, Sacke u. dgl.) 

restlos und sicher fórdern zu kónnen. Aufierdem sind die Unterhaltungs

kosten einer pneumatischen Anlage sehr niedrig, da das Abwasser bei 
seiner Fórderung nicht mit 

empfindlichen und ver- 

schleifibaren Maschinentei- 

len In Beriihrung kommt.

Das Hebewerk Pilsnitz 

ist ebenfalls mit einer 

pneumatischen Anlage aus

gestattet worden, besitzt 

aber ais glelchstarke Aus- 

hllfe eine Kreiselpumpe be- 

sonderer Bauart mit vorge- 

schaltetem Rechen. Durch 

diese Ausgestaltung der 

Maschlnenanlage sind die 

Vorteile der pneumatischen 

Anlage gewahrleistet und 

gleichzeitig durch die Ver- 

wendung einer Kreisel

pumpe statt einer zweiten 

pneumatischen Anlage an 

den Kosten fiir Maschinen 

etwa 19 000 RM erspart 

worden. Aufierdem wurde 

hierdurch eine erhebllche 

Ersparnis an den Kosten 

des Bauwerkes erzielt; denn

die Aufstellung einer zweiten pneumatischen Anlage hatte gróBere Ab- 

messungen des Bauwerkes bedingt.

Die Wirkungsweise des selbsttatigen pneumatischen Hebewerkes 

(z. B. nach der Bauart Radlik) ist kurz folgende (Abb, 1):

Die Anlage besteht aus zwei Fórderkesseln mit einem Saugwindkessel, 

einer Luftpumpe verbunden mit einem Elektromotor, einem Druckwind- 

kessel, den erforderlichen Umsteuerungsgeraten und den Saug- und Druck- 

leitungen fiir Luft und Abwasser. Durch einen Schwimmer, der auf dem 

Spiegel des Abwassers ruht, wird ein Schnappschalter betatigt, der den • 

Elektromotor und damit die doppelt wirkende Schieberluftpumpe ein- 

schaltet. Von Ihr gehen eine Saug- und eine Druckluftleitung aus, die 

zunachst mit den Umsteuerungsgeraten und dann mit den beiden Fórder- 

kesseln verbunden sind. Die Schieberluftpumpe bewirkt durch die Saug- 

luftleitung in dem einen Fórderkessel einen Unterdruck und damit ein 

Hineinsaugen des Abwassers und gleichzeitig durch die Druckluftleitung 

in dem anderen Fórderkessel, der sich bereits in dem vorangegangenen 

Forderspiel gefullt hat, ein Hinausdrilcken des Abwassers. Das Fórder- 

spiel wird durch die Schwimmer in den Fórderkesseln und durch die von

ihnen betatigten Umsteuerungsgerate standig derart gewechselt, daB jeder 

Fórderkessel das eine Mai ais Saugkessel, das andere Mai ais Druck- 

kessel wirkt. Auch die Saug- und Druckluftleitungen wechseln hierbei 

standig ihre Tatigkeit. Die Fórderung des Abwassers hórt erst dann auf, 

wenn der Schwimmer den Betrieb der Maschinen ausschaltet, Die in der 

Anlage verwendete Druckluft ist immer elngeschlossen und wird nicht 

abgeblasen, sie wechselt standig ihren Aufenthaltsraum von dem einen 

Fórdcrkessel in den anderen. Slatt zweler Fórderkessel kónnen auch dereń 

vier angeordnet werden, die dann paarweise wirken.

Die Wirkungsweise pneumatischer Hebewerke anderer Bauart ist Im 

wesentlichen der beschriebenen gleich.

I. Das Abwasserhebewerk Zimpel.

Die im Osten der Stadt gelegenen Siedlungsgebiete Zimpel-Siid, 

Bischofswalde und Bartheln sind etwa 300 ha grofi, von denen zukiinftig 

etwa 210 ha bebaut sein werden. Die Einwohnerzahl betragt zur Zeit 

etwa 14 000 (endgiiltig 25 000 bis 30 000). Das gesamte Gebiet wird 

nach dem Trennverfahren entwassert. Es sind nur einige Regenwasser- 

kanaie gebaut worden, dereń Vorfluter Deichgraben sind. Die Brauch- 

wasser werden dem selbsttatig wirkenden pneumatischen Hebewerk zu- 

gefiihrt, das die Abwasser in einen hóher gelegenen Vorflutkanal hebt. 

Die Sohle des Sammlers von 400 mm Durchm. liegt auf + 111,00, die des 

Vorflutkanals von 300 mm Durchm. auf + 115,78. Durch ihn gelangen die 

Abwasser mit natiirlichem Gefaile nach dem Pumpwerk Scheitnlg, von 

dem aus sie durch eine 400 mm weite Druckrohrleitung nach den im 

Osten der Stadt gelegenen, etwa 8,5 km entfernten Rieselfeldern Stelne- 

Wiistendorf befórdert werden (Abb. 2).

Abb. 1. Darstellung der Wirkungsweise 

eines pneumatischen Hebewerkes.

Abb. 2. Obersichtslageplan.

Da die Druckrohrleitung an dem Nordrande der Siedlungen vorbei- 

fuhrt, lag es nahe, die Lósung der Entwasserungsfrage zunachst derart zu 

versuchen, daB die Abwasser durch ein Pumpwerk in der Nahe der Druck- 

rohrleltung gehoben und in diese hinelngedruckt werden. Dieses Verfahren 

hatte bedingt, daB die Maschinenanlage des Pumpwerkes Scheitnlg, das 

die Druckrohrleitung nach den Rieselfeldern betreibt, verstarkt wird. Da 

das Pumpwerk Scheitnlg nur 13 Stunden taglich in Betrieb Ist, ware von 

seiner Betriebszeit die des zweiten Pumpwerkes abhangig. Das Pump

werk Scheitnig besiizt eine Sandfanganlage, fiir das zweite Pumpwerk 

ware eine neue Sandfanganlage erforderlich geworden. Von der Aus

fuhrung des Hebewerkes nach dieser Lósung, die betriebstechnisch nicht 

einfach und sicher genug erschien und die auch keine Ersparnis an Kosten 
versprach, wurde abgesehen.

Der Berechnung der grófiten Abwassermenge wurde ein Wasser- 

verbrauch von 100l/Tag fiir den Einwohner zugrunde gelegt. Die Maschinen

anlage wurde entsprechend einer endgiiltigen Einwohnerzahl von 25 000 

bis 30 000 und einem 13stiindigen Betrieb fiir eine grófite Abwasser-
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Abb. 3. Maschlnenraum des Hebewerkes Zimpel.

menge von 60 1/sek bemessen. Ais Aushllfe ist eine gleich starkę An

lage vorgesehen.

Die manometrische ForderhOhe betragt etwa 8 m, die geometrische 

etwa 7 m.
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Abb. 4. Schnitt A B.

Schnitt F F

SchnittC-D

Die hauptsachlichsten Teile der Maschinenanlage sind (Abb. 3): zwei 

Elektromotoren von je 20 PS fiir Drehstrom mit 220/380 V Spannung 

(davon ein Motor ais Aushilfe), zwei Leuchtgasmotoren (Deutz) von je 10 PS 

ais Aushilfe, zwei Schieberluftpumpen (Amag-Hllpert), vier Forderkessel 

von je 2,25 m3 Inhalt mit den dazugehórigen zwei Saugwlndkesseln, ein 

Druckwindkessel von 3,5 m3 Inhalt, Umsteuerungsgerate, aclit Riickschlag- 

klappen, zwei Schwimmerschaltungen.

Es sind selbstschreibende Gerate vorhanden, die die Wasserstande 

im Sammelbrunnen, die gefOrderten Wassermengen und die Betriebszeiten 

der einzelnen Fórderspicle aufzeichnen.

Beim Versagen des elektrischen Stromes oder bei sonstigen Storungen 

der Anlage wird durch eine Alarmvorrichtung ein Maschinist des etwa 

20 min entfernten Pumpwerkes Scheitnig herbeigerufen. Der Betrieb 

mit den Gasmotoren wird von Hand aus eingeschaltet. Fiir ernstere 

StOrungen und den Ausfall beider Kraftąuellen steht eine fahrbare 

Diaphragmapumpe mit Benzolmotor und einer Leistung von 60 m3/h 

jederzeit fahrberelt zur Vcrfiigung. Fiir dle Unterhaltung der Maschinen 

ist es im ubrigen erforderlich, daB ein Maschinist taglich etwa zwei 

Stunden tatig ist.

Die bauliche Durchbildung des Hebewerkes zeigen Abb. 4 bis 7.

Das Bauwerk besteht aus dem Sammelbehaiter, dem FOrderkesselraum 

und dem Maschinenraum. Die ersten beiden Raume haben kreisfórmigen 

Querschnitt von 8 in Durchm. und liegen unter Gelande. Der Maschinen

raum ist rechteckig und 8 X  10 m groB. Die beiden oberen Raume sind 

durch eine' Treppe verbunden, wahrend der Sammelbehaiter durch einen 

Schacht vom Maschinenraum aus zuganglich ist. Der unterste Raum wird 

durch einen Luftschacht entiiiftet.

Das Bauwerk wurde in trocke

ner Baugrube hergestellt. Der 

Grundwasserspiegel lag 2 m unter 

Gelande, die festgelagerte Lette 

lag etwa 1,70 m unter der Unter

kante des Bau werkes, und die 

iiber der Lette lagernden Boden- 

schichten waren stark wasser- 

fiihrend. Die Trockenlegung der 

Baugrube war mOglich entweder 

durch eine Absenkung des Grund- 

wasserspiegels, fiir die die Boden- 

verhaltnisse sehr geeignet waren, 

oder durch Rammen einer bis in 

die Lette reichenden eisernen 

Spundwand und darauf folgendes 

Auspumpen der Baugrube. Es 

wurde dle zuerst genannte Her- 

stellungsweise gewahlt, da der 

Kostenvergleich —  unter Beruck

sichtigung der damaligen Eisen- 

preise —  ergab, dafi dieses Ver- 

fahren erheblich billiger war ais 

jenes. Durch eine Absenkungs- 

anlage ln drei Staffeln wurde der 

Grundwasserspiegel um 8,60 m 

gesenkt. Die erste Staffel war 

auBerhalb der Baugrube, die 

beiden anderen waren innerhalb 

der Baugrube angeordnet. Die 

Baugrube wurde senkrecht aus- 

gesteift, indem I-Trager gerammt 

und dazwischen Bohlen gesetzt 

wurden.

Die Abmessung der I-TrHger 

war so gewahlt, daB sie spater 

zur Herstellung der obersten 

Dccke und des Daches verwendet 

werden konnten. Die Sohle des 

Bauwerkes wurde wegen des Auf- 

triebes aus Eisenbeton mit Kuppel- 

bewehrung, das Mauerwerk aus 

hartgebrannten Stelnen in Zement- 

traBmortel hergestellt. Die Isolie- 

rung besteht aus vier bis drei 

Lagen Asphaltpappe, die aufein- 

andergeklebt sind. Sle ist durch 

v2 Stein starkes vorgcblendetes 

Mauerwerk geschiitzt.

Abb. 6. Schnitt C D .

I
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Abb. 5. Schn itt/;/7.
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Abb. 7. Schnitt G H.

Dle Gesamtkosten haben 

162 000 RM betragen und setzen 

sich wie folgt zusammen:
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Erdarbeiten....................................................................... 16 000 RM

Grundwasserabsenkung..................................................  24 000

Bauwerk unter Gelandehóhe........................................ 27 000

Bauwerk Uber Gelandehohe (Maschinenraum ohne

den angebauten Transformatorenraum) . . . .  22000 „

Maschinenanlage (einschl. Strom-, Gas- und Wasser-

anschlufi)......................................................................  51 000 „

N e b e n k o s te n .................................................................  22 000

zusammen 162 000 RM.

Die Betriebskosten (LOhne, Unterhaltung, Strom, Schmiermittel usw.) 

haben 6500 RM im Jahre 1931 betragen oder 1,2 Rpf fur 1 m3 Abwasser 

bei einer Jahresfordermenge von zur Zeit 544 000 m3.

Die Tief- und Hochbauarbeiten wurden von der Firma Fritz Reimer, 

Breslau, ausgefiihrt. Die Maschinenanlage lieferte die Firma Radlik, Berlin.

Die Anlage ist im Dezember 1927 in Betrieb genommen worden 
und hat sich gut bewahrt.

II. Das Abwasserhebewerk Tschansch.

Ais im Jahre 1928 die im Sudosten der Stadt gelegenen Gemeinden 

Klein- und GroB-Tschansch eingemeindet wurden und gleichzeitig in der 

Flur Klein-Tschansch eine Siedlungsfiache von 12 ha GrOfie durch den 

Bau von Kleinstwohnungen erschlossen werdtn sollte, war die Bearbeitung 

der Entwasserungsverhaitnisse dieser Gebiete etforderlich. Der Ent- 

wasserungsentwurf erstreckte sich auch auf die benachbarte Gemeinde 

Brockau, die nicht eingemeindet wurde. Sie besitzt zwar eine eigene 

Entwasserung mit einer Klaranlage, jedoch werden die Vorfluter von den 

Abfiassen der vollkommen ungeniigend arbeitenden Klaranlage so stark 

verunreinigt, daB eine anderweitige Beseitigung der Abwasser erforderlich 

werden wird. Ais wirtschaftlichste Lósung empflehlt sich die Anderung 

der Mischkanalisation in Trennkanalisation und die Aufnahme der Brauch- 

wasser auch aus der Gemeinde Brockau in das stadtische Kanalnetz. Die 

Ausfuhrung dieser LOsung ist aus Mangel an Mitteln vorl3uflg zuriick- 

gestellt worden.

Die Gebiete von Klein-Tschansch, GroB-Tschansch und Brockau 

(Abb. 8) sind zusammen etwa 850 ha groB, von denen zukUnftig etwa 

360 ha bebaut sein werden. Die Regenwasser kOnnen nach vorhandenen 

Vorflutern abgeleitet werden. Die Brauchwasser dagegen werden durch 

Zwischenschaltung eines selbsttatig wirkenden pneumatischen Hebewerkes 

dem vorhandenen Kanalnetz und damit dem Hauptpumpwerk Zehndelberg

Durrgoy

zugefuhrt, das die Abwasser auf die im Nordwesten der Stadt gelegenen 

RIeselgiiter Oswitz, Ransern und Weidenhof fOrdert.

Die Leistung des Hebewerkes wurde der grOBten Abwassermcnge 

entsprechend auf 110 i/sek bemessen. Eine gleich starkę Maschinenanlage 

ist ais Aushilfe vorgesehen. Fiir die Ausgestaltung des Hebewerkes 

Tschansch waren, da die Verhaltnisse sich einander ahneln, die gleichen 

Erwagungen maBgebend wie fiir die Ausgestaltung des Hebewerkes Zimpel, 

iiber dessen Betrieb inzwischen schon giinstige Erfahrungen yorlagcn.

Die Sohle des in den Sammelbrunnen einmiindenden Sammlers von 

500 mm Durcbm. liegt auf -j- 114,00, die Sohle des Vorflutkanals ebenfalls 

von 500 mm Durchm. auf -i- 119,30. Die manomctrische FOrderhOhe 

betragt etwa 8,5 m und die geometrische etwa 7,2 m.

Die Maschinenanlage ist wie die Anlage in Zimpel nach der Bauart 

Radlik ausgefahrt worden. Der grOfieren Leistung entsprechend haben 

die beiden Drehstrommotoren je 30 PS und die beiden ais Aushille 

dienenden Deutzer Leuchtgasmotoren je 14 PS. (SchluB folgt.)

Abb. 8. Ubersichtslageplan.

Die Wiesentbrucke „Gleich und Rund“ in der Landschaft.1)
Von Ministerialrat Hans Friedrich, Reichsbahndirektor in Miinchen.

Den Bau der Wiescntbriicke bei der Stempfermuhle (Frankische 

Schweiz) (Abb. 1), dereń Vorgeschichte bereits im Stahlbau 1929, Heft 11, 

mit einigen Worten angegeben ist, hat die Deutsche Reichsbahn infolge 

der ungiinstigen Finanzlage der Nachkriegs- und Inflationsjahre erst in den

Abb. 1. Blick ins Wiesenttal bei der Stempfermuhle 

vor Baubeginn.

Jahren 1929/30 ausfahren konnen, ais aus Krediten des Reichs und der 

Lander Mittel zur Fertigstellung stillgelegter Nebenbahnbauten fliisslg 

gemacht wurden. Der baureife Brtickenentwurf der Reichsbahnverwa!tung 

lehnte sich im wesentlichen an den preisgekrOnten Entwurf der Brticken- 

bauanstalt Gg. N o e ll & Co. in W iirzbu rg  an, unter entsprechender

l) Vgl. Stahlbau 1929, Heft 11: „Helmatschutz beim Bahn- und
Bruckenbau".

Erganzung und Verbesserung in tief- und wasserbautechnischer Hinsicht. 

Dieser Preistragerin wurde —  den Absichten des Wettbewerbs ent

sprechend —  auch die Lieferung der elsernen Briickenaberbauten iiber- 

tragen.
a) G rund- und AufriB .

Auf die ganze Lange der Briicke veriauft die normalspurige Neben- 

bahn Gasseldorf— Behringersmuhle in der Waagerechten und in einer 

Kriimmung von 325 m Halbmesser (Abb. 2 3, u. 4). Die BriickenhOhe 

iiber der Talsohle betragt durchschnittlich 6 m. Die Brucke ist ais Blech- 

balkenbriicke mit obenliegender Fahrbahn gebaut. Infolge des elnheitlich 

iiber die ganze Brticke hinweg sich erstreckenden Bogenhalbmessers 

werden die sechs gleich bemessenen Oberbauten auch samtllch gleich 

beansprucht, und es wird innerhalb der BrUcke keine Anderung der 

Uberhohung des aufieren Schlenenstranges notwendig.

b) Der U n terbau .

Neben den beiden normal ausgebildefen Widcrlagcrn verdienen be

sondere Erwahnung die funf massiven Zwischenpfeiler, fiir die, der Ari- 

schauung des Preisgerlchts folgend, die k re isrunde  Form ais am zweck- 
tnaBIgsten gewahlt wurde. Dies geschah, nachdem die Reichsbahnver- 

waltung zuvor noch M o de llv e rsuch e  Ober die Sohlenbefestigung und 

die gunstigste Form der Pfeilerunterbauten der geplanten BahnbrUcke 

Uber die Wiesent sowie uber die WasserstrOmungs- u. -Geschwlndlgkeits- 

verhaitnisse an der Stelle der Brucke hatte anstellen lassen, ausgehend von 

der Erwagung, daB diese Versuche einerseits notwendig seien, um den 

Besonderheiten des Taluberganges beim Bau Rechnung tragen zu kOnncn, 

anderseits aber auch allgemein fiir das Bauingenieurwesen von Wert seien. 

Diese Modellversuche wurden vom Geheimen Oberbaurat Prof. 

Rehbock, Karlsruhe, Im dortigen FluBbaulaboratorium yorgenommen, 

und zwar mit zwei Modellen. Mit dem einen (Teilmodell) im MaBstabe 1:50 

wurde die Einwirkung der Einbauten auf die FluBsohle (Kolkbildung) 

untersucht. Das andere (Vollmodell der Wiescntbriicke mit dem dort 

vorhandenen FluBprofil) im MaBstabe 1 : 100 und von etwa 4 m Lange 

diente zur Untersuchung der Abflufi- und StrOmungsverhaitnisse auf der 

ganzen FluBstrecke ohne und mit Rundpfeilern, wobei die Stauhohen 

auf 1 bis 2 cm genau slch bestimmen liefien,
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Abb. 3. Langenansicht, Grundrifi und Querschnitt der Wiesentbriicke.
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Abb. 4. Briickengrundrifi.

Das Ergebnis dieser Modellversuche iiber Art und Form der Kolk- 

wirkungen sowie iiber die darauf fufiende Auffindung einer giinstigen 

Form des Pfeilerunterbaues laBt sich dahin zusammenfassen, daB bei 

kreisrunden Pfeilern ein starker Steinsatz unterhalb der Pfeiler (Abb. 5} 

fiir die Sohlenbefestigung weniger Nutzen bringt ais eine solche Be- 

festigung der Pfeilersohle oberhalb (Abb. 6), da hier die grOBte Kolktiefe 

unmittelbar am Pfeiler auftritt. Es wurden daher weitere Yersuche mit

Abb. 10. Modellversuch fiir den HochwasserabfluB von 330 m3/sek.

einem h a lb e l l ip t is c h  massiven Pfeiler- 

unterbau fluBaufwarts (Abb. 7) gemacht, 

dem sich dann solche mit g e r a d lin ig  be- 

grenzten Pfeilerunterbauten (Abb. 8), die 

sich fiir die Bauausfuhrung mit Spund- 

wanden besser eignen, angeschlossen haben. 

Es ergab sich, dafi diese beiden Arten von 

Pfeilersockeln in bezug auf Kolkbildung 

fast genau die gleiche, giinstige Wirkung 

hatten, dahingehend, dafi bel einer solchen 

Sohlenbefestigung dieEntstehung des Kolkes 

unmittelbar am Pfeiler verhindert und daher 

die Gefahr der Unterspiilung bei Hoch

wasser geringer wird. Fiir die Ausfiihrung 

des Pfeilerunterbaues wurde daher eine 

grundsatzlich der Abb. 9 entsprechende 

Form empfohlen.

Das Vollmodell(Abb. 10) 

zeigt den AbfluB eines Hoch- 

wassers von 330 m3/sek, 

wobei die an den Pfeilern 

auftretenden und die hinter 

den Pfeilern vorhandenen 

FlieBwirbel (Pfeilerwalzen) 

zu erkennen sind. Mit die

sem Modeli konnten ge- 

naue Aufnahmen der Stro- 

mungsrlchtungen sowie der 

sich bildenden Pfeiler- und 

Uferwalzen gemacht wer

den. Der Briickenstau wurde 
bei rein strómendem Ab

fluB und einer Wasser

geschwindigkeit von 1,43 

m/sek zu 0,16 m ermittelt. 

Abb. 11 endlich gibt den 

Abgufi eines Kolkvcrsuches 

am Vollmodell wieder fiir 

eine WasserabfiuBmenge 

von 113 m3/sek bei 20 min 

Uberstromungsdauer.

Beim Briickenbau selbst 

wurde das FluBbett des 

Wiesentflusses unter tun- 

lichst schlanker Linienfiih-- 

rung fluBaufwarts so ver- 

legt, daB es durch das 

vierte Briickenfeld hlndurch- 

fuhrt, damit der Wasser- 

zudrang bei Hochwasser 

von den fluBabwarts ge

legenen BriickenOffnungen 

mehr nach den fluBaufwarts 

gelegenen abgelenkt wird. 

Oberhalb und unterhalb 

der Briickenwiderlager sind 

die normalen Bóschungen der Hochwassermulde durch schraubenfOrmige 

Flachen allmahlich in die Neigung der Widerlagermauer iibergefuhrt, um 

das Hochwasser mOglichst ohne Wirbelbildungen von den Widerlagern 

vorbeizulelten..
Dic zylindrischen Pfeiler und die Widerlager der Briicke sind Im 

Kern aus Stampfbeton hergestellt und im sichtbaren Teil mit rauhbosslertem 

Mauerwerk aus Kalkbruchsteinen verkleldet. An Stelle von Auflager- 

quadem traten 0,5 m starkę Betonabdeckplatten (Schotter in NuBgroBe) mit 

Rundeiseneinlagen (Abb. 12 u. 12a), die den Auflagerdruck glelchmafiig 

auf das darunterliegende Mauerwerk verteilen. Die Betonplatte der Pfeiler 

erhielt 2,90 m, der Pfeilerschaft 3,0 m Durchmesser. Die sichtbaren 

Flachen der Pfeiler und Widerlager sind im lagerhaften Bruchsteinmauer- 

werk mOglichst rauh gehalten, damit sich die Briicke gut ln die Natur 

einpaBt.

In Anlehnung an die fiir die Verminderung des Kolkes am Pfeiler 

giinstigen Ergebnisse der Modellversuehe mit geradlinig begrenztem Unter- 

bau wurde bei der Bauausfuhrung dem oberen Pfeilerfundament eine 

achteckige, gegen den Schaft um 0,5 m vorspringende geradlinige Form 

gegeben, wahrend der darunterliegende Fundamentsockel ąuadratlsch ge- 

staltet ist. Schiiefilich wurde zur weiteren Verringerung der Angrlffe des 

Wassers auf das FluBbett rings um alle Pfeiler eine starkę Sohlenpflasterung 

in e ll ip t is c h e r  Form  (Abb. 13) angeordnet, wobei die kleine Achse der 

Ellipse mit der Querachse des Pfeilers zusammenfailt und rd. 7 m lang, 

die grofie rd. 10 m lang ist. Bei dieser Ausbildung haben sich nach den

Abb. 9. Nach den Modell- 

versuchen empfohlene Form 

des Pfeilerunterbaues.
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Abb. 5. Sohlenbefestigung 

unterhalb des Pfeilers.

Abb. 7.

Halbelliptischer Pfeilerunterbau.

derflu ftenrand der Pflasterung 
is t m it de r Ra sen A  a che 

fe ria h n t

Abb. 6.

Sohlenbefestigung oberhalb des Pfeilers.

Abb. 8.

Geradllnig begrenzter Pfeilerunterbau. Abb. 13. Sohlenpflaster an den Pfeilern.

Rehbockschen Modellversuchen unter den gleichen Abflufi- und Ober- 

strOmungsverhaitnissen die ausgeschwemmten Massen des Kolkes auf die 

Halfte und die Tiefe des Kolkes auf rd. 6 5 %  gegeniiber einem Pfeiler 

ohne Umpflasterung verringert. In die Betonplatten der Pfeiler und Wider-- 

lager wurden Flacheisenbiigel cinbetonlert, auf denen die Achsen der 

Bahn und der Briickeniiberbauten fixiert werden konnen.

Die eigenartige, bei Briickenpfeilern sonst nicht gewohnte Rund- 

(T onnen- )fo rm  der Pfeiler wurde, wie schon erwahnt, aus schOnheitllchen 

und hydrotechnischen Griinden gewahlt. Diese Pfeiler wirken im Land- 

schaftsbilde moglichst unauffailig und bieten dem Beschauer von allen 

Seiten und von jedem Standpunkt aus eine gleich grofie, tunlichst ein- 

geschrankte Anslchtfiache dar, entgegen den sonst iiblichen, gleichlaufend 

zur Flufirichtung und schrag zur Briickenachse eingestellten Pfeilern, die 

im vorliegenden Falle bei dem spitzen Winkel (36°) zwischen Briicken-

T J 1 7,53 9
Abb. 12.

Pfeileraufsicht und -bewehrung.

und Talachse iiberniafiig 

(bis zu 15 m) lang und 

massiv geworden wSren 

und in ihrer Langsseile 

auffallend grofie Ansicht- 

fiachen aufgewiesen hatten. 

Insbesondere hatten solche 

Langpfeller sich hier kulis-

senartig aneinandergereiht und von der nahen Landstrafie aus den 

Durchbllck durch die Brucke stark beeintrachtigt. Die fertigen zylindri- 

schen Pfeilerschafte boten vor dem Aufbringen des Elseniiberbaues 

ein beim Briickenbau sonst nicht gewohntes Bild (Abb. 14), dessen 

sich sogar der Volkswitz bemachtigte, indem er sie gut bayerisch ais 

„Mafikrugpfeiler" betitelte.

c) D e r  e is e rn e  O b e r 

b au .

Die Brucke hat sechs 

gleiche, oben wie unten 

waagerecht abschliefiende 

vollwandige Blechtrager- 

iiberbauten m it rechtwink-

Abb. 12a.

Abb. 11. Modellversuch iiber die Kolkwirkung an der Brucke. Abb. 14. Der fertige Briickenunterbau.
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Beobachtungen bei den Hóhenmessungen an der Nordschleuse und Columbusmauer

Alle Rcchtc vorbchaltcn. in Bremerhaven.
Von Ingenleur Karl Eicke, Wesermiinde.

Ais mit dem Bau der Nordschleuse begonnen wurde, war bereits 

bekannt, daB der Boden in Bremerhaven sehr der Bewegung ausgesetzt 

ist. Um wahrend der Bauzeit jeder elntretenden Bewegung rechtzeitig 

entgegentreten zu kónnen, wurden vor Beginn des Baues umfangreiche 

Sicherheitsmessungen vorgenommen. Meine Aufgabe war die Ober- 

wachung dieser Sicherheitsmessungen und dereń weiterer Ausbau.

Bel Durchfiihrung der Hóhenmessungen, die zuerst ohne Beriick- 

sichtigung der Tide vorgenommen wurden, tauchten Unstimmigkelten in 

den Messungen auf, die dazu fiihrten, naher auf eine mógliche Tiden- 

bewegung der Bauwerke einzugehen. Gemessen wurde mit einem Zeiss- 

Nivellierinstrument III mit Keilstricheinteilung und mit einer Prazisions- 

Nivellierlatte mit Invarband. Das Instrument gestattet das unmlttelbare 

Ablesen von 20tel mm.

Zur einwandfreien Durchfiihrung der Hóhenmessung wurden Bohr- 

pfahlfestpunkte hergestellt, die bis In den diluvialen Sand reichten und 

mit Eiseneinlagen versehen waren. Aufierdem wurden an den bestehenden, 

ebenfalls Im Sand gegriindeten Kajen Mauerbolzen angebracht und diese 

in  die Hóhenbeobachtungen mit einbezogen. Angeschlossen wurden

diese neuen Festpunkte an einen von der Landesaufnahme elngetragenen 

Festpunkt.

Bald nach Beginn der Grundwasserabsenkung zeigten sich betrachtliche 

Hóhenunterschiede innerhalb der neu gegriindeten Festpunkte, was dazu 

veranlafite, die Einmessung der Festpunkte in kurzeń Zeitabstanden zu 

wiederholen. Die Senkungen der in den diluvialen Sand gegriindeten 

Festpunkte waren wahrend der Bauzeit recht bedeutend1).

Hóhenbolzen wurden zur Kontrolle der auftretenden Bewegungen 

auch sogleich in den neu fertiggestellten Baublócken gesetzt und in die 

Hóhenbeobachtungen mit einbezogen, die auch die anschlicfiende, un

mittelbar am offenen Weserstrom erbaute Columbusmauer umfafite.

An dieser Mauer, an der Im Durchschnitt ein Tidenhub von 3,00 

bis 3,50 m auftritt, zeigten sich Hóhenunterschiede von 3 bis 4 mm bei 

den in kurzeń Zeitabstanden vorgenommenen Messungen. Eine Messung, 

die danach bei HW und NW ausgefiihrt wurde, zeigte, dafi die Mauer

*) S. Bautechn. 1931, Heft 28, Baurat O tto : Die Untersuchung des 
Baugrundes und die Wasserhaltung.

Abb. 15. Einfahren der eisernen Óffnungsfelder.

liger Anordnung, obenliegender Fahrbahn, oberem und unterem Verband, 

beiderseitige Fufiwege und Holzquerschwellenoberbau. Die Stiitzweite jedes 

Offnungsfcldes betragt 25 m, die Gesamtlichtweite der Briicke 153,06 m. 

Der Haupttragerabstand ist 1,90 m, die Konstruktlonshóhe =  2,550 m. Ais 

Baustoff fiir die Uberbauten wurde St 37 verwendet. Ais Verkehrslast 

ist der Festigkeltsberechnung der Lastenzug E  zugrunde gelegt. Das 

Gesamtgewicht der Eisenkonstruktion samt Geiander und Auflager betragt 

rd. 285 t, die Gesamtanstrichflache rd. 3000 m2.

Der Eiseniiberbau hat einen unauffallig stumpfen, gelbgriinen Anstrich 

erhalten, der in seinem naturnahen Farbton nicht aus der Umgebung 

herausfallt. Die Lieferung der ganzen Eisenkonstruktion war der Briicken- 

bauanstalt G eo rg  N o e ll & Co. in W iirzb u rg  ais der Preistragerin des 

Biiickenwettbewerbes vom Jahre 1920 iibertragen. Ihr oblag auch die 

fertige Aufstellung (Abb. 15 u. 16), die fiir jedes einzelne Offnungsfeld 

(Versandgewicht 42,5 t) vom Bahnwagen aus mit Hilfe geeigneter Portal- 

krane in kiirzester Zeit und in gewohnt fachmannischer Weise durch- 

gefiihrt wurde.
d) K osten.

Die Gesamtkosten der Briicke betragen rd. 186 000 RM, davon fiir 

den Unterbau — rd. 63 000 RM, fiir den eisernen Uberbau =  123 000 RM. 

Eine Kostenmehrung ergab sich aus unvorhergesehenen Erschwernissen 

bei der Pfahlgriindung von vier Pfeilern und einem Widerlager.

Art eine technische Zierde des Talgrundes, so daB mit der Art und Weise 

ihrer Gestaltung nun auch jene weiten Kreise des Heimatschutzes und 

der Naturpflege, die zuvor lebhafte Bedenken wegen der Beeintrachtigung 

des Landschaftsbildes hegten, einverstanden sein kónnen. Dies um so 

mehr, ais es alich gelungen ist, bei der anschliefienden Llnienfuhrung der 

Bahn stórende Einfliisse auf die 50 m oberhalb der Wiesentbriicke gelegene 

idyllische Stempfermiihle und ihre reizvolle nachste Umgebung zu ver- 

meiden, indem die dieser Mtihle gegeniiberliegenden pittoresken Fels- 

schroffen und Wanjle im wesentlichen unverandert erhalten' bleiben 

konnten, ebenso wie der zur Stempfermiihie iiber den Bach fiihrende 

malerische Holzsteg, die Stau- und Wlesenbewasserungsanlage sowie die 

dortigen eigenartigen Eiben-Baitmgruppen.

Z u sam m en fa ssu ng .

Die an sich und in ihren Einzelabmessungen und -anordnungen nicht 

bedeutende Bahnbriicke iiber die Wiesent stellt ais Ganzes und ais Be- 

standteil der Umgebung ein Ingenieurwerk dar, das in konstruktiver, 

schónheitlicher und wirtschaftllcher Hinsicht wohl befriedigt. Es zeigt, 

wie sich auch unter besonders schwierigen órtlichen Verhaitnissen mit 

einfachen Mitteln geeignete Lósungen fiir ein technisches Werk finden 

lassen, so zwar, daB es tunlichst wenig ais Fremdkórpcr in der Landschaft 

empfunden wird, vielmehr sich durch die Schlichtheit und Rulie der Linien- 

fiihrung harmonisch und ungezwungen in die natiirliche Umgebung ein- 

fiigt. So bildet denn die fertige Wiesentbriicke „Gleich und Rund" — 

gesehen an ihrer Einfachheit, Ebenmafiigkeit und Abrundung — nach ihrer

Abb. 17. Die fertige Briicke in der Landschaft.

Die Reicbsbahnverwaltung kann sich mit dem schlichten, den heutigen 

Auffassungen iiber das Wesen der Schónheit bei Ingenieurbauten entgegen- 

kommenden Bauwerk, das an einem der Widerlager die Anschrift tragt: 

„Wiesentbriicke, erbaut 1929/30, ais von Hindenburg Reichsprasident war", 

wohl sehen lassen (Abb. 17).
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Abb. I .  Bewegung des Festpunktes M . B. 50 

wahrend einer Tide.
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Abb. 2. Columbusmauer
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Abb.. 3.

Hóhenmessung zwischen F. P. 47 

und M. B. 50 wahrend einer Tide.

bei H W  rd. 4 mm tiefer lag ais bel NW . Bei den dann wiederholt vor- 

genommenen Messungen bei HW  und NW konnte ein ganz bestimmtes 

Verhaltnis festgestelit werden gegeniiber dem Hóhenunterschiede von 

HW  zu NW , wie nachstehende Tabelle zeigt.

Tag der 

Messung

Tageszeit

Niedrig
wasser 

bzw. Hoch
wasser

Wasser

stand

Tiden

hub

H6hen- 
uuterschledc 
der Mauer 

zwischen UW 
u. NW. Mittel 

der B. v. 50 bis 84

Std. Std. ni ni mm

12. 6 . 1930 
12. 6 . 1930

qoo__

1415 _

925
1430

NW  8«  
HW  14'=

+ 0,30 
+  3,80

3,50 4

19. 8. 1930 
19. 8. 1930

l 4oo _  

700___
1530
830

NW  1 4 15 

H W  715
+ 0,60 

+ 3,35
2,75 1,7

10. 11. 1930 
10. 11. 1930

1000 —  

1525 —

1035

1610

NW 10:5 
H W  1550

+ 0,95 

+ 4,55
3,60 4

9. 12. 1930 

9. 12. 1930

920 _  

1515 —

1050

1635
NW  10'° 

H W  15'5

i  0,0 
+  3,55

3,55 4 ,1

13. 2. 1931 

13. 2. 1931

0 55 ___

16t0 —

(115

1720
H W  953 
NW  16*°

-f 3,80 

+  0,85
2,95 3,1

Um die Bewegung der Mauer wahrend einer Tide kennen zu lernen, 

wurde ein Bolzen an der Mauer alle haibe Stunde beobachtet. Diese 

ebenfalls wiederholt ausgefiihrten Messungen ergaben, daB die gróBten 

Bewegungen In den mittleren zwei Stunden auftraten. In Abb. I ist die 

Bewegung des Mauerbolzens Nr. 50 an der Columbusmauer und der da

zu gehórige Wasserstand wahrend einer Tide graphisch aufgetragen.

Die Hóhenmessungen der Columbusmauer wurden angeschlossen an 

den neu gegriindeten Bohrpfahlfestpunkt Nr. 47, der etwa 150 m land- 

einwarts liegt. Dieser Festpunkt Nr. 47 (Nr. 79 des Kilstennivellements) 

durfte ais fest angenommen werden, da er bei den einzelnen Beobachtungen

Abb. 4. Bewegung des M. B. 50 

nach der Hóhenmessung in Abb. 3 

und die dazugehorige Tidenkurve.

keine Senkungen zeigte gegenuber den 

Festpunkten der Landesaufnahme. Es wurde 

aber festgestelit, daB die Tidenbewegung 

nicht nur unm ittelbar am Wasser wirkte, 

sondern dafi diese Bewegung auch an 

Bauwerken auftritt, die weiter landeinwarts 

liegen. Zur Feststellung der Bewegung des 

Bohrpfahlfestpunktes Nr. 47 wurde wieder 

alle l /2 bis l  Std. gemessen; zwischen ihm 

und dem Bolzen an der Mauer wurden 

zwei weitere Punkte I u. II hergestellt, die 

bel jeder Hin- und Riickwartsmessung ais 

Zwischcnpunkte benutzt wurden (Abb. 2). Die Vor- und Riickwartsmessung 

wurde dann ebenfalls graphisch aufgetragen, neben den graphisch dar- 

gestellten Bewegungen des Mauerbolzens und des Wasserstandes (Abb. 3

u. 4). Die auf diese Weise graphisch dargestellte Messung wurde aus- 

gefiihrt einen Tag nach Springtide, um ein móglichst deutllches Ergebnis 

zu erzielen. Um diese Zeit ist bekanntlich der Tidenhub grófier ais bei 

Niptide, und dementsprechend mufi auch die Mauer eine gróBere Bewegung 

machen. In der graphischen Darstellung der Vor- und Riickwartsmessung 

(Abb. 3) sind die Hóhenunterschiede um NW  bzw. HW  sehr gerlng, sic 

werden grófier in halber Tide. Aufierdem riickt der Ausgangspunkt 

F. P. Nr. 47, der bei Beglnn jeder Messung in dcrselben Hohe angenommen 

ist, bei der Riickwartsmessung nach unten. Hieraus ergibt sich, dafi auch 

der festpunkt Nr. 47 der Tidenbewegung ausgesetzt ist und diese sich 

wellenfórmig nach hinten fortsetzt.

Auf Grund dieser Beobachtungen wurden die fertiggestellten Kajen 

an der Nordschleuse, bei denen die Bewegung nach der Hinterfiillung 

und der Frelbaggerung sich sehr verlangsamt hatten2) und teilweise schon 

der Tide unmittelbar ausgesetzt waren, nur um H W  oder NW  eingemessen. 

Nach der vollstandigen Setzung der Baublócke wurde auch hier die Tiden

bewegung festgestelit. Die ausgefiihrten Langstreckenmessungen wurden 

danach ebenfalls nur um H W  oder NW  ausgefiihrt. Ein gutes Ergebnis 

war dadurch immer sichergestellt.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dafi man belm NWellieren 

und bei der Auswahl der Festpunkte im Kilstengebiete mit grofier Vor- 

sicht zu Werke gehen mufi, da Gelandeflachen und Hóhenfestpunkte an 

Bauwerken, die durch die Tide eine Bewegung ausfiihren, zu recht weit- 

tragenden Fehlschltissen fiihren kónnen.

2) Vgl. Bautechn. 1930, Heft 25, Baurat ®r.=2>ug. A g a tz :  Die G rund
lagen der Entwurfbearbeltung und Bauausfiihrung der Nordschleusen- 

anlage in Bremerhaven; sowie Bautechn. 1931, Heft 28, Baurat O t t o :  
Die Untersuchung des Baugrundes und die Wasserhaltung.

1 8  9  10 11 12 13 71 h  15
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^  - >6,m

>6,1*6
>6,115



462 Yermischtes —  Patentschau
DIE BAUTECHNIK

Fachschrift f. d. ges. Bauingenleurwesen

Yermischtes.

M in d o c h s e

' m .

---------13,10
-------- 9.1f

Saulen-u. Trager - I—
yerbindungen —

Abb. 2. Hochbehalter ln Columbus. Schnitt und Einzelheiten.

Abb. 1 zeigt den in Columbus aufgestellten Behalter in der Ansicht. 
Aus dem ln Abb. 2 wiedergegebenen Schnitt sind die Umrlfiformen und 

die besondere Anordnung der Dachsparren an der Aufienseite der Dach- 

haut zu erkennen. Dadurch ist der untere Tell des Dachlnnern bis zu 

etwa 3,5 m Hóhe fiir die Wasseraufnahme ausgenutzt. Es sind zwólf 

aufien radial liegende Sparren und diesen entsprechend vertellte Boden- 
unterstiitzungen vorgesehen. Das Steigrohr hat etwa 3 m Durchm., der 

Boden liegt rd. 23 m iiber der Oberkante des Grundbaues.

Die gleiche Fach-

Abb. 3. Hochbehalter in Indianapolis. 

Ansicht.

schrift enthalt anschlie- 
fiend auf S. 281 einen 
weiteren Aufsatz iiber die 

neue Behalterform, worin 

der im Jahre 1931 ln 
Betrieb genommene Ver- 

sorgungsbehalterderStadt 
Irvington der Indianapolis 
Water Co. (Abb. 3) be- 

schrieben wird. Dieser 
zelchnet sich durch eine 

besonders flachę Form 

bei dem verhaitnismafiig 
grofien Fassungsvermógen 

von rd. 6750 m3 aus. Die 

Gesamthóhe des Bau
werks betragt 29 m , die 
Wasserhóhe 7,6 m. Der 

Behalter ist dem Hoch- 

druckgebiete der Mittel- 
stadt angeschlossen, zu

INHALT: Die neuen Abwasserhebewerke der Stadt Breslau. — Die W iesentbrucke „Gleich 

und Rund“ ln  der Landschaft. — Beobachtungen bei den HOhenmessungen an der Nordschleuse 

und Colum busmauer ln Bremerhaven. — V e r m ls c h t e s :  Eiserne Hochbehfilter m it geringer Bau- 

hOhe. — H aitbarkelt getrflnkter Holzpfflhle. — P a t e n t s c h a u .
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Druck der Buchdruckerel GebrOder Ernst, Berlin.

Eiserne H ochbeha lter m it geringer B auhóhe . In den letzten 

Jahren ist in den V. St. A. in fiinf verschiedenen Stadten eine neuartige 

Form fiir Hochbehalter zur Anwendung gekommen, die sich durch ein 

grofies Fassungsvermógen bei geringer Bauhóhe auszeichnet. Diese in
Stahl errichteten Behalter ha

ben, wie Eng. News-Rec. 1932, 

Bd. 108, Nr. 8 vom 25. Februar,

S. 279, berichtet, eine zylin- 
drische Form und einen nach 

der Mlttelachse geneigten, auf 

Stutzen ruhenden Boden. Ihr 
Fassungsvermógen liegt zw i

schen 5500 und 9100 m 3. Der 

grófite dieser Behalter ist in 
der Stadt Columbus, Ohio, er
richtet (Abb. 1).

Die Vorteile dieser Bau- 
weise wurden zuerst von 

George T. H o r to n , dem Pr3- 

sidenten der Chicago Bridge & 
Iron Works im Jahre 1929 im 
Vergleich zu den Behaitern 
m it kugeliger und ellipsoidi- 

scher Bodenform hervorgeho- 

ben. Wahrend die kugeligen 
Bóden in hangender Ausfiih
rung den geringsten Stoffver- 

brauch ergeben, wird dieser 
bei den ellipsoidlschen Formen 
bereits so hoch, dafi der Auf- 

wand an Stoff fiir den Boden 
Abb. 1. Hochbehalter in Columbus. und die erforderlichen Unter- 

Ansicht. ziige dem Stoffverbrauch fiir

die bei der neuen Form vor- 

gesehenen Bodenunterstiitzungen gleichkommt. Die Bauhóhe, die mit 
Riicksicht auf móglichst geringe Schwankungen des Wasserstandes im 

Vergleich zum Durchmesser niedrig zu halten ist, wird bei den Horton- 

behaltern am kleinsten.

dessen Versorgungsbereich 50 000 Kópfe gehóren. Die Schieber werden 
durch ein Solenold angetrieben, das durch ein Quecksilbermanometer ge- 

steuert wird. Diese Einrichtungen wie auch der Wasserstandanzeiger sind 

in einem Raum am Fufi des Bauwerks untergebracht.
Der Behalter wurde von den Chicago Bridge & Iron Works geliefert 

und aufgestellt. —  Zs. —

H altbarke it getrSnkter H o lzp fah le . W ie wirkungsvoll das Tranken 

des Holzes in Hinsicht auf dessen Lebensdauer sein kann, ist durch einige 
Falle, iiber die Eng. News-Rec. vom 10. Marz 1932 berichtet, in den
V. St. A. in der letzten Zeit bewiesen worden, wo mit Kreosot getrankte 

Pfahle ausgegraben worden sind. A lle Falle betreffen Pfahle in sandigem 
Boden, in den das Regenwasser eindringen konnte, so dafi der Sand 
zeitweilig feucht, bei langerem Ausbieiben des Regens aber trocken ist. 

Im ersten Falle handelte es slch um die Griindung einer Drehscheibe, 

die im Jahre 1911 gebaut war, dereń Pfahle also, ais sie im Jahre 1931 

freigelegt wurden, 20 Jahre dem schwankenden Wassergehalt ihrer Um- 
gebung ausgesetzt waren. Sie sahen aus, ais ob sie eben erst eingetrieben 

worden waren. Beim Anbohren ergab sich, dafi sowohl der getrankte 

Aufienteil ais auch der ungetrankte Kern vollstandig gesund war. Die 

T rankungwar etwa 6,5 cm tief eingedrungen. Es war noch ein deutlicher 
Geruch nach Kreosot wahrnehmbar. Die Bohrspane farbten noch ab.

Bel der Pfahlgriindung eines Bahnsteigdaches wurden aus dcm 

Jahre 1914 stammende, also 17 Jahre alte Pfahle 60 cm unterhalb der 
Betonplatte, die sie tragen, angebohrt. Auch hier zeigte sich sowohl die 

getrankte Schale wie auch der weifie Kern ais vollstandig gesund. Die 

Pfahle stehen in einer sandigen Schiittung, und das Regenwasser vom 
Dach yersickert im Bahndamm, da die Abfallrohre frei ausmiinden und 

keine Ableitung fiir das Wasser vorhanden Ist; sie werden also sicher 

kraftig durchfeuchtet, trocknen aber anderseits, von Sand umgeben, bei 
langere Zeit ausbleibendem Regen kraftig aus.

Bel einer Bekohlungsanlage am Mlssissippi schwankt der Wasserstand 

um etwa 12 m, und die Pfahle, die den Aufbau tragen, rcichen bis etwa
6 m iiber NW. Bel der Planung ergab slch, dafi diese Art der Griindung 

unter Verwendung von mit Kreosot getrankten Pfahien erheblich billiger 

ware, ais wenn man ungetrankte Pfahle in Hóhe N W  abgeschnitten hatte, so 
dafi sie dauernd benetzt blieben, und auf dieser Flachę den Bau auf- 

gesetzt hatte. Im Dezember 1931 wurden diese Pfahle untersucht, nach

dem das Bauwerk im Jahre 1917 errichtet worden war. Auch hier rochen 

die Bohrspane stark nach Kreosot, das etwa 4 bis 5 cm tief eingedrungen 

war, und der ungetrankte Kern war ebenso gesund wie die getrankte 
Schale; dieser Kern roch sogar deutlich nach Harz, ein Bewels, dafi die 

getrankte Schale einen wirksamen Schutz fiir ihn bildet.
Dasselbe Ergebnis zeigte sich bei der Pfahlgriindung eines 50 m hohen 

Schornsteins, die, aus dem Jahre 1919 stammend, im Jahre 1931 frei

gelegt wurde, damit man die Pfahle untersuchen kOnne.
Haben sich die mit Kreosot getrankten Pfahle einmal so lange ge- 

halten und slch dann ln unverandertem Zustande gezeigt, so darf man 

wohl annehmen, dafi ihre Lebensdauer ebenso unbegrenzt ist wie die 

ungetrankter Pfahle, die dauernd vom Wasser umgeben sind.

Ein Getreldesilo in Chicago, der auf ungetrankten Pfahien steht, hatte 

sich nach der Flufiseite geneigt, und ais seine Pfahlgriindung freigelegt 

wurde, zeigte sich, dafi die obersten 15 cm der Pfahle vollstandig verfault 
waren. Es erforderte einen Aufwand von 30 000 Dollar, um diese Telle 
der Pfahle zu beseitlgen und an ihrer Stelle eine Betonschlcht einzubringen. 

Man hatte augenscheinllch beim  Entwurf und Bau des Silos nicht an die 

Schwankungen des Wasserstandes und ihre Folgen gedacht und mufite 
dafiir nunmehr teuer bezahlen, was leicht hatte vermieden werden kónnen, 

wenn man getrankte Pfahle verwendet hatte. Wkk.

Patentschau.
E inr ich tung  an m ehrte iligen , bew eg lichen W ehren zurT rocken-  

le gung  der vom  Unterwasser aus zug& nglichen A bd ich tung  der 

W ehrte ile  gegene inander. (KI. 84a, Nr. 532 507 vom 1. 4. 30 von 

Vereinigte Stahlwerke AG  in Dortmund.) Um bei Wehren mit auf- 
einander gleitenden Wehrteilen eine Ausbesserung 

bzw. Auswechslung der Dichtung ohne Absenkung 

des Staues zu ermóglichen, w ird unterhalb der 
/ eigentlichen Langsdichtung a der Wehrteile an der

/  Unterkante des Wehrobertelles b eine Holzleiste c
/  angebracht, die im gewóhnlichen Betrieb nicht ais

/  Dichtung dient. Erst bei Undlchtigkeiten oder

/  Beschadigungen der Dichtung a tritt die Leiste c
J  ln Tatigkeit, wobei Schlacke oder Asche dicht

oberhalb des Wehrkórpers in das Wasser geschiittet 
wird, und zwar so lange, bis der Balken c vollkommen dicht gegen den 

Unterteil des Wehrkórpers abschllefit. Die eingeschiitteten Teilchen sinken 

hinab, geraten in den Sog und werden vor der Leiste c festgehalten.


