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kann. Der Brunnen erhait damit grofieres Eigengewicht, und die meist 

nótige Auflast wird am besten so hoch iiber dem Boden aufgebracht, daB 

beim weiteren Absenken der teure Umbau der Auflast vermieden wird. 

Im vorlicgcnden Falle wurde der Brunnen mit insgesamt 1301 Boden 

beschwert. In Abb. 4 sleht man diese Belastung.

Bau eines Sammelbrunnens fiir das neue
Alle Rechte vorbehn!ten. Von Dipl.-Ing. Friedrich

Im Dezember 1931 wurde in der Westfassung des neuen Grundwasser- 

werks der Stadt Magdeburg ein Sammelbrunnen von 16,60 m Gcsamthóhe, 

davon 12,60 m im Grundwasser, im Rohbau fertiggestellt. Der Brunnen 

soli der Nutzwassersammlung dienen und muB gegen Grundwasser dicht 

sein. Die oft unvoihersehbaren'Schwierigkeiten beim Bau eines solchen 

Brunnens bergen fiir den Ausfiihrenden ein bctrachtliches Risiko. Die 

foigenden Ausfiihrungen sollen dazu beitragen, das Risiko richtig ein- 

zuschatzen, und auf erfolgreiche Arbeitsmethoden hinweisen.

Abb. 1 zeigt die Konstruktion des kreisrunden Brunnens. Die Wandę 

bestehen aus Kiinkermauerwerk in hochwertigem Zementmórtel. Ungefahr

6,0 m lange senkrechte Rundeisenanker 0  26 mm in 1,0 m Abstand, die 

an den StóBen um waagerechte Rundelsenringe 0  20 mm greifen, sichern 

das Mauerwerk gegen AbreiBen. Die Eisenbetonschneide ist mit einem 

genieteten Flachcisenschuh versehen. Auf einen Anstrich des auBeren 

hochwertigen Zementputzes wurde verzichtct. Innen wurde das Mauer

werk unmittelbar nach dem Mauern verfugt. Die Betonsohle erhielt ais

innere Schutzschicht eine Klinker- 

rollschicht. Aus Abb. 2 ist die 

Schneide ersichtlich.

Abb. 1. Konstruktionszeichnung.

T
Abb. 2. Die Schneide.

Der Boden sollte nach Bohrergebnissen aus teils feinerem, teils grobem 

Sand bestehen. Man traf jedoch bei der Ausfuhrung Tonzungen, dereń 

DurchstoBen betrachtliche Schwierigkeiten bereitete. Folgender Bauvorgang 

wurde gewahlt: offener Aushub bis zum Wasserspiegel, Absenkung von 

dort durch Ausbaggerung innerhalb des Brunnens und gleichzeitige Hoch- 

mauerung. Die Betonsohle wurde ais Unterwasserschiittbeton mit orts- 

festem Rohr hergesteilt.

Ein Eimervertikalbagger, mit dem der nasse Aushub begonnen wurde, 

erwies sich bald fiir den uberaus feinen Schwemmsand der oberen Boden- 

schichten ais unbrauchbar. An seiner Stelle wurde ein Greifer von l/s m3 

Fassung eingesetzt, der iiber einen Derrick-Kran von einer Benzinwinde 

mit 15-PS-Motor gehoben wurde. Ais ungefahr 5,0 m unter der Auf- 

stellungsebene die schon erwahnten harten Tonzungen getroffen wurden, 

reichte auch der Greifer, der ja nie unmittelbar unter die Schneide fassen 

kann, nicht allein aus. Ein Durchbohren des Tons mit dem Bohrgcrat 

w3re recht kostspielig gewesen. Da Dampf verfiigbar war, wurde deshalb 

mittels einer Dampfspiilpumpe auBen am Brunnenkranz gesptiit, und es 

gelang, bel 8 at Wasserdruck mit 3/4zOlliger Spiillanze ohne Spitze die 

Tonflecken verhaltnismafiig schneli zu durchschneiden.

Abb. 3 zeigt den Bagger- und Spiilbetrieb. Die Lanze ist im Boden, 

der Zuleitungsschlauch wird gefiihrt. Der Kran wird zweckmafiig móglichst 

hoch aufgebaut, damit man das Mauerwerk móglichst hoch fertigstellen

Abb. 4. Auflast.

Wahrend fiir die Bedingungen unter 1 und 2 ganz und unter 3 teil

weise allgemein giiltige und vorher bekannte Gesichtspunkte zur Erreichung 

des schnellsten Arbeitsfortganges maBgebend sind, erfordert Punkt 4

—  die Vielartigkelt der Bodeneigenschaften —  von Fali zu Fali besondere 

MaBnahmen.

Allgemein laBt sich iiber die Konstruktion folgendes sagen:

Die Schneide (Abb. 2) soli móglichst scharf zulaufcn. In Hóhe der 

oberen Schneidenkante dient ein auBerer Riicksprung (hier 3 cm) der

Abb. 3. Bagger- und Spiilbetrieb.

Der Bewegungsfortschritt des Brunnens hangt ab:

1. von dessen Konstruktion,

2. vom,Gewichte des Brunnens, am besten ausgedriickt im Ver- 

haitnis zur auBeren Mantelfiache im Boden,

3. von Arbeitsart und Gerat,

4. von Festigkeit, Lagcrung und Gleiteigenschaften des Bodens.
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Verminderung der aufieren Mantelreibung. Dariiber hinaus wurde hier 

dem Brunnen auf die untersten 5,0 m ein Riicklauf von 12,5 cm gegeben. 

Diese Mafinahme erscheint dem Verfasser jedoch fur die Absenkung nicht 

mehr von Bedeutung. Sie wirkt dagegen beim Mauern stark erschwerend. 

Die Mantelreibung wird weiter durch mOglichst glatte Aufienflachen 

verringert. Vorteilhaft ist stets ein aufierer Anstrich, der aufierdem fiir 

die Wasserdichtigkeit noch eine weitere Gewahr gibt.

An Stelle des Mauerwerks hatte sich ebenso wirtschaftlich und mit 

mehr Gewahr fiir die Dichtigkeit Eisenbeton in Gleitschalung ais Baustoff 

verwenden lassen. Beim Betonieren in Gleitschalung hat man wie beim 

Mauern dic jeweilige HOherfiihrung willkiirlich in der Hand, ohne durch 

die Einschalung behindert zu sein.
Ober Punkt 2 und 3 wurde bereits gesprochen. Es sei noch erwahnt, 

dafi das Aufbringen von Auflast zur ErhOhung des Gewichtes immer 

vortcilhafter sein wird ais etwa die VergrOBerung der Wanddicken. Das 

beste AushubgerSt fiir samtliche Bodenarten ist der Greifer.

Viele Mafinahmen mufiten im vorliegcnden Falle getroffen werden, 

um den ungiinstigen Bodeneigenschaften elnlgermafien zu begegnen. 

Beim Baggern schwimmt der Boden unter der Schneide nach, so dafi der 

Aushub grOfier wird ais der vom Brunnen verdr3ngte Raum. Es wird 

unten gezelgt werden, welche Ausmafie dieser Mehraushub hier annahm. 

Die ungiinstigsten Bodenarten sind Ton, Lehm oder das Vorkomnien sehr 

grofier Findlinge und sonstiger Hindernisse. Alle anderen Sorten kenn- 

zeichnet ihr Bóschungswinkel. Je flacher sie bOschen, um so nachteiliger 

sind sie der Absenkung und dem Aushub. Die giinstigste Bodenart ist Kies.

Um ein zu starkes Nachschwimmen des Bodens zu hemmen, wurde 

im Brunnen Wasserilberdruck geschaffen. Reisigpackungen (Stroh oder 

Schotter) aufierhalb, die mit hinunterwanderten, verfestigten den Boden. 

Wasserunterdruck im Brunnen diente der Beseitigung einiger Steine von 

der Schneide. Einseitiges Absteifen und unsymmetrische Auflast richteten 

und verschoben den Brunnen. Die Tonschicht wurde wie geschildert 

zcrschnltten. Das letzte Mittel, um Hindernisse zu beseitigen, ist der 

Taucher. Nur seiten wird man eine geniigend machtige, undurchiassige 

Schicht treffen, um im Trockenen weiter fOrdern zu kOnnen.
Die folgenden Angaben beruhen auf genauen Messungen wahrend 

der Bauausfiihrung. Es wurden am Ende jeder der 70 Baggcrschichten 

an vier Punkten die Hohenlage der Schneide und die des Bodens inner- 

halb festgestellt. Aufierdem wurde die wirklich gefOrderte Bodenmenge 

jeweils bestimmt. Beim Vergleich dieser Messungen zelgen sich deutlich 

die durch Auswcchslung des Arbeitsgerates und durch die Tonzungen 

hervorgerufenen Anderungspunkte im Bewegungsfortschritt, und zwar:

Die Ausgangsordinate der Schneide war + 56,60.

Z us tand  1: Schneide auf Ordinate + 55,28.

Der Vertikalbagger wird gegen den Greifer ausgetauscht. Der Boden 

bestand gleichmafiig aus sehr feinem Sand. Gewicht des Brunnens ab- 

ziiglich Auftrieb je m2 Aufienflache im Boden 2,03 t. Der Brunnen war 

bisher in Bewegung, obwohl die Schneide nicht frei war. Der durch- 

schnittliche Absenkungsfortschritt je Schicht betrug 22 cm.

Z us tand  2: Schneide auf Ordinate + 52,00.

Zwischen 1 und 2 bestand der Boden teils aus feinem, teils grobem 

Sand.

Der Brunnen sltzt auf mehreren Tonlinsen fest, zwischen denen der 

Sandboden durchgleitet. Gewicht je m2 Aufienflache In Punkt 2 1,36 t. 

Der Brunnen war zwischen 1 und 2 gut in Bewegung. Durchschnittlicher 

Absenkungsfortschritt je Schicht 66 cm.

Z us tand  3: Schneide auf Ordinate + 50,84.

Die Tonlinsen zwischen 2 und 3 sind durchschnltten.

Der Brunnen hatte sich schiefgestellt. Der grOfite HOhenunterschied 

der Schneidenpunkte betrug 26 cm. Die Baggerung konnte den Brunnen 

bei anfanglich 1,36 t/m2 Gewicht nicht In Bewegung bringen. Es wurde 

gespiilt. Das Gewicht je m2 Aufienflache In Punkt 3 von 1,17 t bringt

a) Zusammenstellung der FOrdermengen 

von 0 bis zu den angegebenen Tiefen.

den Brunnen wieder in Bewegung. Absenkungsfortschritt zwischen 2 und

3 i. M. 5 cm.

Z us tand  4: SchluBzustand. Schneide auf Ordinate +45,05.

Der Boden bestand zwischen 3 und 4 aus feinem und grobem Sand 

mit geringen Kohle- und Lehmeinsprengungen. Steine bis zu KopfgrOfie 

wurden gefordert. Die Auflast wurde bei Schneidenstand auf + 49,10 

aufgebracht, weil der Bewegungsfortschritt zu gering wurde. Gewicht je 

m2 Aufienflache in Punkt 4 1,14 t. Absenkungsfortschritt zwischen 3 und

4 i. M. 16,5 cm.
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Abb. 5. Graphische Darstellung der gefOrderten Bodenmengen.

In Zusammenstellung b) failt offensichtlich die Spanne zwischen 

Punkt 2 und 3 vOllig aus dem Rahmen (730 %  mehr gegen max. 291 %). 

Unterhalb Zustand 3 nahm der Aushub angemessen zu. In Abb. 5 wurden 

ais Ordinaten die Tiefen unter + 56,60, ais Abszissen die Ist- und Soll- 

bodenmengen aufgetragen. Um ein Bild iiber die FOrderungen bei gleich- 

mafiigen Bodenyerhaitnissen zu bekommen, wurde weiter die Tonzone 

zwischen 2 und 3 ais nicht yorhanden angenommen und dafiir die Zunahme 

des Mehraushubes auf die Strecke 2—3 (1,19 m) aus der vorgehenden und 

der folgenden Zunahme je stgdm linear ermittelt. Es ergibt sich unter

halb 2 eine zweite Linie des Aushubes, wie dieser bei einigermafien 

normalem Sandboden verlaufen ware. Dabei w3re also insgesamt mit 

198 %  Mehraushub zu rechnen gewesen, wahrend tatsachlich der Aushub 

infolge der hindernden Tonschicht 258 °/0 mehr betrug.

Aufierdem wurden die Gewichte je m2 Mantelflache, der Absenkungs

fortschritt und das benutzte Gerat in die graphische Darstellung eingetragen, 

so daB ein brauchbarer Oberblick iiber alle wirkenden Komponenten 

entsteht.

Die Ursprungslage des mehrgefOrderten Bodens kann rcchnungsmaBig 

nicht erfaBt werden. Sie ist wichtig, um Gefabrdung benachbarter Bau

werke durch Bodensetzungen zu yermeiden. Genaue Beobachtung der 

Rifilinien im Boden sowie regelmafliger Vergleich der Mehrmassen mit 

den Absenkungsfortschritten ist jedoch zu empfehlen, damit rechtzeitig 

yorbeugende Mafinahmen getroffen werden kOnnen.

Im yorliegenden Falle entstanden konzentrische Rifilinien, die beim 

Zustande 3 ihren grófiten Durchmesser erreicht hatten. Sie blieben von 

da ab konstant. Es bildete sich eine oben teils iiber 1,0 m hoch sichtbare 

Gleitflache, aufierhalb dereń sich kein Einflufi mehr zeigte. Der mehr- 

geforderte Boden wurde zwischen Brunnen und Gleitflache wieder yerfiillt. 

Abb. 6 zeigt diese Gleitflache, die genau eingemessen und in Abb. 7 

eingetragen wurde. Der Wahrscheinllchkeit entsprechend wurde sie fiir 

Zustand 3 und 4 nach unten yeriangert.

b) Zusammenstellung der EinzelfOrdermengen 

zwischen den Tiefen von a).

Bezelchnung der Messung
Unter 

+ 56,60

m

Errechncte

Sollbodenmenge

tl.3

Tatsachliche

Istbodenmenge

m3

Mehr

m3

Zwischen-

mafi

ni

m3 B 

Ist

oden

Soli

Mehr

fil3

Mehr m3

Je stgdm

Mehr

%

Aufstellung auf + 56,60 0 0 0 0
1,32 66 44 22 16,7 50

l . Zustand......................... 1,32 44 66 22
3,28 198 99 99 30,3 100

2. Zustand.......................... 4,60 143 264 121
1,19 332 40 292 245,0 730l)

3. Zustand......................... 5,79 183 596 413
5,76 704 180 524 91,0 291

4. (Schlufl-)Zustand . . . 11,55 363 1300 937

*) Brunnen hangt teilweise in Tonschichten. ZUS. 11,55 1300 363 937



Jahrgang 10 Heft 49 r  a \
11. Novembcr 1932 K ón ig , Bau eines Sammelbrunnens fur das neue Grundwasserwerk der Stadt Magdeburg b41

Aiie Die Bauarbeiten im Duisburger Hafen in den Jahren 1926 bis 1930.
Von Regierungsbaurat Bode, Wesel, und Regierungsbaumeister Hager, Duisburg.

(Fortsetzung aus Heft 47.)

Belm Rammen traten an einigen der 20 m langen Bohlen, Larssen V, 

Querrisse auf, die sich iiber das halbe Profil erstreckten. Nach Abbohren 

und Verlaschen der Briiche konnten die Bohlen auf die planmaBige Tiefe 

gerammt und die Baugrubeneinfassung vollendet werden. Nach dem Aus- 

schachten und Leerpumpen des obersten 8-m-Abschnittes konnten noch 

weitere Querbriiche mit derselben Eigenart festgestelit werden. Einige 

Bohlen brachen noch durch, nachdem sie eine gewisse Belastung auf

genommen hatten. Die Briiche wurden, wenn mOgllch, elektrisch ge

schweiBt und die Bohlen durch I-Trager, die vom obersten zum mittleren 

Aussteifungsrahmen fiihrten, verstSrkt. Fiir die Bohlen war Stahl mit 

50 bis 60 kg/mm2 Festigkeit und 20 %  Dehnung gewahlt worden, um die 

Bohlen gegen das Rammen durch den schweren Kiesboden widerstands- 

fahig zu machen. Die Untersuchung hat ergeben, daB die Briiche durch 

BaustoffmSngel yerursacht worden sind. Bis zu einer Grubentiefe von

9 m hatten die Spundbohlenbriiche die Ausschachtungsarbeiten nicht nach- 

teilig beeinfluBt. Von dieser Tiefe ab abwSrts traten aber die unangenehm- 

sten Stćłrungen auf; offenbar hatten die Querbruche in diesen Tiefen auch 

zu Langsrissen in den BohlenschlOssern und damit zum Aufschlitzen der 

Wandę gefiihrt. Es waren eine genietete Eckbohle und sieben normale 

Bohlen zerstOrt. Durch die dadurch entstandenen Leckstellen drang beim 

Fortschreiten der Ausschachtung und der Wasserhaltung Kies und Sand 

und unverhaltnismaBig viel Wasser in die Baugrube ein. Dies fiihrte zu 

Tagesbriichen in der Umgebung der Baustelie und brachte die Gefahr der 

Sohlenaufbriiche innerhalb der Baugrube. Von den verschiedenen Ver-

suchen zum Schliefien der Leckstellen gelang am besten die Abdammung 

durch eine lotrecht nach unten gerichtete holzerne Verpfahlung (Abb. 15, 

16 u. 17). Das Elndringen von Kies und Sand wurde vol!standlg unter- 

bunden, der Wasserandrang wesentlich gemindert. Das noch cindringende 

Wasser wurde in besonderen Dranleitungen dem Pumpensumpt zugefiihrt. 

Die Abdammungsarbeiten konnten so betrieben werden, dafi die Aus

schachtungsarbeiten nicht verz0gert wurden.

d) Das B e ton ie ren . Wegen Raummangels auf der Baustelie und 

im Hinblick auf die BetonkOrper, die in vergleichsweise kleinen Teil- 

abschnitten hergestellt werden mufiten, ist davon abgesehen worden, um- 

standliche Betonlerungsanlagen aufzustellen. Der plastische Zement- 

Trafi-Beton ist yielmehr mittels Bodenklappenkiibel und Kran unmittelbar 

geschiittet oder in Muldenkippern verfahren und dann eingebracht worden. 

Dieser ohne Aufwand eingerichtete Betrieb hat sich in vorliegendem Falle 

technlsch und wirtschaftllch bewahrt und war besonders gut anpassungs- 

fahlg. Die Hochbauten sind in GuBbeton erstellt worden, der mittels 

einer Glefiturmanlage eingebracht worden ist.

B. D ie  B r iickenan lage .

a) Das B riickensystem  und d ie  A u s s ta t tu n g  der Briicke- 

Die Briickenanlage wurde unmittelbar neben die Sperrschleusenanlage 

gelegt; ein statischer Zusammenhang besteht nicht (s. auch Abb. 7 u. 9). 

Die im Wege stehenden alten Anlagen mufiten zum Teil abgebrochen und 

zum Teil in einen der neuen Brtickenpfeiler eingebaut werden (Abb. 18u. 19).

Abb. 6. Die entsfandene Gleitflache.

GrundriB ortsfest aufgehangt war (Contractorverfahren)!). Der Beton 

wurde aus ausgesucht dichten Zuschlagstoffen hergestellt und plastisch 

eingebracht. Schwere Lote dienten dazu, die Hohenlage der Betonfiache 

festzustellen. Vom 15. bis zum 21. Tage nach dem Betonieren wurde der 

Brunnen leergepumpt. Abb. 8 zeigt die Einrichtung vor Beginn der 

Unterwasserschiittung.

Die Sohle zeigte sich v011lg dicht. Die Betonoberflache war nicht 

ausgewaschen. Die grOfite Oberfiachenneigung von der Schiittstelle zum 

Rande betrug 1 :672> die flachste 1 :13. Wahrend die Betonsohle v0lllg 

dicht ist, zelgen die Mauerwerkwande einige feuchte Stellen, obglelch 

grofite Sorgfalt bei der Herstellung beobachtet worden ist. Der Aufien- 

putz ist also an einzelnen Stellen beim Absenken etwas beschadigt 

worden.

Dieser gute Erfolg der Ausfuhrung beweist allgemein, dafi Unterwasser- 

schuttbeton mit ortsfestem Rohr auch bei grófleren Wasserfiefen (hier bis

12,60 m) in bezug auf Festigkeit und Dichte des Betons vollig einwand- 

frei und zuveriassig hergestellt werden kann.

Die Bauausfiihrung des Brunnens hatte die Beton- und Monierbau AG, 

von der auch der angewendete Arbeitsvorgang vorgeschiagen worden ist. 

Die Oberleitung samtlicher Bauarbeiten des neuen Werkes lag bei den 

Herren Stadtbaurat GOtsch und Magistratsbaurat N aderm ann . Die 

Siemens-Bauunlon G. m. b. H., Kommanditgesellschaft, war General- 

unternehmerin.

2) Contractorverfahren, s. Bautechn. 1930, Heft 8, Aufsatz von Trier;
1931, Heft 12, Aufsatz von Trier und Tode.

Die angetroffenen 

Tonzungen mussen also 

im Grundrifi nur ver- 

haitnlsmafiig kleine Aus- 

dehnung gehabt haben, 

sonst hatte diese Gleit

flache nicht iiberall 

gleichmafiig wieder er- 

scheinen konnen. Be- 

statigt wurde diese Ver- 

mutung durch den Be- 

fund einiger benach- 

barter BohrlOcher.

Nach Beendigung 

der Absenkung stellte 

ein Taucher fest, dafi 

die Schneide frei war. 

Die rd. 31 m3 Beton der 

unbewehrten Sohien- 

platte wurden dann an 

einem Tage unter Was

ser geschiittet. Hierzu 

diente ein 30 cm weites 

Schiittrohr in Mitte 

Brunnen, das lotrecht 

leicht beweglich, im

,lustandZ

, Zus!and3

Abb. 7. 

Gleitliache

und Ursprungslage des bewegten Bodens.
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Abb. 17. Die Verpfahlung einer Leckstelle 

in der elsernen Spundwand.

angehoben, daB die Lager des Vorderarms auf dem Sudpfeiler eine positive 

Aufiagerkraft erhalten und daB bei belastctem Vorderarm kein Abheben 

von diesen Pendelstiitzen stattfinden kann (Abb. 21).

Die Kippbewegung der Briicke wird durch zwei mit dem Vorderarm 

gelenkig verbundene Triebstangen erzielt. In die im Anfang der Be

wegung lotrecht stehenden Triebstangen greifen oitsfeste Ritzel ein. Der 

Angriffspunkt der Triebstangen folgt der Rollbewegung der Brucke. Hier- 

durch vergróBcrt sich der Hebelarm fiir den Antricb von 1,30 m auf 3,25 m 

mit zunehmendem Offnungswinkel, mit dem auch die Wirkung elwaiger 

Windkrafte gróBer wird. Diese Anordnung hat vor der Anordnung 

waagerechter Triebstangen den Vorteil, daB der Antrieb zw ischen  den 

Haupttragem bequem und ubersichtlich untergebracht werden kann. Die 

Ritzel werden mit Hilfe von Stirnradervorgelegen durch einen Drehstrom- 

motor angetrieben. Ein Ausgleichgetriebc dient dazu, die Krafte beider 

Triebstangen móglichst gleich hoch zu halten. Die Bewegung der Brucke 

wird beim SchlieBen durch zwei am Vorderarm angebrachte Luftpuffer 

und beim Offnen durch zwei Prellklótze im Klappenkeller begrenzt. Die 

quer zur Briicke sich bewegenden Pendelstiitzen werden ebenfalls durch 

einen Drehstrommotor angetrieben. Die StraBenbahnoberleitung wird 

durch drei Portale aus einem genieteten I-Profil getragen; ein Portal 

steht auf dem Sudpfeiler, das zweite in unmittelbarer Nahe davon am

Abb. 21. „Pendelstiitze", mit der der kurze 

Arm der Rollklappbriicke verriegelt wird.

Rande des Vorderarms und das dritte auf dem Nordpfeiler. Zum Ab

schluB der ZufahrtstraBen sind vierteilige, elektrisch angetriebene Schranken- 

anlagen aufgestellt. Der Verkehr aus drei StraBen wird durch optische 

und akustische Signale gewarnt. Die einzelnen Bewegungen der Briicken- 

einrichtung sind in Abhangigkeit voneinander gebracht. Die Brucke wird 

durch einen Mann bedient, der auch die fiir die Schiffahrt bestimmten 

Zeichen betatigt.

b) D ie B r iick en p fe ile r  und ihre  G r iin d u ng . Der 23,50 m 

breite und 11,00 m lange Nordpfeiler tragt die Briickenlaufbabn und birgt 

die Antriebmaschinen fiir die Briickentafel und fiir die Pendelstiitzen. 

Der Hinterarm der Brucke senkt sich bei der Kippbewegung in eine 

etwa 8 in tiefe Aussparung. Der Pfeiler ist ahnlich wic das Schleusen- 

bauwetk in offener Baugrube zwischen Larssen-Spundwanden gegriindet 

und ebenfalls auf die Wirkung der Bergsenkungen berechnet und ent- 

sprcchend bewehrt.

Der Sudpfeiler tragt die in der Achse der Briickenhaupttrager ge

legenen, gufistahlcrnen Lagerkórper fiir die Auflager des Vorderarms 

sowie fur die Luftpuffer und den in der Mittelachse der Brucke gelegenen 

Lagerkórper mit einem Fiihrungszapfen. Fiir eine normale Gestaltung 

dieses Pfeilers, der gleichzeitig den AbschluB des siidlich anschlleBenden, 

etwa 15 m hohen StraBendamms bilden muB, konnie der Platz nicht frei-

Abb. 15 u. 16. Abdammung einer Leckstelle 

in der Spundwand durch Ycrpfahlung.

Die Briicke ist ais Rollklappbriicke ausge

bildet und nach den Anforderungen der Briicken- 

klasse I und fiir den Verkehr schwerer Strafien- 

bahnlastenzuge berechnet. Die lichte Weite der 

zu iiberbriickenden Offnung ist 16 m, die Stiitz- 

weitc 18,60 m und die BauhOhe 1,50 m. Ais 

Baustoff ist St44 (DIN 1612) verwendet.

Die 11,50 m breite Fahrbahn liegt zwischen 

den Haupttragern. Die 2,25 m breiten FuBsteige 

sind auf Konsolen gelagert. Ais Fahrbahnbelag 

sind 105 mm dicke, langslaufende Tragbohlcn 

und 30 mm dicke, querlaufendc Deckbohlen — 

beide aus Jarrahholz — und dariiber ein 30 mm 

dicker, langslaufender, geteerter Seilgurtbelag 

gewahlt. Der FuBwegbelag besteht aus 50 mm 

dicken, querliegenden Jarrahholzbohlen.

Die Rollklappbriicke hat einen 18,60 m 

langen Vorderarm und einen 6,20 m langen 

Hinterarm, der einen Teil der durchgehenden 

Briickenbahn bildet. Die Haupttrager sind 2,10 m 

hohe Blechtrager und stiitzen sich mit Hilfe ge- 

nieteter Kreissektoren auf eine StahlguBlaufbahn, 

die auf dem Nordpfeiler liegt (Abb. 20). Die 

Briicke ist durch ein Gegengewicht am Ende des 

Hinterarms so ausgewogen, daB der Schwerpunkt 

im Mittelpunkte des Kreissektors liegt. Wenn 

dic Briicke in Verkehrslage liegt, wird der 

Hinterarm zwecks Verriegelung durch Pendcl- 

stutzen elastisch so weit —  etwa 10 mm —

Abb. 20. „Kreissektor", auf dem die Roll- 

klappbriicke beim Offnen und SchlieBen rollt.

Schnitt I- n
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Abb. 18. Schnitt in der Achse der neuen Durchfahrt (Bllck gegen den „aufgelósten" Siidpfeilcr)

und durch die Hochwasserpumpanlage.

Schlagschranke m it elektrisctiem An/rieb

Abb. 19. Schnitt in der Briickcuachse.
Links der Nordpfeller m it der Bruckenantrlebmaschlne, ln der Mitte 

der „aufgelBstc“ Slldpfeller, rechts dle zugesctiflttetc alte Durchfahrt.

gemacht werden, da die an dieser Stelle stehenden Teile der alten Bau

werke erhalten werden muBten. Diese bildeten nSmlich den Anschlag 

fiir den ais Schwimmtor ausgebildeten Hochwasserversch1uB der alten 

11-m-Óffnung, die wahrend 

der ganzen Bauzeit bis zur 

Eróffnung der neuen Durch

fahrt der Durchfiihrung des 

Schiffsverkehrs noch dienen 

muBte. Die alten Bauwerke 

sind zwischen holzernen 

Spundbohlen nur wenig tief 
gegriindet und bestehen 

aus verschieden alten Teilen 

(s. auch Abb. 18). Mit 

Riicksicht auf die 2,50 m 

unter dle Fundamentunter- 

kante der alten Bauwerke 

reichende Grundungstiefe 

der neuen Bauten muBten 

besondere Mafinahmen ge- 

troffen werden, um die 

bestehenbleibenden, alten 

Bauteile zu slchern und 

durch Anbauten so zu er- 

ganzen, wie es der neue 

Briickeniiberbau erforderte.

Diese Anbauten sind ais 

vóllig selbstandige Bau

werke behandelt worden, 

die das alte Bauwerk utn- 

fassen, ohne es zu beriihren.

So wurde beiderseits neben 

dem alten Pfeiler je ein 

zwischen Larssen - Spund- 

wanden gegriindeter, selb- 

standlger Teilpfeiler er

richtet. Diese beiden Teil

pfeiler sind so gestaltet, 

daB sie nach der neuen 

Durchfahrt zu dle Auflager 

fiir einen sie verbindenden,

5 m  hohen, 1,50 m breiten 

und 18 m langen, vor dcm 

alten Pfeiler liegenden 

Elsenbetonbalken bilden 

(Abb. 22). Dieser tragt dle 

drei Lagerkorper fiir den 

Vorderarm des neuen Briik- 

kenbaues (s. auch Abb. 19),

Das Fundament der stehen- 

bleibenden, alten Bauteile 

Ist duich eine Larssen- 

Spundwand gesichert wor

den, die an den alten 

Teilen selbst verankert ist.

Zur Herstellung der an 

die Brucke anschliefienden, 

festen Fahrbahn sind die alten Bauteile mit einer 0,70 m dicken Elsen- 

betonplatte tiberdeckt worden, die den festen, guBstahiernen Fahrbahn- 

abschluB tragt. Der AbschluB der FuBsteige wird von den Teilpfcilern

getragen und Ist so gestaltet, daB auch hier keine Beriihrung zwischen 

neuen und alten Bauwerken stattfinden kann.

c) Der B ed lenung ss tand . Der Bedienungsstand und die Schalt- 

anlagen fur dle Brucke sind im unteren Teil eines Turmes untergebracht, 

der auf dem Nordpfeiler der Briicke unmittelbar neben der Torhalle steht. 

Der eigentliche Bedienungsstand liegt etwa 8 m iiber der StraBe. Der 

obere Teil des Turmes ist in vier Pfeiler aufgelóst, zwischen denen Signale 

fiir dle Schiffahrt angebracht sind, und die in einer Hohe von etwa 11 m 

iiber dcm Hallendach eine Uhrstube mit einer vierseitigen Uhranlage 

tragen.
C. D ie  E in fa h r t le itw e rk e .

Die 16 m breite und rd. 45 m lange Durchfahrt fiir die Schiffahrt ist 

durch Einfahrtleitwerke aus gerammten und verankertcn Larssenw3nden 

gesichert. Diese haben im GrundriB die Form von Parabeln, die sich 

tangential an die Pfeilerfluchten anschlieBen. Die Leitwande sind durch 

einen genieteten, H-fórmigen Holm bekrOnt.

Abb. 22. Der .aufgeloste” Siidpfeiler der Brucke 

(s. a. Abb. 18 u. 19).

D. Das S ch lie fien  der a lte n  S perrsch leuse ,

Wie bereits erwahnt, stellte die 11 m weite Durchfahrt der alten 

Sperrschleuse wahrend der ganzen Bauzeit, wie auch vor Beginn der Bau

arbeiten, die einzlge Verblndung zwischen AuBen- und Innenhafen dar. 

Sie mufite also fiir die Schiffahrt solange benutzbar und bei Hochwasser- 

gefahr mitteis des Schwimmtors absperrbar bleiben, bis die neue Sperr-
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Abb. 23. Die neue Durchfahrt ist freigegeben, 

die alte Durchfahrt (links) wird verbaut.

schleuse und die neue Brucke betriebsfertig waren und bis die Schiffahrt 

unbehindert durch die neue, 16 m weite Durchfahrt geleitet werden konnte. 

Dieser Zustand war nach einer Bauzeit von etwas iiber drei Jahren am

15. Juli 1929 erreicht (Abb. 23). An diesem Tage hatte die Sperrschleuse 

vom Jahre 1882 mit ihrer 11-m-Durchfahrt ihre Bedeutung verloren. Da 

das Bestehenlassen der alten Durchfahrt ais zweites Fahrwasscr nicht in 

Frage kam, ist sie zugeschiittet worden. Das Schwimmtor wurde 

abgewrackt.

Im Hinblick auf die Sicherung des 15 m hohen Abschlufidammes 

gegen hóchsten Hochwasserdruck wahrend und unmittelbar nach Durch- 

fiihrung der Bauarbeiten ist eine die 11-m-Óffnung sicher abschliefiende 

Eisenbetonwand ais Dammkern eingebaut worden (s. auch Abb. 18). Ais 

Schiittgut ist Kiessand mittels eines Becherwerkes unter Anwendung von 

Spiilwasser eingebracht und eingeschiammt worden. Der Damm und die 

Strafienanschliisse waren Mitte November 1929 volIendet, so daB die 

Oberfiihrung am 18. November dem óffentlichen Yerkehr iibergeben werden

Abb. 24. Die'fertige Sperrschleuscnanlage 

vom Innenhafen aus gesehen.

konnte. Die Hafen- und Wasserbauten waren damit — abgesehen von 

einigen Nacharbeiten und Nebenarbeiten —  beendet.

E. A rc h ite k to n is c h c  G e s ta ltu n g .

Wichtig war die Frage der architektonischen Wirkung der Bauwerke, 

weil sie in der Stadt an einem bedeutenden Verkehrspunkt liegen. Der 

Formgebung der Anlage ist daher beim Entwurf und bei der Ausfuhrung 

besondere Beachtung geschenkt worden. Es ist gelungen, die aus 

praktischen Bediirfnissen sich ergebenden Baumassen zweckmafiig zu 

ordnen und nach rein sachlichen Gesichtspunkten zu glledern. Die Bauten 

sind auf relne Massenwirkung abgestimmt und nur aus rohem Beton, Stahl 

und Glas hergesteilt. Einige Gesimse und die Umrahmungen der nach 

der StraBe fuhrenden Ttiren sind in Muschelkalk ausgefiihrt. Die groBen, 

in roher Schalungstruktur stehengebllebenen Betonflachen wirken iiber- 

zeugend klar und schlicht. —  Die Anlage ist ein neues Wahrzeichen des 

Duisburger Hafens (Abb. 24). (SchluB folgt.)

Alle Rechte vorbehalten. Einiges iiber Putz im betonierten Stollen.
Von Dipl.-Ing. W. Ruer, Solin bel Miinchen.

Ais friiherer Bauleiter der Bauabtellung 3, Los III (Reichersdorf der 
stadt. Bauleitung), bei dem Bau der Oberleitung der Mangfall und der 
Schlierach zum Seehamersee1), móchte ich im foigenden einiges iiber die 
Herstellung des Putzes im Stollen B und iiber die mit verschiedenen 
Zementsorten dabei gewonnenen Erfahrungen berichten. Gerade diese 
Fragen sind fiir die Wasscrdichtheit und Schluckfahigkeit des in Stampf- 
beton ausgefiihrten Stollens von groBer Bedeutung.

D ie  u n te n  fo lg e n d e  B e u r te ilu n g  der ve rsch iedenen  
Z em en tso rten  b e an sp ruch t n a t iir l ic h  n ich t a llg e m e in e  G iiltig-  
ke it; so wurden z. B. im anschliefienden Stollenstiick Los IIa recht ab- 
weichende Erfahrungen gemacht. (Stollen Los IIa war durch das Mundloch 
im Schlierachtal, Stollen Los III wahrend fast der ganzen Bauzeit nur 
durch den 30 m tiefen Reichersdorfer Schacht zuganglich; dadurch ent
standen verschiedene Temperatur- und Feuchtigkeitsverhaitnisse.)

Vorgeschrieben war ein Glattputz (Splegelputz) von 20 mm Gesamt- 
dicke In vier Lagen. Diese Lagen waren der Vorschrift nach: 1. Spritz- 
wurf im Mischungsverhaltnis 1 :4; 2. Rauhputz oder Grobputz im Mischungs- 
verhaitnis 1 :4 ; 3. Schweifischicht oder Quarzputz im Mischungsvcr- 
haitnis 1 :2 ; 4. Spachteln mit reinem Zement oder Glattputz. Diese 
Mischungsverhaitnisse wurden spater in der unten angegebenen Weise 
geandert.

Es wurde darauf gedrungen, dafi die erste Putzlage stets auf móglichst 
frischen Beton, also móglichst kurz nach dem Ausschalen des Betons 
aufgebracht wurde, um eine móglichst grofie Haftfestigkeit zwischen Beton 
und Putz zu erreichen. Der Gang der Arbeiten gestaltete sich so, daB 
die erste Putzlage, der Spritzwurf, in der Regel auf ungefahr 10 bis 14 Tage 
alten Beton aufgebracht wurde. (Der Beton durfte friihestens nach 6 Tagen 
ausgeschalt werden.)

In Stollenstrecken, wo der Putz aus verschiedenen Griinden (meist 
an Ausweichen und z. B. hinter den Windkesseln und den Wetterrohren) 
erst sehr viel spater, z. B. 6 bis 10 Wochen nach dem Ausschalen, auf
gebracht wurde, konnte irgendeine Verminderung der Haftfestigkeit 
nirgends festgestellt werden. Daraus laBt sich schliefien, dafl das Alter 
des Betons im Stollen fiir die Haftfestigkeit eine weniger grofie Rolle 
spielt, ais zuerst angenommen wurde. Sehr wichtig ist natiirlich eine 
grundliche Sauberung der Betonoberfiache an diesen Steilen vor dem 
Aufbrlngen der ersten Putzlage.

l) Bautechn. 1930, Heft 53/54.

Allgemein Ist noch zu sagen, dafi -die foigenden Angaben nur 
r c la t iv e n  W ert haben kónnen, da die Gute des fertigen Putzes in hohem 
Mafie von der besonderen Arbeitsweise der einzelnen Leute, namentlich 
auch davon abhangt, wie diese den Zement beim Glattputz, der letzten 
Putzlage, behandeln.

Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt der StoIIcnluft haben auf die 
Gute des Putzes einen nur bedingten Einflufi, insofern namlich ais diese 
Umstande, sowie z. B. Zugluft im Stollen oder die ungewóhnlichcn Ver- 
haitnisse im Druckluftstollen (Austrocknungstendenz durch das Auspressen 
des Putzwassers aus der betr. Putzlage), eine Anderung des gewohnten 
Abbindeverlaufs der betr. Zementmarke bewirken und damit die Leute 
bei der Bearbeitungzur Aufmerksamkeit besonders beim Glattputz zwingen.

lin Verlauf der Putzarbeiten im Stollen B, Los III, wurde mit zwei 
Portlandzementen gearbeitet, namlich mit: 1. Markę „Wetterau“ von 
Lengfurt a. M. und 2. Markę „Dyckerhoff Doppel", und ferner mit drei 
Eisenportlandzementen: 1. Markę „Schalke" der Vereinlgten Stahlwcrke, 
Gelsenkirchen, 2. Markę „Georgs-Marienhutte" der Klóckner-Werke, Osna- 
briick, und 3. Montanzement von Amberg.

Die im Stollen B, Los III, angewendeten Arbeltsweisen fiir die einzelnen 
Putzlagen ergaben nach Einarbeitung der Putzkolonne einen vóllig einwand- 
freien Putz, besonders ist der Glattputz im grófieren Teile des Stollens 
vóllig dicht und glatt, auf langen Strecken oft sogar glasartig. Damit soli 
jedoch nicht gesagt sein, dafi andere Arbeitsweisen nicht ebenfalls einen 
einwandfreien Putz ergeben kónnen.

1. Der S p r itzw u rf soli die Verbindung zwischen Beton und Putz 
hcrstcllcn. Er ist 5 bis 6 mm dick und hat ein Mischungsverhaitnis 1 : 3. 
Der Sand von der Korngrófie 0 bis 3 mm wurde aus dem Stollen- 
ausbruchmaterial gewonnen. Jede der fiinf obengenannten Zementmarken 
hat sich ais gut brauchbar erwiesen. Zur Herstellung von 15 lfd. m Spritz
wurf, d. s. rd. 100 m2, brauchten 4 Maurer 5 bis 6 Arbeitstunden. Nach 
dem Aufbringen wurde dieser Putzlage 12 Std. Ruhe zum Anziehen ge- 
lassen.

2. Der G ro b p u tz  soli Unebenhciten in der Betonoberfiache und 
Lócher ausgleichen. Von dieser Lage hangt es ab, ob der fertige Putz 
vólHg eben wird, d. h. keine Buckel erhait. Der Grobputz ist im allge
meinen 10 mm dick und hat ein Mischungsverhaltnis 1 :3. Der aus dem 
Stollenausbruch gewonnene Sand hat eine Korngrófie von 0 bis 3 mm. Auch 
hier haben sich die fiinf genannten Zementmarken gut bewahrt. Zur Her
stellung von 15 lfd. m =  rd. 100 m2 Grobputz brauchten 4 Maurer rund
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8 Arbeitstunden. Diese 
Putzlage erhielt ebenfalls 
12 Std. Ruhe zum Ab- 
blnden.

3. Der Q u a rzp u tz  
ist die eigentliche Grund- 
lage fiir den Glattputz 
und mufi deshalb sorg- 
faitig gegiattet sein. Er 
ist 2ł/2 nim dick und hat 
ein Mischungsverhaltnis 
1 :2. Der aus dem Stollen- 
ausbruch gewonnene Sand 
hat eine Korngrófie 0 bis
1 mm. Der bel dcm 
Quarzputz angewendete 
Zement soli erst beim 
Glattputz besprochen wer
den, da stets darauf ge- 
sehen wurde, dali fur 
diese beiden Putzlagen 
dleselbe Zementmarke 

Abb. 1. Putzarbeit bei Wasserandrang. verwendet wurde, und 
Wasser durch Rohrchen gefaBt. zwar hing die Zement

marke des Quarzputzes 
von der des spateren Glattputzes ab. Zur Herstellung von 15 lfd. m 
=  rund 100 m2 brauchten 4 Maurer rd. 8 Arbeitstunden. Diese Putzlage 
erhielt ebenfalls 12 Std. Ruhe zum Abbinden.

4. Der G la t tp u tz  ist die wichtigste Putzlage. Neben der Forderung 
der grofitmoglichen Glatte —  um die spatere Schluckfahigkeit des 
Stollens móglichst grofi zu machen — hat er auch die vOllige Abdichtung 
des Stollens gegen Wasser von aufien oder von innen zu erfullen. Er 
besteht aus reinem Zement und ist 2‘/2 mm dick. Vor dem Anruhren 
wird der Zement durch ein 1-mm-Sieb gesiebt, um etwaige Fremdkórper 
zu entfernen. Zur Herstellung von 15 lfd. m =  rd. 100 m2 brauchten
4 Maurer 9 bis 10 Arbeitstunden. Vollig erhartet war diese Putzlage 
nach 2 bis 3 Tagen.

Abb. 2. Putzarbeit bei Wasserandrang. Wasser durch Rohrchen gefafit.

Montanzement erwies sich fiir den Glattputz ais ungeeignet, da er 
sich nicht glatten liefi, er „schoppte" sich. Mit Dyckerhoff-Doppel und 
mit Lengfurter Zement „Wetterau' wurden keine besonders guten Er
fahrungen gemacht. Der damit hergestellte Glattputz war wohl dicht, 
jedoch liefi dic Glatte zu wiinschen iibrig. Es bildeten sich ganz kleine, 
dicht nebeneinander liegende Ausbuchtungen („Wimmerln"), und zwar 
meist erst gegen Ende der Abbindezeit. Dadurch fiihlte sich die Putz- 
oberfiache sehr rauh an. Der mit diesen Zementen hergestellte Glattputz 
mufite vollstandlg mit Bimsstein abgeschliffen werden. Gute Erfahrungen 
wurden mit dem „Schalke“-Zement gemacht, der eine v011ig dichte und 
sehr glatte Oberfiache ergab. Am besten jedoch geeignet erwies sich 
der Zement „Georgs-Marienhutte", mit dem neben vóiliger Dichte eine 
glasartig glatte Oberfiache erzielt wurde.

Die Mischungen fur die einzelnen Putzlagen wurden nicht im Stoilen, 
sondern iiber Tage in der Putzmischbude trocken gemischt, um eine 
bessere Kontrolle zu ermóglichcn.

Dle Mahlfeinheit der Zemente spielte nach unseren Erfahrungen keine 
Rolle. Es wurde daher auch fiir keine Putzlage der Zement gesiebt, mit 
Ausnahme des Glattputzzementes, dieser aber auch nur, wie oben er
wahnt, urn etwaige Fremdkórper, wie Klunkern, Holz- oder Eisen- 
stiickchcn usw. zu entfernen.

Ober die Farbtone des fertigen Putzes (alles bei Stollenlampen- und 
elektrischem Licht gesehen) ist zu sagen, dafi der aus Dyckerhoff-Doppel 
und Lengfurter Zement bestehende Glattputz gelblich aussieht und diesen 
Farbton auch nicht mehr geSndert hat. Der Glattputz aus Schalke-Zement 
sah beim Abbinden ebenfalls gelblich aus. Der Farbton wechselte mit 
zunehmendem Alter immer mehr ins Griinliche, bis er schliefilich dunkel- 
moosgriin aussah mit helleren Flecken. Ob dieser Farbtonwechsel im 
Glattputz selbst stattfindet, oder ob dieser Farbton aus den ubrigen 
Putzlagen allmahlich durchschiagt, wie dies einzelne Maurer behaupteten, 
war nicht festzustellen. Wir nehmen aber an, dafi doch der Glattputz 
selbst die Farbę wechselt. Der Glattputz mit Zement „Georgs-Marien- 
hiitte“ sieht beim Abbinden graugriinlich aus und dunkelt mit der Zeit 
nach. Den Farbton wechselte er nicht.

Irgendwelche Abblatterungen wurden bei keiner Zementmarke 
beobachtet.

lm ganzen Stoilen B, Los III, haben sich nur drei Schwindrisse gezeigt, 
und zwar einer am Stollenmundloch am See und je einer rechts und 
links vom Schacht Relchersdorf. Die Risse haben ohne Zweifel ihre 
Ursache in den sehr starken Temperaturschwankungen an diesen Stellen. 
Um im allgemeinen Risse zu vermeiden, wurden an den Arbeitstófien, 
alle rd. 15 m, Quarzputz und Glattputz stets glatt abgeschnitten, der frische 
Putz sorgfaltig angeputzt und dann spater der Stofl nachgeputzt.

Das Einstauben wurde nicht gern gesehen und fand nur dort statt, 
wo sich Tropfstellen gebildet hatten, um das Abbinden zu beschleunigen. 
Bei starkerem Wasserandrang aus dcm Gebirge wurde entweder ein 
Dichtungsmittel angewendet, melstcns .Sika* oder „Trikosal” S 1, einige 
Małe auch Wasserglas (Soda war verboten), oder es wurden die Wasser
faden meist in Rohrchen, seltener auch ln offenen Rinnen gefangen. Die 
Arbeiten gestalteten sich dann so, dafi zunachst die Wasserfaden ab-

Abb. 3. Putzarbeit in der Sohle. Wasser durch Rinnen gefaBt.

gefangen wurden; dann wurden dle Fiachen um diese Abfangstellen fertig 
verputzt und nach dereń Erharten die Rohrchen entfernt und die Lócher 
oder Rinnen mit einem der genannten Dicntungsmittel gedichtet. Auf 
diese Weise konnten alle Stellen mit zum Teil starkem Wasserandrang 
einwandfrei gedichtet werden.

Abb. 1 zeigt eine Stollenstreckc mit Wasserandrang, wo dle Wasser
faden durch Rohrchen gefaBt sind. Auch Abb. 2 zeigt eine Stollenstrecke 
mit durch Rohrchen gefafiten Wasserfaden. Hier befinden sich auf 1 m 
Stollenlange 29 Rohrchen. Abb. 3 endlich zeigt eine Stollenstrecke, in 
der der Sohlenputz aufgebracht wird und wo das Wasser in die unter 
dem Sohlenbeton liegende Dranage durch offene Rinnen abgeftihrt wird.

Ober den Zementverbrauch fiir den Putz s. Bautechn. 1930, Heft 53/54,
S. 823.

Yermischtes.
Ein neues Ger^t zur Entnahme ungestorter Tonproben aus 

Bohrlochern. Zur Entnahme von Tonproben fiir bautechnische Zwecke 
sowie zum Transport von der Entnahmestelle zum Laboratorium hat 
J. L. B ea tty  in Eng. News-Rec. 1932 vom 23. Juni ein neues Gerat an- 
gegeben, das sich dem Kolbenbohrer von John O ls s o n 1) und dem 
Burkhardtschen Bohrpfahl2) ebenbiirtig zur Seite stellen kann und bei

*) John O lsson , Kolvborr, ny borrtyp for upptagnlng av Ierprov, 
Teknlsk Tidskrift. 28. Februar 1925. Auszug s. Ztrlbl. d. Bauv. 1925, 
Nr. 32.

2) B u rk h a rd t, Die Aufschliefiung des Untergrundes, Bautechn. 1931,
Heft 17.

den Bodenuntersuchungen fiir den Bau der San Franclsco-Oakland-Briicke 
mit gutem Erfolge verwendet worden ist.

Das Beattysche Gerat (s. Abb.) besteht aus drei Teilen: dem unteren 
Entnahmezylinder, dem mittleren „toten Raum“ und der oberen Ventil- 
kammer mit Kugelventil, Sieb und vier seitlichen Auslafioffnungen. Der 
Entnahmezylinder ist aus einem diekwandigen Stahlrohr hergestellt, in 
das ein der gewiinschten Lange der Bodenprobe entsprechendes diinn- 
wandiges Messingrohr eingeschoben ist, Ein unten mit einer Schneide 
versehenes Ansatzstiick wird auf das Stahlrohr aufgeschraubt und halt 
das Messingrohr fest. In den „toten Raum" schiebt sich bei der Probe- 
entnahme der obere Teil der Bodenprobe, der fiir Untersuchungszwecke 
unbrauchbar ist, da seine Struktur meist stark gestOrt ist. Zum An-
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schrauben an ein Bohrgestange ist am Kopf des Ent- 
nahmegerats ein Gewindezapfen angeordnet.

Zur Entnahme einer Bodenprobe wird das an das 
Bohrgestange geschraubte Gerat auf die Sohle des bis 
dicht uber die Entnahmetiefe mit iiblichen Bohrwerk- 
zeugen niedergebrachten Bohrloches gestellt und dann 
entweder durch Gewichtsbelastung oder mittels einer 
Druckwasserpresse in den tieferen Untergrund ein- 
gedriickt. Die im Zylinder vorhandene Luft (bzw. 
Wasser) stromt durch das Kugelventil und die Auslafi- 
Offnungen nach oben ab. Wird nun das Gerat an- 
gehoben, schliefit sich das Kugelventil. Der in dem 
Stahlzylinder befindliche Tonkern reifit unten ab und 
wird mit dem Gerat zusammen zur Erdoberfiache 
hochgezógen.

Nach Abschrauben des unteren Ansatzstiickes lafit 
sich das Messingrohr mit der Tonprobe aus dem Stahl- 
rohr herausnehmen. Die iiber die Enden des Messing- 
rohres uberstehenden Teile der Bodenprobe werden 
mit einem diinnen Stahldraht abgeschnitten, das Messing
rohr durch zwei Kappen und letztere durch Eintauchen 
in flilssiges Paraffin oder durch Verkleben mit Leuko- 
plast bzw. Isolierband luftdicht verschlossen. In dem 
Messingrohr wird die Probe dann sofort dem Labo
ratorium zugestellt. Hier wird nach Entfernen der 
Kappen das Messingrohr langs zweier einander gegen- 
iiberiiegender Mantellinien aufgeschnitten, so daB die 
Probe unter grafitmoglicher Schonung ihrer Struktur 
herausgenommen werden kann.

Bei den oben erwahnten Baugrunduntersuchungen 
wurden eitiwandfreie Proben bis zu 80 m Tiefe ge- 
wonnen. Zur Anwendung gelangte das Entnahmegerat 
in zwei verschledenen Abmessungen: bei weicherem 
Ton mit 12,5 cm, bei harterem Ton mit 5 cm Durchm. 
Bei einem dritten Gerat endllch waren drei kleinere 
Stahlzylinder im Dreieckverband nebeneinander ange
ordnet, so daB drei Proben von je 5 cm Durchm. und 30 
zeitig entnommen werden konnten. Regierungsbaurat

-1

Tonproben- 
Entnahmegerat 
von Beatty.

cm Lange gleich- 
F riih , Berlin.

Verkleidete Stahl- 
rippenbriicke m it „drei 
Gelenken fiir die Ober- 
fuhrung einer Strafien- 
schleife bei Boston. Fiir 
die Uberfiihrung einer 
StraBenschleife zwischen 
Boston und Revere Beach 
wurde eine verkleidete 
Stahlrippenbriicke mit drei 
Gelenken gewahlt, die 
durch geringe Bauhdhe, 
niedrige Baukosten und 
kurze', den Verkehr nicht 
unterbrechende Aufstellung 
bemerkenswert ist. Nach 
einem Bericht in Eng.News- 
Rec. 1931, Bd. 107, Nr. 26 
vom 24. Dezember, S. 993, 
verl3uft die Brucke schrag 
zu der iiberąuerten, von 
StraBenbahnen befahrenen 
StraBe und besteht aus elf 
Stahirippen mit drei Ge
lenken. Die seitlichen, voli- 
wandigen Pfosten stehen 
auf Bolzengclenken. Der 
an die Pfosten anschliefiende 
Teil ist eine Fachwerkkon- 
struktion mit drei Feldern, 
wahrend der Mittelteil wie-

ffiilungfy
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Ouerschnitt

der vollwandig ist (Abb. 1). Die Bolzen der FuBgelenke haben 8,25 cm 
Durchm.; das Lager besteht aus einer genieteten Konstruktion aus Steh- 
blechen und Wlnkeln. Die Querverstrebungen liegen in den Saulen- 
rcihen, in den Viertelpunkten und in der Gelenkreihe. (Vgl. den Grund- 
riB iti Abb. 1.)

Die Pfosten sind in einer die Rampen abschlieBenden Betonwand von 
1,30 m Dlcke eingebettet, der Obergurt wurde in die 18 cm dicke StraBen
decke einbetoniert. Die Unterseite der Brucke hat eine auBen gestockte 
und mit Zementanstrich versehene Verkleidung erhalten. Ebenso sind 
auch im Innern alle Stahlteile von Beton ummantelt, wie aus dem LSngs- 
und Ouerschnitt in Abb. 2 zu erkennen ist.

Die seitlichen Ansichtfiachen sind mit Granit verkleidet. Die lichte 
Hohe unter dem Scheitel betragt 5,15 m und unter den KSmpfern 3,95 m. 
Die Aufstellung der in zwei Teilen angelieferten Halbrippen wurde in 
einem Arbeitstage mit Hilfe eines Kranes, und zwar ohne Behinderung 
des Verkehrs durchgefiihrt.

Die Revere Beach-Biiicke wurde von dem Massachusetts Departement 
fiir offentliche Arbeiten erbaut. Lieferung und Montage der Stahlkonstruk- 
tion war den Boston Bridge Works, Cambridge, Mass., ubertragen. Die 
Gesamtkosten der Strafieiniberfiihrung einschliefilich der Rampen belaufen 
sich auf 180 000 S, wovon 55 000 S auf die Brucke entfallen. — s— .

Patentschau.
Vorrichtung zum Einleiten der Ausziehbewegung von Pfahlkernen 

fiir Senkrohre. (Kl. 84c, Nr.536044 vom 11.2.30 von Ottokar S tern  
in Wien, Zusatz zum Patent 504 4791).) Zur Vermeidung von Betrieb- 
stOrungen, die bei der tiefen Lage der Presse schwer zu beheben sind, 

wird die Presse am oberen Ende des Pfahlkernes ange- 
bracht. Der zum Abheben des Pfahlkernes vom Pfahlschuh 
notwendige Prefldruck wird dabei mittels eines Druck- 
gestanges oder Rohres vom oberen Ende des Pfahlkernes 
her auf den Pfahlschuh ubertragen. Am unteren Ende des 
Pfahlkernes 1 ist der Pfahlschuh 2 lose angesetzt, der nach 
unten zu von der Platte 3 abgedeckt und mit ihr durch die 
Schraube 4 verbunden ist. Oben im Pfahlkern ist ein Zy
linder 5 eingebaut, mit dem der Kolben 6 zusammen- 
arbeilet, der mittels eines Rohres 7 mit dem Pfahlschuh 2 
verschraubt ist; ein Druckrohr <9 verbindet die Prefiwasser- 
pumpe mit dem Druckzylinder 5. lin Pfahlkern ist oben 
ein Deckel 9 eingeschraubt, an dem sich ein Zylinder 
wahrend des Prefivorganges abstutzt, um den Prefidruck 
auf den Pfahlkern zu ubertragen. Wird in den Zylinder 5 

Druckwasser eingelassen, so sucht er sich von dem Kolben 6 abzuheben 
und hebt dabei mit seiner oberen gegen den Deckel 9 driickenden Stiitz- 
flache das Pfahlrohr von dem Pfahlschuh 2 ab, der seinerseits von dem 
auf dem Kolben 6 lastenden PreBdruck unter Vermittlung des Druckrohres 7 
niedergehalten wird.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. R e ich sbahn  - G ese llscha ft. Ernannt: zum 

Direktor und Mitglied des Vorstandes der Deutschen Reichsbahn-Gesell- 
schaft: der Reichsbahndirektionsprasident efjr. L e ib b ra nd , bis
her in Essen; — zum Prasidenten der RBD Essen: der Direktor des 
RZM B e rgm ann , bisher in Berlin; —  zum Direktor des RZM: der 
Reichsbahndirektor E m m e liu s  in Berlin.

Versetzt: die Reicbsbahnrate Z in se r , bisher bei der RBD Munster 
(Westf.), ais Vorstand zum Neubauamt GroB Strehlitz, H arm s, bisher 
beim Betriebsamt Kónigsberg (Pr.) 1, ais Vorsfand zum Betriebsamt 
Kolberg, ®v.=$ng. H a la n k , Vorstand des Betriebsamts Kolberg, ais Vor- 
stand zum Betriebsamt Neustrelitz, ®r.=3iig. B aum ann , bisher bei der 
RBD Essen, ais Vorstand zum Betriebsamt Wetzlar, Franz W agner, bis
her beim Betriebsamt Hamburg, zum RZB in Berlin, K ra fft , bisher 
bei der RBD Karlsruhe, zum Betriebsamt Karlsruhe 1, K napp , bisher 
beim Betriebsamt Offenburg, zum Neubauamt Heidelberg, Schaa ff, bis
her beim Betriebsamt Freiburg (Breisgau) 1, zum Neubauamt Freiburg 
(Breisgau), Scherer, bisher bei der RBD Karlsruhe, zum Betriebsamt 
Offenburg, Dr. rer. poi. A cker, bisher beim Betriebsamt Karlsruhe 1, 
zur RBD Karlsruhe und Bertram , bisher beim Neubauamt Heidelberg, 
zum Betriebsamt Freiburg (Breisgau) 1, die Reichsbahnbaumeister Fuchs , 
bisher bei der RBD Berlin, in den Bezirk der RBD Halle (Saale), A st, 
bisher beim Betriebsamt Cottbus, zur RBD Berlin und B a li , bisher beim 
Betriebsamt Offenburg, zur RBD Karlsruhe.

Zur Beschaftigung einberufen: die Regierungsbaumeister des Eisen- 
bahn- und Strafienbaufachs K aune im Bezirk der RBD Erfurt, K u k ie łk a  
im Bezirk der RBD Kassel, H e insch  im Bezirk der RBD Altona und 
®r.=^ng. Adolf F ischer im Bezirk der RBD Hannover.

In den Ruhestand getreten: die ReichsbahnoberrUte E if f la e n d e r , De
zernent der RBD Trier, und M ic h ae lis , Vorstand des Betriebsamts Guben.

') Bautechn. 1931, Heft 22, S. 343.
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