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DIE BAUTECHNIK
11. Jahrgang BERLIN, 3. Marz 1933 Heft 9

Neue Arbeiten der Emschergenossenschaft
Alle Rechte vorbehalten . (Stadtteil

Von Regierungsbaumeister a. D. 3)r.= 
ln den Jahren 1906 bis 1910 wurde ais erste und dringlichste Arbeit 

der Emschergenossenschaft1) die stark gewundene Miindungsstrecke des 
Emscherlaufes aus dem infolge Bergbaues abgesunkenen Gebiet in hoch- 
liegendes G eiande nach Norden verlegt. Es wurde ein neues Bett von 
12 km Lange von Oberhausen bis zur Miindung bei Walsum geschaffen 
(Abb. 1). Der verlassene alte Flufilauf, genannt „Alte Em<;cher“, mufite

zur Verbesserung der Vorflut in Duisburg 
Beeck).

Sng. A Iexander R am shorn , Essen.
Vertiefung vom Pumpwerk aufwarts bis zur Kreuzung mit der Hohenbud- 
berger Bahn auf rd. 1 km Lange erforderlich wurde. Der Erfolg dieser 
Arbeit war jedoch nicht von langer Dauer. W eitere Senkungen im Mittel- 
lauf der Alten Emscher erforderten neue Mafinahinen zur Regelung des 
Abflusses, da die einm undenden Kanale im Ruckstau lagen und sich in 
grofiem Umfang Schlamm abgelagert hatte. Abb. 2 zeigt im Langen- 
schnitt den Zustand des Bachlaufes im Jahre 1931. Die urspriinglich 
hergestellte Sohle ist bis 4 m tief im Schlamm versunken, einige Durch- 
lasse wirken nur noch ais Diiker (Abb. 3). Nach eingehenden U nter
suchungen iiber die zukiinftige Hóhenlage des ganzen Gebietes wurde 
eine Teilung des Bachlaufes beschlossen. Der Oberlauf sollte durch

Abb. 1. O bersichtslageplan. Abb, 3. Abgesunkene und verschlammte Alte Emscher bei km 8.

zur Ableltung der ihm verbliebenen Schmutzwassermengen belbehalten 
werden; er wurde begradigt und mit Betonplatten ausgekleidet. Wegen 
der tiefen Lage seiner Sohle war eine natiirliche Entwasserung schon bei 
Rheinnledrigwasser nicht mehr mOglich; es mufite ein Pumpwerk — Alte 
Emscher genannt — errichtet werden. Zum Schutze des tiefliegenden 
Gebietes gegen Rheinhochwasser wurde die bisherige Emschermundung 
durch einen Deich abgeschlossen. Der Bau des Pumpwerks „Alte Em scher” 
war Januar 1915, die Regulierung des verlassenen alten Emscherbettes 
Ende 1916 beendet. Schon ln den darauffolgenden Jahren stOrten aber- 
mals ungleichmafiige Senkungen die Vorflut, so dafi 1923/24 eine weitere

■) Im folgenden E.G. bezeichnet.
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Abb. 2. Langenschnitt durch die Alte Emscher.

hochliegendes Gebiet dem Beeckbach zugefiihrt, der Unterlauf ais Vor- 
fluter vieler wichtiger Stadt- und W erkkanale belbehalten und vertieft 
werden. Die Verlegung wurde vorerst noch zuriickgestellt; die Vertiefung 
des Unterlaufes hingegen war sehr dringlich, da w eitere ungiinstige 
Senkungen zu erwarten waren. Im Langenschnitt Abb. 2 ist die vertiefte 
Sohle eingetragen. Sie verlauft vom Pumpwerk im Gefaile 1 :620 bis 
km 0,9 und von dort ab im Gefaile 1 : 1500. Mafigebend hierffir war 
die Einwlrkung spaterer Senkungen. Mit Riicksicht auf diese wurde auch 
oberhalb der Lehnhofstrafie schon jetzt die im Langenschnitt einpunktierte 
muldenfGrmlge Vert!efung der Sohle ausgefiihrt. Oberhalb km 0,9 wird 
z. Z. noch der festgelagerte Schlamm entfernt und ein neues, glattes 
Abflufibett geschaffen.

Die grOfite Vertiefung der Alten Emscher oberhalb der Lehnhofstrafie'
betragt 2,70 m, am Pumpwerk selbst 1,5 m. Um dieses MaB mufite auch
der Pumpensumpf vertieft werden, da seine Tiefe erschópft war.

Auch die Leistungsfahigkeit des Pumpwerks entsprach nicht mehr 
den Anforderungen; sie war einerseits verm indert durch die infolge von 

Senkungen und der Vertiefung des Pumpensumpfes 
um rd. 4 m vergrófierte FOrderhóhe, anderseits war 
der Wasserzuflufi verm ehrt durch Zunahme der Be-
bauung und der Industrie. Die erforderliche Mehr-
leistung konnte aus spater erwahnten Griinden im 
alten Pumpwerk nicht mehr untergebracht werden; 
es w urde, getrennt von diesem , ein neues Pum p
werk errichtet.

Im folgenden w erden die ausgefiihrten Arbeiten 
beschrieben.

Die V ertie fung  d e r  A lten E m scher.
Die im Jahre 1923/24 ausgefiihrte erstm alige Ver- 

tiefung der in bekannter Weise mit stumpf gegen- 
einander gestofienen Betonplatten ausgekleideten Alten 
Emscher konnte wegen des starken Grundwasser- 
andrangs nur unter groBen Schwierigkeiten mit offener
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W asserhaltung ausgefiihrt w erden; der Bachlauf ist tief in 
den sehr durchiassigen Rheinkies eingeschnitten. Eine 
weitere Vertiefung hatte nur unter Grundwasserabsenkung 
ausgefiihrt werden konnen. Besondere Beachtung verdiente 
der U m stand, dafi der Bachlauf schon in seiner jetzigen 
Tiefenlage erhebliche Grundwassermengen dem Pumpwerk 
„Alte Emscher" zufiihrte; sie wurden auf rd. 0,5 m3/sek 
geschatzt, was jahrlich rd. 25 000 RM Pumpkosten er- 
forderte. Es war klar, dafi bei weiterer Vertiefung des 
Bachlaufes unter Beibehaltung der bisherigen Bauweise eines offenen 
Grabens der Grundwasserzuflufi sich noch bedeutend verstarken mufite; 
dies um so m ehr bei weiteren Senkungen des G ebietes. Der Bachlauf 
liegt etwa quer zum Grundwasserstrom des Rheintals und wirkt so wie 
ein in das Grundwasser eingeschnittener Abfanggraben. Um den Grund
wasserzuflufi fernzuhalten, mufite der Bachlauf gewissermafien In einen 
dichten Trog gelegt werden. Beton oder M auerwerk schied ais Baustoff 
hierfur von vornherein aus, da mit ertraglichen Mitteln im Bergbaugebiet 
keine massive Ausbildung mOglich ist, die dicht und rissefrei bleibt. 
Aufierdem war hier aggressives G rundwasser festgestellt.

In dem vorliegenden Falle war die s t a h l e r n e  S p u n d w a n d  das 
einzige geeignete Bauelem ent, um eine allen Anforderungen gerecht 
w erdende Ausfiihrung zu schaffen, dereń Kosten sich auch in ertraglichen 
Grenzen halt. Abb. 4 zeigt einen Querschnltt durch die Alte Emscher; 
der bisherlge Ist in diiiinen Linien gezeichnet; die neue Ausfiihrung ist 
stark hervorgehoben. Die linkę Halfte der friiheren Befestigung — Sohl- 
schalen, Seitenplatten und BetonbOschung — wurde durch einen Greifer 
im fllefienden Wasser herausgehoben, sodann in der M itte des Bach
laufes auf die Lange der zu vertiefenden Strecke eine stahlerne Larssen- 
spundwand geram m t und hierdurch das W asser auf die rechte Bachhalfte 
gedriickt. Im Abstande von 2,50 m wurde dann auf der linken Bachseite 
die zw elte Spundwand geschlagen und gegen die erste durch stahlerne 
Holme und BreitflanschtrSger abgestiitzt. Querspundw3nde teilten die 
lange Baugrube in melirere wasserdichte Abteilungen auf. Nach Aus- 
pumpen dieser w urde der Boden ausgehoben, wobei teilweise noch drei 
w eitere Holzaussteifungen eingebaut werden muBten, um den starken 
Boden- und Wasserdruck aufzunehmen. Aufierdem war eine Absteifung 
des Spundwandkastens gegen die rechte Boschutig erforderlich, da wahrend 
der Bauzeit der von der linken Spundwand durch Holme und Stutzen 
auf die noch freistehende rechte W and iibertragene Erddruck abgefangen 
werden muBte. Das aus der Sohle ztidringende G rundwasser w urde in 
einer Langsdranage von 30 cm Durchm. gefafit, tief abgesenkten 1 m Durchm. 
grofien Filterbrunnen, die im Abstande von etwa 150 m standen, zugefiihrt 
und aus diesen in die neben der Baugrube flieBende Alte Emscher gepumpt. 
Abb. 5 zeigt auf der rechten Bildhaifte die in der rechten Halfte ihres 
bisherigen Bettes flieBende Alte Emscher und links die durch stahlerne 
Wandę eingefafite Baugrube fiir das neue Bett mit der eingebauten 
stahlernen Aussteifung. Die rechte Spundwand ist 0,75 m langer ais die 
linkę, um die Baugrube gegen Hochwasser der Alten Emscher zu schiitzen. 
Die uberschiefiende Lange wurde nach Inbetriebnahme des neuen Bettes 
abgebrannt. Die unter starkem Unterdruck stehende Betonsohle muBte 
unter allen Umstanden gegen Auftrieb sicher sein und in dauernder Ver- 
bindung mit den Spundwanden bleiben. Die theorctisch ausreichende 
Haftfestigkeit des Betons an den Stahlwanden mufite mit Riicksicht auf 
ungleichmafiige Bewegungen des Bauwerks und auf Zerrungen bei Sen
kungen aufier Rechnung bleiben. Urspriinglich war beabslchtigt, an den 
geram m ten Spundwanden nach Aushub des Bodens in SohlenhOhe an

Abb. 5. Herstellung des „Stahlkanals" 
aus Larssenspundwanden.

Im H ln terg ru n d e  d a s  P um pw erk  „A lte E m scher".

beiden Seiten ein W inkeleisen an die Spund- 
w ande anzuschrauben oder anzuschweiBen. 
Hiervon mufite jedoch Abstand genommen 
w erden, weil diese in SohlenhOhe nicht so 
genau In einer Flucht lagen, daB ein Zu- 
arbeiten der W inkeleisen bis zum pafirechten 
Anliegen ohne groBen Zeit- und Kostenaufwand 
mOglich gewesen ware. Aus A bb.6a u. b sind die 

beiden zur Ausfiihrung gekomm enen Verankerungsarten ersichtlich. Der 
Rheinkies war streckenweise so locker gelagert, dafi ohne Schwlerigkeiten 
Rundeisen langs der Stahlwande in den Untergrund geschlagen und 
durch Drehung in der Endlage an der Unterkante der Spundwande fest- 
gehakt werden konnten. Diese Verankerung wurde durch Langseisen 
verbunden und an die Bewehrung der Sohle angeschlossen (Abb. 6a). 
Da diese Ausfiihrung nur bei lockerem Untergrunde und nicht allzu tief 
unter die Sohle reichenden Spundwanden mOglich war, wurde schliefilich 
nur noch folgende, uberall anwendbare und auch bessere Sohlenveranke- 
rung ausgefiihrt (Abb. 6b). Vor dem Rammen wurde an jede zweite 
Bohle in der Langsrichtung ein W inkeleisenstiick angeschweifit, dessen 
Lange nach der Dicke der Betonsohle bem essen ist. Die Bohlen wurden 
mit den angeschweifiten W inkeleisen ohne Schwierigkeiten bis auf die 
vorgesehene Tiefe geram mt. Nach der Freilegung der Winkel durch die 
Ausschachtung wurden zwei Schlitze eingebrannt und in diese Rundeisen 
eingehakt. An diese feste Verankerung konnte einwandfrei die Sohlen- 
bew ehrung angeschlossen werden. Hierdurch ist die hier besonders er- 
wiinschte z u g f e s te  Verbindung der Sohle mit den Spundwanden ge- 
wahrleistet.

Besondere Schwlerigkeiten bereitete das Einbringen der Betonsohle 
auf der Strecke der grOBten Vertiefung von km 0,2 bis km 0,4. Der Unter
grund war dort stark wechselnd, die Lagerung der Bodenschichten sehr 
locker. Der Bodenaushub wurde durch den Greifer unter W asser aus- 
gefiihrt. Unter allmahlichem Abpumpen des Wassers wurden drei Ver- 
steifungen eingebaut. Der wider Erwarten stark ąuellige und unruhige 
Sandboden gestattete nicht, das Wasser vollig abzupum pen, um eine 
zum einwandfreien Betonieren der Sohle erforderliche Dranage ein- 
zubringen; bei solchen Versuchen brach die Alte Emscher mehrfach unter 
der Spundwandunterkante in die Baugrube ein; der Druck auf den Verbau 
w a r.so  stark, dafi die Stempel sich tief in die LangshOlzer eingefressen 
hatten. Es wurde daher im W asser unter der zukiinftlgen Betonsohle 
noch eine vlerte Aussteifung durch Abstutzung jeder zweiten Bohle durch 
ein Kantholz gegen die gegeniiberliegende eingebracht. Auf diese Kant- 
holzer wurden LangshOlzer 10/10 cm genagelt; sie bildeten die Unterlage 
fiir einen Bretterbelag von 2 cm Dicke. Die Verankerungseisen wurden 
in Schiitzen durch den Bretterbelag geschoben. Das aus dem U nter
grunde aufsteigende W asser floB nun in breiter V erteilung unter der 
Bretterschalung zu den Pumpenstimpfen. Zur Sicherheit gegen Aus- 
spiilung des Betons wurde der Bretterbelag noch durch eine Lederpappe 
abgedeckt. Nach diesen Vorarbeiten war der sachgemafie Einbau der 
Betonsohle gesichert.

Auf Abb. 7 ist der fertige „Stahlkanal* mit Blick auf das Pumpwerk 
„Alte Em scher” zu sehen. Das neue Bachbett ist bei dieser Bauausfiihrung 
gegen das G rundwasser dicht abgeschlossen. Zerrungen und Pressungen 
kOnnen von den elastlschen Stahlwanden leicht aufgenommen werden. 
Ein w eiterer groBer Vorteil liegt in der nicht unerheblichen Gelande- 
ersparnis. Bei boschungsmafiiger Vertiefung um 2,50 m hatte zu dem

naustao
1 2 m

Abb. 6. Verankerung der Betonsohle 
an den Spundwanden.

Abb. 4. 
Querschnitt 

der vertieften 
Alten Emscher.

Ouerschnitt

a)

■Larssen Ha.
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vorhandenen G elande ein 
Streifen von 10,50 m 
Breite hinzu erworben 
werden miissen; diese 
Bauausfiihrung hingegen 
brachte einen Geiande- 
gewinn von 3 m.

Die Betonsohle ist 
reichlich mit Fugen ver- 
sehen; die einzelnen 
Teile sind durch Blei- 
b itum enstreifen, die an 
die Spundwand fest an- 
geschlossen wurden, mit- 
einander dicht und gleich- 
zeitig elastisch verbunden. 
Undichtlgkeiten in den 
Spundwandfugen wurden 
durch eingestem m te keil- 
fOrmlge Bleistreifen leicht 
gedichtet; Bleiwolle be- 
wahrte sich nicht. Alle
50 m sind Steigeleltern 
angeordnet, um beąuem  
in das tlef eingeschnittene 

Bachbett gelangen zu kOnnen und auch bei Ungliicksfailen das Heraus- 
kommen zu erleichtern. Zum Schutze gegen Rost wurden die Wandę 
nach der Rammung, also nur an der Luftseite, durch Sandstrahlgebiase 
gereinlgt und sodann mit einem Mennige- und zwei Bitumenanstrlchen 
gespritzt. AuBerdem hat der Stahl einen Kupferzusatz von rd. 0,3 °/0 er- 
halten. Auch wurden die Spundwande mit reinem Kies hinterfiillt; nach 
Beobachtungen von Oberbaurat K o l ie 2) bildet reiner Kies, sofern er 
keine wesentllchen Mengen organischer und anorganischer Sauren enthalt, 
eine selbstschiitzende Kruste, die den Luft- und Wasserzutritt sehr 
erschwert.

Pumpen, davon fiinf mit Dieselantrleb und drei mit elektrischem Antrieb, 
einschlieBlich der erforderlichen Nebeneinrlchtungen, wie Schaltanlage, 
Ol- und W asserbehaiter usw., untergebracht sind. Sie fórdern aus dem 
das Pumpwerk umschlieBenden offenen Pumpensumpf durch eine Eisen- 
betondruckschnecke in drei Druckrohre von je 1,6 m Durchm., die auf der

Pumptyerk
Mefascher

Abb. 7. Der fertige „Stahlkanal* 
aus Larssenspundwanden oberhalb des 

Pumpwerks „Alte Emscher".

■larssen II a, 
3.25 m lana

Abb. 10. Quer- 
schnitt durch 
den vertieften 
Pumpensumpf 

des Pumpwerks 
Alte Emscher.

Abb. 9. Lageplan 
der Pumpwerkanlagen.

Der einschlieBlich der Fliigel rd. 35 m lange Durchlafi unter der 
LehnhofstraBe wurde um rd. 1,5 m vertieft. Da eine seltliche Umleitung 
der Alten Emscher nicht mOglich war, muBte das Wasser in einer hOlzernen 
Lutte, die auf zwei Fangedammen oberhalb und unterhalb des Durch- 
lasses gelagert war, abgeleitet werden. Abb. 8 zeigt den DurchlaB im 
Querschnitt mit eingebauter Oberleitungslutte. Die Vertiefung der Alten 
Emscher einschlieBlich des Durchlasses wurde von der Fa. Gottfried 
Hallinger, Gelsenkirchen, ausgefiihrt.

Die V ertie fung  des Pum pensum pfes des P um pw erks A lte E m scher.
Abb. 9 zeigt einen GrundriB des Pumpwerks Alte Emscher. Es ist 

ein kuppelgedeckter Rundbau von etwa 40 m Durchm., in dem acht

2) Ztrlbl. d. Bauv. 1925, Nr. 45.

Nordseite das Pumpwerk verlassen und in den etwa 2 km entfernten 
Rhein fuhren. ln den Pumpensumpf miinden drei offene Vorfluter der
E. G.: die Alte Emscher. der Beeckbach und der Hauptkanal Alsum. 
Urspriinglich bestand der Pumpensumpf ais Graben mit Eisenbetonsohlc 
und Betonplatten ais BOschungsschutz (Abb. 10). Bodcnsenkungen hatten

diese Befestlgung schwer 
beschadigt; durch viele 
Risse floB G rundwasser in 
grofien Mengen zu und 
mufite dauernd mitgepumpt 
werden. Die groben Sperr- 
stoffe wurden durch an den 
Miindungcn der Vorfluter 
eingebaute Grobrechen und 
ferner durch eine rlngs um 
das Pumpwerk umlaufende 
Felnrechenanlage, die von 
dem an der Auficnwand des 
Pumpwerks ausgekragten 
Bedienungssteg aus mit 
Hand durch Kratzer und 
Wasserspiilung gereinlgt 
werden konnte, zurflek- 
gehalten. Die Sohle des 
Pumpensumpfes muBte um
1,50 m gesenkt werden, 
um der vertleften Alten 
Emscher Vorflut zu ver- 
schaffen, wobei eine raum- 
sparende, nach Moglichkeit 
grundwasserdlchte und bei 
Bodensenkungen nachgle- 
blge Bauwelse zu wahlen 
war. Die alte rlngs um
laufende Feinrechenanlage 
konnte hierbei wegfallen, 
da die Rechenanlagen an 
den Miindungen der Vor- 
fluter entsprechend um- 
gebaut, die Vorreinigung 
also auf drei Stellen be- 
schrankt werden sollte. 
Die Verwendung von Stahl- 
bohlen ais dauernder Bau- 
bestandtell ergab auch hier 
die technisch beste und 
wirtschaftlichste LOsung. In
Abb. 10 ist der neue 

Abb. 8. Querschnitt des Durchlasses Querschnitt des vertleften 
unter der BahnhofstraBe. Pumpensumpfes starklinig

Maftstab
2
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hervorgehoben. In 3,5 m 
Abstand vom Pumpwerk 
wurden 8,25 m ' lange 
Larssenbohlen Profil IIa 
mit angeschweiBten Soh- 
lenverankerungswinkeln 

m ittels Schnellschlagham- 
mer bis auf die vor- 
gesehene Tiefe getrieben, 
nachdem in der Beton- 
befestigung der Bóschung 
vorher ein Schlitz ge- 
stem m t war. Darauf 
wurde die Gurtung, be- 
stehend aus 2 C 26, lose 
in kurze Montagewinkel, 
die im Abstande von 
rd. 3 m angeschraubt 
waren, eingehangen und 
durch Breitflanschtrager
I  P 16 mit Fufiplatten 
gegen das Pumpwerk ab- 
gestutzt. Die Gurtung 
war vorher im Werk nach 
genauem Aufmafi der ge- 
rammten Spundwand ge- 
bogen worden und lag 
daher iiberall genau 
an. Darauf wurde die 
alte  Eisenbetonsohle des 

Pumpensumpfes durch einen DampfmelBel zertriimmert und die Bau
grube durch Greifer ausgehoben und ausgesteift. Nach Trockenlegung 
durch tiefe Filterbrunnen von 0,50 m Durchm. im Abstande von 20 
bis 30 m und eine Sohlendranage von 30 cm Durchm. wurde eine ge- 
wólbte Eisenbetonsohle eingebracht. Sie schob sich auf der einen Seite 
unter das Fundam ent des alten Pumpwerks, auf der anderen war sie an 
den angeschweiBten Winkelstiickcn der Spundwande in bereits be- 
schrlebener Weise verankert. Den oberen AbschluB der Spundwande

Abb. 11. Blick in den vertieften Pumpen- 
sumpf des Pumpwerks .A lte  Emscher”. 

Umfassungsspundwand System Larssen IIa.

Abb. 11 a. Zertriimm erung alter Fundamente 
mittels des Demag-Union Rammhammers ais MeiBel.

bildet ein Eisenbetonholm, In den ein herausnehm bares Eisengelander 
eingesetzt ist. An einigen aus Abb. 9 ersichtlichen Stellen des Pumpen
sumpfes kann ein DammbalkenverschluB eingesetzt werden. Abb. 11 
zeigt einen Blick in den vertieften Pumpensumpf. Dort, wo der Abstand 
zwischen Pumpwerk und Spundwand ubermaBig groB ist oder eine Ab- 
steifung stórt, ist die Spundwand durch 70 mm dicke Stahlanker an 
Eisenbetonplatten oder Ankerwanden befestigt. Die gleiche Bauweise 
wurde bei der neuen Rechenanlage in der Alten Emscher angewendet, 
wo die Spundwande im Abstande von 7 m sich gegeniiberstehen. Auf 
Abb. 11 a sind die Umfassungswande der Rechenanlage zu sehen. Der 
Demag-Union-Rammhammer zertriimmert, ais MeiBel an einem Dampfkran- 
ausleger hilngend, alte Fundamente.

Die Spundwande wurden nach dem Verfahren von ®r.=3ng. B lu m , 
V ereinigte Stahlwerke AG, Dortmund, berechnet3).

Die Vertiefung des Pumpensumpfes muBte in einzelnen, durch Quer- 
spundwande abgetrennten Abschnitten ausgefiihrt w erden, die durch den 
Betrieb des Pumpwerks bestlm m t waren. Um wahrend der Ausschaltung 
eines Pumpensumpfabschnittes alle iibrlgen Pumpen in Betrieb zu halten,

3) B r e n n e c k e - L o h m e y e r ,  Der Grundbau, 4.Aufl., Bd.ll. Berlinl930, 
Wilh. Ernst & Sohn.

ferner auch mit Riicksicht auf die spatere Gleichmafiigkeit in der Wasser- 
verteilung im Pumpensumpf, muBte die Liicke in diesem an der Nord
seite geschlossen, also ein vollkomm ener Umlauf gebildet werden. Hier- 
bel waren die im Boden liegenden Druckrohre zu kreuzen. Im Schutze 
der G rundwasserabsenkung wurde auf die Breite der Rohrstrange ein 
Eisenbetonrahm enbauwerk errichtet, durch das die Druckrohre so durch- 
gefiihrt sind, daB sie nach oben leicht ausgew echselt w erden kónnen. 
Die Spundwande binden beiderseits in das Betonbauwerk ein (s. Abb. 9).

Das Rcchenbauwerk in der Alten Emscher wurde mit Riicksicht auf 
den groBen Durchflufi — 9,3 m3/sek — 7 m breit angelegt. In ihm sind 
ein Grobrechen mit 70 mm Schlitzóffnung und ein geteilter Feinrechen 
mit 30 bzw. 35 mm Schlitzóffnung eingebaut. Letzterer kann mit 
maschineller Reinigungsanlage ausgestattet werden. Abb. 11 b zeigt die 
Rechenanlage vom Pumpwerk aus emscheraufwarts gesehen.

D as n eu e  P um pw erk .
Das Pumpwerk Alte Emscher ist seit Inbetriebnahme im Jahre 1915 

um rd. 2 m gesunken. In Zukunft ist mit w eiteren Senkungen, also mit 
w eiterer VergróBerung der Fórderhóhe zu rechnen, da ja die Rheinwasser- 
stande, gegen die gepum pt werden mufi, stets dieselben bleiben und 
nicht mit absinken. Auch die je tz t yorgenommene Vertiefung des Pum pen
sumpfes bedeu te t einen Zuwachs an Fórderhóhe. Auf der anderen Seite 
ist durch den Ausbau des Kanalnetzes im Einzugsgebiete des Pumpwerks 
und Vermehrung des gewerblichen Abwassers der ZufluB gewachsen; 
er betragt jetzt bei Hochwasser rd. 14 m3/sek. Dem stand eine Pump- 
leistung von nur 7,9 m3/sek bei mittleren Rheinwasserstandcn gegeniiber. 
Unter Beriicksichtigung des vorhandenen Aufstauraumes in den Vorflutern 
muBte daher die Pumpleistung um rd. 50°/0 auf l l ,8 m 3/sek bei mittleren 
Rheinwasserstanden erhóht werden. Im alten Pumpwerk war diese 
Leistungsstelgerung weder durch Umbau der vorhandenen Pumpen noch 
durch Aufsteliung neuer zu errelchen: Es muBte ein neues Pumpwerk 
errichtet werden. Dies war um so erwiinschter, ais zwei getrennte Ein- 
heiten bei normalem ZufluB sich gegenseitig bei Ausbesserungen yertreten 
kónnen. Vor allem war es dringend nótig, nach 17jahriger, pausenloser 
Betriebszeit das alte Pumpwerk, besonders die im Fundam ent des Pump
werks eingebaute Eisenbetonschnecke, in die alle Pumpen fórdern, einer 
genauen Untersuchung zu unterziehen.

Abb. 11 b. Rechenanlage der Alten Emscher 
stromauf gesehen.

Aus diesen Forderungen heraus, da ferner die neuen Pumpen auf 
kiirzestem Wege an das bestehende Druckrohrsystem anzuschlieBen waren, 
ergab sich zwanglaufig die aus Abb. 9 ersichtliche Anordnung des neuen 
Pumpwerks. Es ist mit dem alten durch einen Stichkanal aus Stahl- 
bohlen mit gew ólbter Eisenbetonsohle verbunden, der slch zu einem 
Eisenbetonpumpensumpf von rd. 3 X  14,5 m erweitert. Mit diesem ver- 
bunden ist ein Pumpenraum fiir drei tiefliegende Schmutzwasser-Schrauben- 
pumpen, von denen vorerst zwei aufgestellt sind. Sie sind unm ittelbar 
gekuppelt mit stehenden KurzschluBankermotoren von 5000 V und kónnen 
beliebig durch H andsteuerschalter vom alten oder vom neuen Pumpwerk 
aus in Betrieb gesetzt werden. Die iiber dem Pumpenraum befindliche 
M aschinenhalle ist rd. 1 m iiber G elande gelegt und so gegen unvorher- 
geschene Uberflutungen geschiitzt. Uberdacht wird die Halle durch ein 
pfettenloses Eiscnbetonfaltdach, Bauweise £>r.=3ng. C r a e m e r ,  Frankfurt
a. M. Zum Aufbau der M aschinenanlage und fiir Ausbesserungen dient 
ein die Halle iiberspannender 6 -t-K ran . Die Abmessungen der Halle 
sind aufs auBerste beschrankt. Die Hochspannungsschaltanlage ist in 
einer W andnische untergebracht und iiberdeckt auskragend einen Teil 
des Pumpensumpfes. Die iibrige Flachę ist mit begehbaren Lichtgittern 
abgedeckt. Die Pumpen driicken durch kurze Druckstutzen in eine 
bereits vorhandene, vom Schieberschacht a bis zum Schieberhaus von
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Abb. 14. Mit Larssenbohlen eingefafite Baugrube 
des neuen Pumpwerks.

Einige Holzsteifen sicherten gegen Knickung (Abb. 14). Ein Greifer hob 
dann den Boden bis auf Ord. +  12,60 aus. Die Bodenschichten sind 
neben Abb. 13 eingetragen. Nach dem Ergebnis der Bohrungen mufite 
ein gutes Gelingen der Grundwasserabsenkung angenommen werden. Es 
zeigte sich aber, dafi einzelne Schichten des Kieses durch Eisenoxyd- 
einlagerungen so verkittet waren, dafi sie das W asser nicht durchliefien; 
es bildeten sich mehrere Grundwasserhorizonte. Obgleich der Wasser- 
spiegel in den Filtern sehr tief gehalten wurde, blieb die Grundungsohie 
noch feucht und mufite durch DrSnagen trockengelegt werden.

i 111, . . .  . u L i - i .L l . i i J
Larssen Ka,
Abb. 12. Langenschnitt durch das neue Pumpwerk.

1000 auf 1600 mm Durchm. vergrbfierte Druckrohrleitung. Vom Schieber- 
haus zum Rhein fflhren drei je 1,6 m Durchm. grófie Druckrohrleitungen 
von rd. 2 km Lange; sie kOnnen mit Hilfe der Schieberanlage wechsel- 
weise benutzt werden. In die Druckstutzen sind zwischen den Pumpen 
und der Druckrohrleitung auflerhalb des neuen Pumpwerks Riickschlag- 
kiappen mit geteiiter Dichtungsflache eingebaut, die in besonders ge- 
grundeten Schachten untergebracht sind. Einzelheiten s. Abb. 9.

An die Nordseite des Pumpwerks ist ein Keller fiir eine Zentral- 
heizung und ein Kokslager angebaut. Von hier aus werden beide Pump- 
werke beheizt. Die bisherige Anlage des alten Pumpwerks reichte nicht 
mehr aus. In einem bergsenktingssichercn Heizkanal werden die Leitungen 
zum alten Pumpwerk gefiihrt. Abb. 12 u. 13 zeigen Einzelheiten des 
neuen Pumpwerks.

D er Bau des neu en  P um pw erks.
Die Art der Bauausfiihrung war durch die beschrankten Platz- 

verhaltnisse festgelegt. Die Baugrube mufite mit Riicksicht auf die 
Druckrohrleitungen an der W estseite und die hohe Bóschung an der 
Ostseite eingcschrSnkt werden. Bis auf den Grundwasserstand, der etwa 
2 m unter Gelande lag, wurde bóschungsmafiig ausgehoben und sodann 
die erste Grundwasserstaffel eingebaut. Nach weiterem Aushub bis 
O rd .+  17,10 wurden 7 m bzw. an der O stseite 7,5 m lange Larssenbohlen, 
Prof. IIa, geram m t und innerhalb des Spundwandkastens die Filter der 
zweiten Grundwasserstaffel eingebaut. Die Spundwande wurden nur 
am Kopf ausgesteift durch einen Kranz von Breitflanschtragern I P  30, 
der drei Aussteifungen, ebenfalls aus Breitflanschtragern I P  30, erhielt.

ein Feinnivellement festgestellt. Die Belastung der Probeflache wurde 
innerhalb eines Tages aufgebracht und blieb 24 Stunden stchen. Eine 
langere Belastungsdauer war wegen Behinderung der Arbeiten nicht 
moglich. Die vorgesehene langsame Entlastung der Probeflache wurde 
leider durch einen Wassereinbruch vereitelt. Der Boden war wasser- 
gesattigt und hatte die in Abb. 15 dargestellte KOrnung. Die Boden- 
untersuchungen reichten noch rd. 6 m unter die Sohle der Baugrube und 
ergaben keine wesentliche Abweichung von der untersuchten Probe. Die

Einsenkungen unter dem Bauwerk wurden mit Fortschreiten des Baucs 
bei den glelchen Bodendriicken wie bei der Probebelastung gemessen. 
Auch der Einflufi des Ziehens der Umfassungsspundwande und der Hinter- 
fullung sowie der Inbetriebnahme der Maschinen wurde verfolgt. Zur 
Messung der Einsenkungen diente ein auf einer Eisenplatte 0,5 X  0,5 m 
aufgeschweifiter und versteiftcr Rundeisenstab von 30 mm Durchm. mit 
abgerundeter Spitze. Die Eisenplatte stand auf der durch eine Putzschicht 
geschutzten Sohlenisolierung. Zum Schutze des Bolzens beim Betonieren 
der Sohle war ein Blechrohr iibergeschoben, das nach Beendigung der 
Messungen ausgegossen wurde (Abb. 16).

4) Bautechn. 1931, Heft 24, S. 357 (K d g le r); 1932, Heft 30, S. 391 
(Prefi).

MaOstab 
7 2 3 ^ 5 1 7 8 9  10m.
I . I ■ I ! I , I I I I I I

Abb. 13. Querschnitt durch das neue Pumpwerk.

Neuere Forschungen iiber Baugrundprobebelastun- 
g en J) in Beziehung zu den bei Bauwerken ge- 
messenen Senkungen haben ergeben, dafi bei gleicher 
Bodenpressung grOfiere Fiachen auch grOfiere Einsenkungen aufweisen 
ais kieinere, dafi also die bei Probebelastungen gemessenen Ein- 
senkungswerte durch die an fertigen Bauwerken gemessenen Werte weit 
iibertroffen werden. Es bot sich die Moglichkeit, beim Bau des neuen 
Pumpwerks hieriiber Feststellungen zu machen. Zu diesem Zwecke 
wurde der Baugrund in Griindungstiefe auf einer Flachę von 0,5 X  0,5 m 
vier Belastungen unterworfen, die bestim mten Bauabschnitten des Bau- 
werks entsprechen. Die Einsenkungen des Baugrundes wurden durch

ta ?
1,1.i .U l,  111,1 ,1 i l i l . i l i l J i l i l . l i  1.1,1

35 S0
Horn groBen in mm

Abb. 15. Siebprobe des Baugrundes.
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Die Einsenkungen unter der Probelast- 
flSche und unter dem fertigen Bauwerk sind 
im nebenstehenden zusam mengestelit und in 
Abb. 17 aufgetragen. Hierbei mufi beachtet 
w erden, dafi mit dem Hochfiihren des Bau
werks das Grundwasser anstieg und eine Ent- 
lastung brachte. In der Spalte 8 der Zusam- 
menstellung und in Abb. 17 ist diese ver- 
merkt. Auch die Zeit, innerhalb dereń dic 
Einsenkungen gem essen w urden, spielt sicher 
eine Rolle. Die Probebelastung erstreckte sich 
auf nur zwei Tage, die Untersuchungen am 
Bauwerk dehnten sich iiber 14 Monate aus. 
Das Verfiillen der Baugrube und das Ziehen 
der sie einschliefienden SpundwSnde ruft zu- 
satzliche senkrechte Belastungen der Seiten-

Nr.
Belastung des Baugrundes 

durch
kK/cm2

S e n k u n g e n  des Baugrundes 

durch B a u w e rkb e la s tu n g
mm | Tag mm Tag

Entlastung

Auftrieb Bcmerkungen

kg/cm 2
i

------------------- - :—-------
2 3 4 5 6 7 8 9

1
!

— 28.8.31 __ 11. 9.31 Beginn der Mcssungen
2 Sohle : 0,26 8,25 I 28.8.31 4,25 19. 9.31 — —
3 Bauwerk bis +  16,06 j 0,591 11,25 28.8.31 9,00 29. 9.31 0,2 —
4 „ + 2 1 ,5 0  1,071 15,50 ,28.8.31 15,00 12.11.31 0,63
5 Bauwerk 18,12 29.8.31 — — _  —
6 „ --- — : — 26,00 28.11.31 Spundwandziehen
7 -- ' -- — — 28,50 26. 7.32 Hinterfiillen
8 betriebsfertig. Bau 1,315 20,12 29.8.31 29,00 24. 9 .32 — —
9 — 29,00 5. 11.32 — Maschinen in Betrieb

Maschinenaufbau

~r
o.s o,s 0.7

0 ,5 3

Seiostung des Baugrundes

* '.<ił

o-

'WasarhaUung -
- l  u.lT.Staffel in Betrieb -

L
: II. Sfaffet in betrieb —

------------
TTs -z

.....
s;

Abb. 17. Einsenkung 
des Baugrundes unler der Probebelastung und unter dem Bauwerke.

wandc durch Erddruck hervor, dereń GrOfie und Verteilung zwar nicht 
feststehen, dereń EinfluB aber aus Abb. 17 deutlich zu ersehen ist.

Trotz des erheblichen Auftriebs von 0,63 kg/cm2, der den Boden- 
druck von 1,315 auf 0,685 kg/cm2 verm indert, ist eine Gesamtsenkung 
des Bauwerks von 29 mm zu verzeichnen; sie ist um 9 mm, entsprechend 
4 5 %  grOBer ais dic bei der Probebelastung gefundene; dic blsherigen 
Forschungen werden also bestatigt. Das Ergebnis selbst ist fiir die E. G. 
von grofiem W erte; es gibt fiir ahnliche Verhaitnisse einen Anhalt iiber 
die Ausbildung solcher Anschlflsse, die schon im Anfang der Griindung,

aiso vor Eintritt der Setzungen, ausgefuhrt werden miissen. Es sei an 
tiefliegende Kanale, Druckrohre usw. gedacht.

Nach Aushub des Bodens wurde bis (Jnterkante Aussteifung ein 
wasserdichter Kasten, bestehend aus M agerbetonsohle und Ziegelwanden, 
hergestellt, mit einer Putzschicht versehen und mit einer mehrlagigen 
Pappdichtung zwischen Bitumenschichten isoliert. Ein hlerauf gebrachter 
Putz schiitzte gegen ZerstOrung der Dichtung bei dem darauffolgenden 
Aufbau der Bewehrung. Sohle und Seitenw8nde wurden darauf fort- 
laufend bis Unterkante Aussteifung in dichtem, piastischem Beton unter 
Verwendung separlerten Kleses hergestellt. Nach Ausbau der Aussteifung 
konnten die weiteren Beton-, Maurer- und Isolierarbeiten ohne Schwierig- 
keiten beendet werden. Das Bauwerk ist ais Rahmen unter besonderer 
Berilcksichtlgung von Bergsenkungen — teilw else Frei- bzw. Hohllage 
der Sohle — berechnet. Nach Beendigung der Bauarbeiten wurden die 
Stahlbohlen miihelos gezogen und bei der Vertiefung der Alten Emscher 
unterhalb der Lehnhofstrafie abermals verw endet. Abnutzungserscheinungen 
waren an den Bohlen nicht festzusteilen, Besonders die KOpfe waren 
infolge der Verwendung des Schnellschlaghammers unbeschadigt geblieben. 
Auch die Dichtung hatte nicht gelitten.

Mit dem Bau des neuen Pumpwerks und der Vertiefung des Pumpen- 
sumpfes wurde im Juni 1931, mit der Vertiefung der Alten Emscher im 
Septem ber 1931 begonnen.

Die Arbeiten wurden so gefórdert, daB nach vollendeter Vertiefung 
der Alten Emscher im Herbst 1932 gleichzeltlg 3/i des vertieften Pumpen- 
sumpfes und das neue Pumpwerk in Betrieb genommen werden konnten.

Den im Boden liegenden Teil des neuen Pumpwerks sowie die Ver- 
tiefung des Pumpensumpfes einschlicfiilch der Rechenanlage der Alten 
Emscher fiihrte die Fa. Hochtief AG, Niederlassung Duisburg, aus, den 
Hochbau des Pumpwerks die Fa. Franz Briiggemann, Duisburg-Hamborn.

Die Pumpen lieferte die Fa. Klein, Schanzlin & Becker AG, die 
Motoren die Siem ens-Schuckertw erke AG. Etwa 1100 t Larssenspund- 
wande und 100 t Baustahl der Vereinlgten Stahlwerke AG, Dortmunder 
Union, wurden bei Verticfung der Alten Emscher und des Pumpensumpfes 
elngebaut.

Die M ontage der zw eiten Eisenbahnbriicke iiber die Vorlander der Waal bei Zaltbommel.
Alle Rechte vorbeha lten.  Von W. K em a, Konstrukteur, Haarlem, und Regierungsbaurat van R insum , Regensburg.

Bis vor wenigen Jahren war es gebrauchlich, stahlerne Briicken in 
móglichst grofien Tellstiicken an den Bauplatz anzullefern, nachdem sie 
am W erkplatze zuvor zusammengepafit worden waren. Die endgultige . ijifSSSSSsfeK
Montage geschah am Bauplatze und erforderte teuere Riistungen, zahl- 
reiches Fachpersonal und besondere Einrlchtung von Licht und Kraft.
Auch fiihrten die Unbilden der W itterung leicht zu langeren Unter- 
brcchungen der Arbeit. Diese Erschwernlsse fallen zum grOfieren Teil 
weg, wenn die Briicke fertig montiert herangefiihrt werden kann und sich

Abb. 1. Fertig montlerte Briicke an der Fabrik vorgeschoben 
iiber dem Wasser, wahrend des Hebcns durch Fiut.

Abb. 2.
Die Briicke schwimmend auf Schiffen fertig zum Transportieren.
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Fahrdamm

herimta! 1:
Fahrdamm WmiiberNAP MiWmiberNAP

Abb. 3 Lageplan des Bauplatzes mit Hafen und Fahrdam m-Querschnitt,

die Arbeit am Bauplatze auf das Uberschieben iiber die Pfeiler beschrankt. 
Diese Lósung hat in den letzten Jahren mehrfache Anwendung gefunden.

Im Jahre 1928 fiihrte die Firma Kloos & Sóhne in Kinderdijk eine 
Briicke fiir „De Eendracht" in Tholen aus. Sic wog 65^ t. Am Werk- 
platze, der dem FluB unm ittelbar anliegt, wurde sie fertig zusammengebaut, 
Pfahljoche wurden in den FluB geschlagen, EisentrSger dariibergelegt

der iibrigen hinausragt, mufiten fiir ihn eigene Pfahljoche geschlagen 
werden, die nach der H ebung noch eine L3ngsverschiebung ermóglichten.

Um dic Bogen parallel zur bestehenden Briicke von den Schiffen an 
das Land verbrlngen zu kónnen, mufite der Leitdamm durchbrochen und 
ein Becken in der notwendigen Tiefe ausgehoben werden. Das gebaggerte 
Materiał wurde dazu verwendet, einen Fahrdamm in 4,40 m iiber NAP 
langs der Pfeilerkópfe zu schutten. Der Sommerdamm wurde an der 
Kreuzungsstelle auf die gleiche Hóhe abgehoben und mit Dammbalken 
gegen ein etwaiges Hochwasser geschiitzt. Hinter dem Sommerdeich 
senkte sich der Fahrdamm bis auf Gelandehóhe ab. Er nahm eine 
doppelte Normalspur auf, auf der die Verschiebewagen fuhren. Durch 
Eisentrager waren diese so miteinander gekuppelt, daB jedes Briickenende 
auf 16 Radem ruhte. Auf diesem Aufbau ruhte ein eisernes Hilfsgerilst; 
hier wurden die Holzstapel aufgebaut und die Schraubenwinden angesetzt. 
An den Briickenendcn aber hingen die Arbeitsbóden, von denen aus 
diese Arbeiten verrichtet wurden. Die Winden wurden durch hydrau- 
lische Druckpumpen bewegt, die auf der Mitte der Brucke aufgestellt 
und elektrlsch angetrieben wurden (Abb. 4).

Die Montage wickelte sich in der folgenden Weise ab (Abb. 5): Die 
Briicken wurden in Vlisslngen geladen. Auch bei NNW lag ihre Unter- 
kante hóher ais die Pfahljoche am Land, auf dic sie zunachst geschoben 
wurden. Auf diesen Pfahljochen waren je zwei Differdingcr Trager an- 
gebracht, mit Elsenbahnschienen fest verschraubt. Schon in der Fabrik 
hatte man an den Briickenendcn die notwendigen Gleitplatten angebracht. 
Nachdem die Brucken auf die Landjoche verschoben waren, mufiten sie 
um 2,50 m bis auf die Hohe der Verschiebewagen gehoben werden. Um 
hlerbei Bewegungen an den Schwellenstapeln zu verm eiden, wurden 
Perpetuumwinden von Piitzer-De Vries in Dusseldorf eingesetzt, die ver- 
móge ihrer Konstruktion den Stapel standig unter Druck hielten (Abb. 6). 
War die Brucke auf diese Weise hochgebracht, so wurden die mit hoch- 
gewundenen Gleitbalken mit denen des Verschlebewagens verbunden. 
Das Querverschieben geschah mit den Winden, die an den Schlenen festge-

klemmt wurden und 
| ' an der Unterkante

der Brucke ansetz- 
ten. Anschliefiend 
folgte die Verschie- 
bung zu den einzel
nen Ótfnungen. Um
Querkr3fte zu ver-
meiden, war der Fahr
damm hinter dem
Sommerdamm an den 
Pfeilern auf ein kur- 
zes Stiick waagerecht 

gehalten. Die inneren Stiitzen S  und die waagerechten Versteifungen T des
Hilfsgeriistes wurden mit dem Heben der Brucke nachgebaut (Abb. 4). Aus-
sparungen in diesen Stiitzen konnten vler bis fiinf Lagen der Holzschwellen

nxm

Abb. 4.
Verschlebewagen mit Hilfsgerust,

und die Brucke dariiber ge
schoben (Abb. 1). Unter Aus
nutzung von Ebbe und Fiut, die 
einen Unterschied von 1 m auf- 
wiesen, wurde sie dann mit vler 
gekuppelten Schiffen abgehoben 
und schwimmend an ihren Be- 
stimmungsort gebracht (Abb. 2). 
Dort konnte sie wieder unter 
Ausnutzung von Ebbe und Fiut 
unmittelbar auf die Pfeiler ab- 
gesetzt werden.

Die Brucke in Keizersveer 
wurde im Jahre 1931 ir 
der gleichen Weise montiert.

hydr.
timhenmde/i

Abb. 5. Querschnitt des gebaggerten Hafens 
mit Pfahljochen bei Pfeiler VII u. VIII.

Nur mufite bel der Anfuhr die Drehbriicke bei Moerdijk durchfahren 
werden. Die neue Brucke wurde so hoch iiber die Schlffe herausgehoben, 
dafi sie uber dic Drehbriicke hinwegstreichen konnte.

Bei Zaltbommel kam die Schwierigkeit hinzu, dafi die Brucken auf 
ein langeres Stiick an Land verschoben werden mufiten (Abb. 3). Es 
handclt sich hier um acht Briickenbogen von je 300 t Gewicht, 60 m 
Lange, 5,50 m Breite und 7,50 m Hóhe. Schon beim Bau der ersten 
Bahnbriicke hatte man dic Pfeiler in der nótlgen Breite fiir die kiinftige 
Erweiterung vorgesehen. Das nur bei Hochwasser iiberfiutete Vorland 
liegt an der Baustelle auf 3,40 m iiber NAP und ist gegen den FluB mit 
einem Leitwerk abgegrenzt. ln rd. 170 m Entfernung lauft parallel dem
Ufer ein Sommerdeich mit einer Kronenhóhe auf 6,00 m uber NAP. Ais 
giinstlgste Lósung ergab sich, die einzelnen Briickenbogen zwischen den 
Pfeilern VII und VIII an das Land zu bringen und von da dlcht an den 
Pfeilerkópfen vorbel zu verschleben, bis ihre Enden in der Verlangerung 
der Auflager standen, Dann wurden sic um 12 m gehoben und w aage
recht auf die Pfeiler iibergeschoben. Da der Pfeiler VIII iiber die Flucht

Abb. 6. Arbeitsvorgang der angewandten Perpetuum -H ebebócke.

aufnehmen. Die mit der Brucke hochgewundenen Unterstiitzungstrager 
wurden dann mit Eisentragern, die auf den Pfeilern lagen, zusammengekup- 
pelt. Danach konnte das Uberschieben stattfinden. Bei dem Bogen zwischen 
Pfeiler VII und VIII war dann noch eine Langsverschiebung um 7 m nótig.
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Alle Rechte vorbeha lten.

Die neuen O stseefischereihafen in Kolberg und Rugenwalderm iinde.
Von Regierungsbaurat von Z ychlinski, Kolberg.

(Schlufi aus Heft 5.)
Das rd. 15 000 m2 Wasserfiache umfassende Hafenbecken sieht Liege- 

platze fiir 75 Fischkutter von durchschnittiich 15 m Lange und 5 m Breite 
und fiir 20 Boote vor. Zur Zeit sind 71 Kutter (vgl. Tabelle 2) vorhanden. 
Erweiterungsmoglichkeit ist nach Siiden zu gegeben. Die Wassertiefe 
betragt Im allgemeinen 2,5 m unter MW; einige Llegestellen fiir besonders 
grofie K utter sind bis auf 3 m ausgebaggert. Die W assertiefe zwischen 
den Molenkopfen in See (Abb. 6) und der Fischereihafeneinfahrt betragt 
mit Riicksicht auf den Handelsschlffsverkehr mindestens 4,5 m unter MW 
(entlang der neuen Kaimauer und den Bollwerken der Hafenostseite 6 m).

lag hier bisher in der Hauptsache unterhalb der Klappenbriicke yielfach 
in mehreren Reihen an den beiderseitigen Ufern der durch Bollwerke 
zum Hafen ausgebauten Wlpper (Abb. 11). Dieser Zustand bedeutete 
mit dem Anwachsen der Zahl der Kutter und dereń zunehm ender Grofie 
bei der Enge des Fahrwassers, ebenso wie wir dies in Kolberg sahen, 
auch eine zunehm ende Gefahrdung der Fischereifahrzeuge sowie der 
Handelsschiffahrt, die in Rugenwaldermiinde zwar bei weitem nicht die 
Bedeutung wie im Kolberger Hafen hat. Zudem zeigt sich bei nord- 
westlichen Winden eine starkę Schwellung, die bis zur Klappenbriicke 
reicht, so dafi dann die Fischereifahrzeuge gezwungen w aren, sichere

Die Ufereinfassungen-) bestehen aus verankerten eisernen Bollwerken 
(Abb. 8 u. 9). Zur Verwendung kamen Stahlspundbohlen Bauart Larsscn 
Profil la, aus St 37 mit Kupferzusatz.

Der Hafen wird durch zwei auf dem Anlegestcg an rd. 12 m iiber MW 
hohen M asten angebrachte elektrische Lampen von je 300 W sowie 
durch dic Scheinwerfer von je 150 W att an der W estseite der Hafeneinfahrt 
beleuchtet. Die um gebenden Strafien haben eigene Beleuchtung.

b) D er F isch ere ih a fen  in R ugenw alderm iinde .
Im Gegensatze zu Kolberg hatte der staatliche Ostseehafen Riigen- 

waldermiinde, dessen allgemeine Anordnung Abb. 10 zeigt, bisher keinen 
bcsonderen Fischereihafen. Die stattliche Fischereiflotte (vgl. Tabelle 2)

'-) Vgl. B r e n n e c k e - L o h m e y e r ,  Der Grundbau, 4. Aufl., Bd.II, S.23.

werden solle. Auch wurde der Hafenentwurf zeitweilig in Verbindung 
mit dem geplanten Bau einer Strafie auf dem W estufer der Wipper von 
Riigenwalde nach dem O stseestrand westlich Rugenwaldermiinde gebracht. 
Man entschied sich schliefillch fiir die aus Abb. 10 ersichtliche Lage. Der 
Hafen liegt hier unm ittelbar an der Chaussee Riigenwalde—Rugenwalder
miinde, die fiir den Abtransport der Fangę mittels Lastkraftwagen zum 
Bahnhof Riigenwalde am giinstigsten liegt. Da auch fiir die etwaige 
W eiterfiihrung der Eisenbahn von Riigenwalde nach Rugenwaldermiinde 
das ostlich der Wipper gelegene Gelande in Betracht gezogen ist, erOffnet 
sich hier auch die Moglichkeit eines spateren Anschlusses des Fischerei- 
hafens an die Eisenbahn.

Mit der Bauausfiihrung, die in zweckmafiiger V erbindung mit den 
umfangreichen Uferschutzanlagen am Oststrande von Rugenwaldermiinde

Abb. 6. Fischereihafen zu Kolberg. Hafeneinfahrt von See aus. Abb. 7. Fischereihafen zu Kolberg. Anlegesteg.

Das Hafenbecken Ist durch einen rd. 100 m langen, 4 ni breiten und 
in der Plattform 1,80 bis 1,90 m iiber MW hoch liegenden hćjlzernen An
legesteg, der auch einen niedrlger gelegenen Landesteg fiir kleinere Boote 
enthalt, in zwei Halften getellt (vgl. Abb. 4, 5 u. 7). Die Kutter legen, 
wic auch aus den Lichtbildern zu ersehen, stevenrecht zu den Ufer
einfassungen und zum A nlegesteg an. Die einzelnen Liegepiatze sind 
durch Festmachepfahle gegeneinander abgegrenzt. Die Landzunge zwischen 
Persante und Hafenbecken ist fiir die Aufstellung eines rd. 30 m langen 
und 15 m breiten Fischabnahmeschuppens nebst Eisgewinnungsanlage und 
Tankstelle von rd. 60 000 1 Fassungsverm<jgen (letztere ist bereits fertig; 
vgl. Abb. 1) vorbehalten, Einrichtungen, die von der Fischverwertungs- 
genossenschaft hergestellt werden. Das hafenseitige Ufer der Landzunge 
ist ais Bollwerk zum Anlegen der ISschenden Fahrzeuge und zur Ubcr- 
nahme von Brennstoff ausgebaut (vgl. Abb. 1).

Liegepiatze oberhalb der Briicke aufzusuchen. Zum Ldschen ihrer Fangę 
legten die Fischkutter, oft ebenfalls in mehreren Reihen, vor dem Ab- 
nahmeschuppen, der kurz unterhalb der Klappenbriicke am rechten Ufer 
der Wipper liegt, an, so dafi sich beim Ein- oder Auslaufen von Handels- 
fahrzeugen unliebsam e gegenseitige StOrungen und Gefahrdungen ergaben. 
So stellte sich auch in Riigenwaldermiinde immer mehr die Notwendigkeit 
heraus, ein besonderes Hafenbecken fiir die Fischereifahrzeuge zu bauen. 
Nach Bereitstellung der Geldmittel auf Grund des bereits genannten 
G esetzes vom 27. Oktober 1928 gingen aber noch mehrere Jahre ins 
Land iiber den Verhandlungen mit den verschledenen Interessenten hin- 
sichtlich der zweckmafiigsten Lage des Hafenbeckens. Mehrere Entwiirfe 
mufiten aufgestellt werden, wobei eine Hauptrolle die Frage spielte, ob 
der Hafen, auch mit Riicksicht auf die giinstigste Hafenlage zum Eisgang 
und Eisstand der Wipper, an de, Ost- oder W estseite der W ipper erbaut
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Abb. 11. Bishcrige Llegestellen der Fischerelfahrzeuge in der Wipper 
in Riigenwaldermunde.

Abb. 13. Fisehereihafen zu Riigenwaldermiinde. 
Gesamtansicht.

Querschnitt

im Eigenbetriebe des Preufilschen Hafenbau- 
amts Kolberg stattfand, wurde im Januar
1930 begonnen. Mitte Mai 1931 wurde der Abb. 10.
Hafen fertiggestellt. Scine Inbetriebnahme 
zog sich noch bis Mitte Dezember 1931 hin, 
da inzwischen noch die grundsatzliche Frage, wer fiir die Beleuchtung der 
Hafenanlage zu sorgen habe, zu entscheiden war, und die dafur erforder
lichen M iltel bereitgestellt sowie die Beleuchtungsanlage ausgefiihrt 
werden mufiten.

Die Hafenanordnung im einzelnen zeigen Abb. 12 u. 13. Zur Zeit 
ist der Hafen mit 51 Kuttern und 38 Booten belegt. Das Wasserbecken 
umfaBt etwa die glelche Flachę (rd. 15 000 m2) wie das des Kolberger 
Fischereihafens, obwohl das Bauprogramm nur 56 Fischkutter und 30 Boote 
vorsah, wahrend in Kolberg allein 75 Hochseekutter zugrunde gelegt 
wurden. Die Anordnung unterscheidet sich von der Kolberger grund- 
satzlich dadurch, dafi in Riigenwaldermiinde die Liegepiatze der Kutter so 
angeordnet werden muBten, daB diese langsseits anlegen kOnnen. Diese 
Forderung ergibt sich daraus, dafi die Riigenwaldermiinder Fischer in 
einem bei weitcm grOfieren Umfange ais die Kolberger die besonders 
umfangreiche Netze erfordernde Lachsfischerei betreiben; die schweren 
Lachsfangnetze sind weit leichter von und zum Boot zu befOrdern, wenn 
die Fahrzeuge nicht, wie es in Kolberg ohne besondere Berucksichtigung 
der Lachsfischerei mOglich war, stevenrecht, sondern langsseits zu den 
Anlegestegen anlegen. Es ergab sich somit die aus Abb. 12 ersichtliche 
verhaitnismafiig mehr Wasserfiache erfordernde Anordnung einer grOfieren 
Anzahl von A nlegestegen; dercn Langenentwicklung mufite bei den 
knappen Baumitteln mOglichst eingeschrankt werden. So legen die Kutter 
in zwei Reihen nebeneinander an den 2,50 m breiten Stegen an (Abb. 14). 
Die kleinen Boote liegen an zwei besonderen Laufstegen von 1,3 m Breite. 
Dem Loschgeschaft dlent der 4 m breite und rd. 57 m lange Loschsteg 
gegeniiber der durch verankerte hólzerne Spundwande eingefafiten 15 m 
breiten Hafeneinfahrt; an ihm kOnnen gleichzeitig sechs Kutter anlegen 
und lOschen. Zum Festmachen der Kutter sind an den Stegen kleine 
guBeiserne Poller angebracht. Da die Fahrzeuge nur an Stegen anlegen, 
konnten die Ufer abgebOscht und nur von kurz oberhalb bis wenig unter- 
halb der M ittelwasserlinie leicht befestigt angeordnet werden (vgl. Abb. 14). 
Der Hafen ist mit bis iiber HW gefiihrten Dammen umgeben. Nach 
der Chaussee zu ist die ebenfalls hochwasserfrei liegende Anschiittung ver- 
breitert und zur Aufstellung der Abnahmeschuppen von seiten der beiden 
Riigenwaldermiinder Fischereigenossenschaften bestim mt; ein Schuppen 
ist bereits aufgestellt. Die Brennstofftanks liegen am Binnenhafen, der 
Eisenbahnanschlufi besitzt (vgl. Abb. 10). Der Bodenaushub des Hafen- 
beckens wurde teils in die Hafendamme eingebaut, teils zur Aufspiilung 
in der Nahe gelegener niedriger Landereien benutzt.

Die W assertiefe betragt wie in Kolberg 2,5 m unter MW, an den 
Liegestellen der grOfieren Kutter 3 m, in der Wipper selbst 4,5 m.

Das Hafenbecken wird durch eine auf dcm Loschsteg an einem 13 m 
iiber MW hohen Mast angebrachte Lampe mit zwei Birnen von je 500 W, 
die je  nach Bedarf gleichzeitig oder einzeln brennen, beleuchtet. Auf

Abb. 14.

den Hafendammen stehen ferner vier 
Lampen von je 60 W; die Einfahrt wird 
durch einen Scheinwerfer von 150 W be
leuchtet, den Kopf des Loschsteges kennzeichnet eine unm ittelbar unter 
der Plattform liegende Lampe von 15 W. Die Lampen werden nach ent- 
sprechender Einstellung selbsttatig von einem gemcinsamen Schaltkasten 
aus geschaltet.

-

%  / -

Abb. 12.

___— -

Der trotz etwa gleich grofier Wasserflachen grofie Unterschied in den 
Baukosten beider Hafen — Kolberg 420 000 RM, Riigenwaldermiinde 
rd. 160 000 RM — erkiart sich einm al daraus, dafi in Kolberg noch der 
Bau der Zufahrtstrafien sowie die Verlegung der Maikuhlen-Schiffbriicke 
(vg1. Abb. 3) notwendig wurde, und zum anderen daraus, dafi bei der im 
Yergleich zu der grOfieren Kutterzahl beengten BauflSche und den ein 
stevenrechtes Anlegen der Kutter gewahrleistenden Liegepiatzen die Hafen- 
wande mit senkrechten Bollwerken eingefafit werden muBten, wahrend 
in Riigenwaldermunde bei dem langsseitigen Anlegen der Fahrzeuge an 
besonderen Anlegestegen von einer starkeren Befestigung der abgeboschten 
Ufer abgesehen werden konnte.
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DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d . ges. B aulngcnleurw esen

Alle Rechte vorbehalten .

Von G.
Der Asthetik der Brucken ist in den letzten Jahrzehnten mehr und 

mehr Aufmerksamkeit zugew endet worden. Alle bauenden BehSrden und 
Kórperschaften waren bestrebt, schOne Brucken zu errichten. Die Brflcken- 
bauanstalten arbeiteten — m eist in Verbindung mit Architekten — eifrig 
daran, die Brucke aus der Kategorie der reinen Zweckmafiigkeitsbauten 
herauszuheben und unter die Kunstwerke einzureihen. Das trat nam ent
lich bel zahlreichen deutschen und internationalen W ettbewerben deutlich 
hervor. Manche Schrift befafite sich mit der Briickenasthetik.

In den beiden letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts geriet 
der Ingenieur vielfach In eine falsche Stellung zur Asthetik der Brucken. 
Durch die gewaltigen Fortschritte auf dem G ebiete der Statik wurde er 
oft verleitet, namentlich die stahlerne Brucke rein vom. Gesichtspunkte 
der neuen Berechnungsweisen zu betrachten. Es bildete sich derS pruch: 
„Was zweckmafilg ist, ist auch schOn'. Es entstanden viele Brucken, die 
sehr interessante statische G ebilde sind, aber nicht den Anspruch eines 
Kunstwerkes erheben diirfen. Sie trugen dazu bei, die stahlernen Brucken 
bel asthetisch empfindenden Menschen unbeliebt zu machen. W ahrend 
Brucken aus dem M ittelalter oder aus noch fruherer Zeit meist echte 
Kunstwerke waren und sich wundervolI in die schónen Bilder alter Stadte 
eingliederten, gaben Brucken, die in den letzten Jahrzehnten des vorigen 
Jahrhunderts gebaut wurden, oft einen argen Mifiklang in der Harmonie 
einer Landschaft oder eines Stadtebildes.

Fiir die Asthetik lassen sich keine ganz allgemein giiltigen Regeln 
aufstellen. Das asthetische Empfinden des einzelnen Menschen ist in 
vielem von seiner persónllchen Einstellung abhangig; aber fiir die Gesamt- 
heit der Menschen, denen Kunst und Asthetik etwas bedeuten, lassen 
sich in grofien Ziigen Richtlinlen angeben, die eingehalten werden miissen, 
um kiinstlerlsche und asthetische W erte zu schaffen.

Solche Richtlinlen hat in giiicklicher Weise der Verfasser des in der 
Fufinote naher beschrlebenen Buches vorgezeichnet. R u k w ie d  betrachtet 
die Briicke vom Standpunkte des Asthetikers und des Philosophen. Er 
sagt in dem Vorwort zu seinem Buche: „Noch sind die Ansichten iiber 
Gesetzmafilgkeiten in der BriickenschOnheit nicht einheitllch. Eine Kiarung 
hieriiber anzubahnen, ist die Aufgabe dieses B uches' und weiter: „Es 
gilt, die Briicke iiber das wissenschaftliche Handwerk hinauszuheben und 
sie ais Kunstwerk fiir die Welt zu erobern".

Ein griindliches Studium des Buches und ein Nachdenken iiber die 
vorgetragenen Grundsatze und Richtlinlen wird ohne Zweifel wesentlich 
dazu beitragen, diese Ziele zu errelchen.

Rukwied behandelt in einem Abschnitt die Briicke im Lichte der all
gem einen Asthetik. Im wlchtigsten Abschnitt analysiert er die Brucke 
nach den einzelnen charakteristlschen Teilen, der Fahrbahn mit dem Ge- 
lander, dem Tragwerk, den Pfeilern und W iderlagern und sćhllefilich der 
Ankflndigung, d. h. dem hervortretenden M erkmale, das die Brucke im 
Zuge des Verkehrsweges von weitem ankiindigt. In weiteren Abschnitten 
werden die Brucke ais Ganzes, die Forderungen fiir die G estaltung be- 
nachbarter Briicken, die Brucke und ihre Umgebung, Einzelprobleme der 
Brucken und die Schmuckformen der Briicken erdrtert. Den Schlufi des 
Buches blldet eine Besprechung der briickenasthetischen Literatur.

*) „Briickenasthetik' von H e rm a n n  R u k w ie d , Reichsbahnoberrat in 
Ulm (Donau). 112 S. mit 125 Textabb. Berlin 1933, Verlag von Wilh. 
Ernst & Sohn.

Briickenasthetik.1)
Schaper.

Die einzelnen der obengenannten Teile der Briicken sollen in der 
Seitenansicht klar und deutlich in die Erscheinung treten. K elner dieser 
Teile soli unterdriickt werden. Die Fahrbahn mufi auch bei Brucken aus 
Stein oder Beton in der Seitenansicht zu erkennen sein. Nach MOglich- 
keit sollen sich Fahrbahn und Tragwerk nicht durchschneiden. Die Lage 
der Fahrbahn iiber dem Tragwerk ist jeder anderen Lage vorzuziehen. 
Wo die Fahrbahn von dem Tragwerk iiberragt wird, soli der Durchblick 
in der Langsrichtung der Brucke ruhig und klar sein. Das Tragwerk soli 
nicht nur stark sein, sondern auch kraftlg aussehen. Die hauptsachlichste 
asthetische Forderung fiir das Tragwerk ist die K larheit, Reinheit und 
Einfachheit seiner UmriBIinien. Sie sollen geschlossene Briickenbiider 
geben. Das Auge darf in dem FluB der Umrifilinien nirgends Unstetig- 
keiten und Disharmonlen finden. Bei stahlernen Brucken tritt gegen die 
Umrifilinien die Ausfullung der Tragwande fur das asthetische Empfinden 
zuriick. Die Ausfachung mufi aber den Eindruck einer Flachę machen, 
da ohne die Flachę kein KOrper entsteht. Zu grofie LćScher in der Aus
fachung wirken hafilich.

Bei hochliegender Fahrbahn sollen die Zwischenpfeiler nicht iiber die 
Fahrbahn oder die GelSnderoberkante hlnausgefiihrt werden. Die Fahr
bahn- und Geianderlinie mufi in der Seitenansicht auch iiber die Zwischen
pfeiler gefiihrt werden. Bei steinernen Bogenbrticken wirken grofie Aus- 
sparungen iiber den Zwischenpfeilern unschdn.

Bei Briicken mit hochliegender Fahrbahn sind Ankiindigungen der 
Brucke im Verkehrswege durch schlanke Saulen, figiirlichen Schmuck, 
Briickenhauschen usw. von guter asthetischer Wirkung. Bei Brucken mit 
tiefliegender Fahrbahn ist ein Abschlufi der Bruckenenden durch steinerne 
oder stahlerne Portale, die das Tragwerk der Briicke nicht oder nicht weit 
iiberragen und einfache, dem Tragwerk und dem Stadtblld angepafite 
Formen haben, am Platze.

Bei Brucken mit glelchen oder annahernd gleichen Offnungen ist ein 
Wechscl im Baustoff zu verwerfen.

Benachbarte Brucken mussen namentlich im Stadtbilde aufeinander 
abgestim mt sein. Sonst wird Unruhe in das Stadtblld hineingetragen.

Neue Briicken, die an die S telle von alten treten, sollen nach den 
neuzeitlichen Erfordernissen gebaut werden und nicht aus Liebe zum ge- 
schichtlichen Bilde der alten Brucken diesen angepaflt werden.

Der Briickenschmuck mufi wiirdige, nicht iiberladene Formen haben, 
er darf vor allem auch nicht kleinlich sein.

Man liest das Buch mit grofiem Genufi. Sehr gute Bilder beleben 
den Text. Die Gegeniiberstellung von Beispiel und G egenbeispiel trSgt 
sehr zum Verstandnis der Richtlinlen bei. Jeder, der sich ernst mit der 
Asthetik der Brucken befafit hat, wird dem V erfasser in seinen Ansichten 
im groBen uńd ganzen recht geben. Leider verhlndern es oft die 5rt- 
lichen Verhaltnlsse und die Forderungen der sich kreuzenden Verkehrs- 
wege, den erOrterten asthetischen Richtllnien voll und ganz Rechnung zu 
tragen. Es wird aber auch in diesen Failen im mer gelingen, eine Brucke 
zu bauen, die den asthetisch empfindenden Menschen kein Dorn im 
Auge ist.

Fiir eine neue Auflage sei empfohlen, etwas naher auf die Wirkung 
von hintereinander liegenden Fachwerktragern in der Schragansicht ein- 
zugehen. Das Studium des vortrefflichen Buches sei allen Brticken- 
ingenieuren, aber auch allen Laien, die fiir Kunst und Asthetik Verstandnis 
haben, warm empfohlen.

Alle Rechte vorbeha lten . „y“-Verfahren zur Berechnung von Fachwerkstaben  
und auf B iegung beanspruchten Tragern bei w echselnder Belastung.

Von ®r.=3ng. K om m erell, Direktor bei der Reichsbahn im Reichsbahn-Zentralamt fiir Bau- und Betriebstechnik, Berlin.

Nach den Berechnungsgrundlagen fur eiserne Eisenbahnbriicken der 
Deutschen Reichsbahn (BE)1), Abschnitt 111, „ist anzustreben, allen Einzel- 
teilen eines Oberbaues den gleichen Slcherheitsgrad zu geben*. Dieser 
G rundsatz laBt sich am einfachsten durchfiihren, wenn alle Spannungen 
auf den Wert tfIul (zulassige Zug- und Blegespannung) zuruckgefuhrt 
werden. Beispielsweise soli bei der Berechnung von Druckstaben der Wert

Sd = w

sein; „o>“ ist „diejenlge, die Knickverhaltnisse beriicksichtigende Zahl, mit 
der bei mlttigem Kraftangriff die Druckkraft 5  zu vervielfaltigen ist, damit 
der Stab hinsichtlich der zuiasslgen Spannung wie ein Zugstab behandelt 
werden k a n n '.

Ein ahnliches Verfahren (/-V erfahren) lafit sich entwickeln, um die 
Dauerfestlgkeit <tD des Werkstoffes bei Teilen, die wechselnden Be-

') Berlin 1925, Verlag von Wilh. Ernst & Sohn.

anspruchungen unterliegen, zu beriicksichtigen. Ist <sD  ̂ die zulassige 
Spannung bei Beriicksichtigung der Dauerfestigkeit, so setzen wir

C <1.

(l)  

daraus 

(2)

Wenn also der W ert •/• X dem W erte gegeniibergestellt wird, so

stellt ■/ diejenige Zahl ( ^  1) vor, mit der die Stabkraft 5  vervielfaltigt 
werden mufi, damit ein Stab wie ein gewOhnlicher Zugstab berechnet 
werden kann, obwohl er infolge wechselnder Belastungen nicht so hoch 
beansprucht werden darf wie ein reiner Zugstab.

Aus (1) und (2) ergibt sich

(3) •

S(Trj ---7. Ul F

5
y ' F  ~ "zu|-

dem W erteF
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Sind unter Beriicksichtigung der Stofizahl y  { m in  5 } ^ ie G re n z -

w e r te  der Stabkrafte — also die ungiinstlgsten Grenzwerte, die bei einer 
Zugfahrt auftreten konnen — und ist min 5  die zahlenmaBig kleinste, 
m ax 5  die zahlenmaBig grófite Stabkraft, wobei Zug +  , Druck — ist, so 
ergibt sich folgendes: Bei Fachwerkkonstruktionen, die nicht dynamisch 
beansprucht sind und bei denen demnach die Spannungen, herruhrend 
von der Verkehrslast, unveranderlich sind (wie z. B. bei Hochbauten), 
berechnet man bekannttich die Spannungen aus

m axS
(4) L<* =  - — p  -  -  =  b a l 

ist aber bei dynamisch beanspruchten Fachkwerkkonstruktionen
(z. B. Briicken) der EinfluB der Verkehrslast schwellend (Grenzbelastungen 
mit gleichem Vorzeichen) oder wechselnd (Grenzbelastungen mit ver- 
schiedenen Vorzeichen), so darf man nicht nur die zahlenmaBig grofite 
Stabkraft m ax5, [sondern man muB auch einen Teil der zahlenmaBig 
kleinsten Stabkraft m inS berticksichtigen. Das MaB des Einflusses soli 
durch die noch zu bestim m enden Beiwerte a und b nach folgender Formel 
festgeiegt werden:

a m axS +  b m inS / , minS \ m ax5  .
(5) <' =  -  r ----------- =  ( « + .* •  m axs ) — F

Der Wert

(6) y z ■a +  b
minS
m ax5

_ , m in5
ist also ais eine geradlinige Funktion von m ax^  angenommen, und es

lafit sich 7  wie folgt berechnen:
Ist r  der Sicherheitsgrad bei gewóhnlichen Zugstaben, abhangig von 

der Streckgrenze <ts , also

(7)

und nehmen wir bei Staben, die wechselnden Belastungen ausgesetzt 
sind, denselben Sicherheitsgrad v gegeniiber der Dauerfestigkeit <tD an, also

4 n
(8)

so ist fiir min 5  
keit aD =  al

D7. Ul

0 . . . y — a und fiir diesen Fali die Dauerfestig- 
der U r s p r u n g s f e s t ig k e i t ;  oder aus (i)

a U a -zul

a

Mit (7) wird

(9)

Fur min S  =  — max 5  oder

zul u  
min 5  
m ax5

1, d. h. bei zahlenmaBig

gleich groBen Werten fiir Zug und Druck, wird 7  =  a — b und i)D
der W e c h s e l f e s t ig k e i t  und aus (1), (8) und (7)

w
Diu\

zul
a — b v  (ą —  b) ’ also

a — b ■

(10)
'U ’w

min 5  
m ax5

° s  

"w
Mit (9) ergibt sich also 

a s  

au
Die Formel (10) gilt nur, solange ■/ Els 1 ist.

Beispielsweise wurde bei einem Flufistahl mit 
<s's  =  3600 kg/cm2

52800 „Ju -

=  1800

■somit

mit

Mit min 5  =  0 wiirde 
min 5
m axS

1 wiirde

-0,7- 

= 1,3,

- 2 ,0 .

' d w  
min 5  
m ax5

: 1 ,3 , 

: 2,0 ,

und

sein werden. Bei den Versuchen ist die Haufigkeit der Lastwechsei 
móglichst den tatsachlichen Verhaitnissen bei Briicken (hOchstens alle 
2 M inuten ein Lastwechsei) anzupassen. Die W erte 7  konnen dann fiir 
jede Stahlmarke aus (10) berechnet werden.

Z u s a m m e n g e fa B t besteht das /-V erfahren im folgenden:
Bei Teilen, die wechselnden oder schwellenden Belastungen aus

gesetzt sind, soli der Wert
m ax5

sein, wobei der Wert
aS

7 =  - +
aU

d  —  y  ■

JU W
min 5  
m axS

: 1,0 ist.

Hierin bedeuten bei einer bestim mten Stahlmarke
<fs  — Streckgrenze
<u  =  Ursprungsfestigkeit j

’ w ~ ■- W echselfestigkeit

ein fiir allemal durch 
Yersuche zu ermitteln,

m in5  =  den zahlenmaBig kleinsten Grenzwert der Stabkraft, 
m ax5  =  den zahlenmaBig grOBten Grenzwert der Stabkraft.

Zug ist mit +  , Druck mit — in die Rechnung einzufuhren. Der Wert 7 
gilt nur so weit, ais er ^  1 ist. Druckstabe sind aufierdem nach dem 
®-Verfahren fiir die grCfite Druckkraft zu berechnen.

H andelt es sich um Trager mit W echselmomenten, so mufi sinngemafi
max/W _

< s= y w  S=*zul sein.

Zum Vergleich werden im folgenden die Verhaitnisse des neuen 
7 -Verfahrens mit den in den Berechnungsgrundlagen fur eiserne Briicken 
(BE) und in den Schwelfivorschriften (DIN 4100) gegebenen Formeln ver- 
glichen.

a) N e u e s  / -V e r fa h re n .
Zum Beispiel wiirde fiir St 37 mit

‘w -

■- 2400 kg/cm2 (Spannung an der Streckgrenze) 
= 2400 » (Ursprungsfestigkeit)
; 1800 „ (Wechselfestigkeit)

Damit wird aus
(tę [ (f ę

• w

2400
2400

2400
1800

= 1,0,

1,3.

7  = ■ +
U ’w

m in5
m ax5

= 1 ,0 +  (1 ,0 - 1 .3 )
min 5  
m axS s l ,0 = 1 ,0  — 0,3 m in5

m ax5

Fiir m in5  =  0 
„ m in5  = — m ax5 
„ m i n S =  +  m axS

wird minS
m ax5

0,
- 1,0 , also 
1,0,

w

1,0 (Wechselstabe 
verschiedenen Vor- 
zeichens).
7 = 1,0 
7 = 1 ,3
7 = 1,0 (Spannung 
m glelchen Slnn).

Fiihrt man in den Formeln fiir W echselstabe min 5  ais zahlenmaBig 
kleinsten, m ax5  ais zahlenmaBig grOfiten Wert und Zug mit + ,  Druck 
mit —  ein, so ergibt sich nach

b) d e n  B e r e c h n u n g s g r u n d la g e n  (BE) 
max 5  — 0,3 min S

hier ist also

max S 

7 =  1,0 — 0,3

F

f l,0 -

(bei St 37)

-0,3
min 5 \  
m a x 5 1'

min S  , , .
m ax5  (wle lm ob,gen BeisPiel),

und es wird fiir 
min 5  =  0 
min 5  =  — max 5  
min S  =  +  max 5

ein-

2,0- %
gcschneiftte Briicken

■f/-Verfahren''~._ ^5 
(nichtendgiiltig) '

Es sind also bei einem bestimmten Flufistahl nur die Werte 
as  =  Streckgrenze, 
a u  =  Ursprungsfestigkeit,

W echselfestigkeit
durch Versuche zu bestim men; dabei kommt es nur auf die Verhaltnisse
( f  ę* r f ę

St37

an, die bei derselben Stahlmarke nicht allzu verschieden

o, 7 = 1,0 
— 1,0, also 7 =  1,3
+  1,0, 7 =  1 ,0 (keine Wechselwirkung).
Diese Werte wurden in Abb. 1 
getragen.

Ferner ergibt sich nach 
c) d e n  B r iic k e n v o r s c h r if te n  

fu r  g e s c h w e iB te  S ta h lb a u te n  
(DIN 4100, § 4)

max 5  +  -i- (max 5  — min 5)

■ —  Pzul

__ m ax5 ___ _ _  

hier ist also

I + K1'0 min 5  V 
m ax S /

• w

maxS 
Abb. 1. 7  =  1,5 — 0,5

min 5
m ax5
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und es wird fiir
mln 5  =  °  1 min 5  f O, / = 1 , 5
min S =  — max 5  > wird =  { — 1,0 , also /  =  2,0
min S =  +  max 5  J m ax6  ( + 1 ,0 ,  y =  l,0

(Grenzwerte gieich grofi mit gleichen Vorzeichen). 
Diese Werte wurden in Abb. 1 eingetragen.

Fflr S t5 2  w iirde sich e rg e b e n :
a) n a c h  d em  n e u e n  / - Y e r f a h r e n ,  wenn beispielsweise

’w~

- 3600 kg/cm2, also 
=3000 „
= 2400 „

=  1,2 

=  1,5

gefunden w3re, also y —  1,2 + ( 1 ,2 — 1,5)

(nach Stribecks Form el ist < ^ = 0 ,5 7

S _  3600 
a  ~  3000 
.V __ 3600 
w  — 2400 

min 5  
minS 

aB +  tts
2

52 +  36 
2

1,2— 0,3-
min 5  
m axS

Es wird nun fiir 

min 5  =  0

min 5  =  — max 5

min S  =  +  0,67 max S

=  0,57 

min S

: 25 kg/m m ‘-j •

m axS 
min 5  
m axS 
min 5  
m axS 
min 5  
m ax5

=  0 , also 7  =  1,2

=  - 1 , 0 ,  „ j< =  l,5

=  +  0,67, » 7 = 1 ,0

=  + 1,0, , 7 ~  1,0.min 5  =  +  max S

F e rn e r ist fu r S t5 2 :
b) n a c h  d e n  B e r e c h n u n g s g r u n d la g e n  (BE)

m axS /' „ c min S \  ,ii =  - ,, 1,0 — 0,5 „ , also
/- \  m ax5

min S
/ = = 1,0 — 0,5

m ax5
1,0,

A0-

1,5-
\  ^

7,5

1,2

SfS2 ---I*0,67

N

minS
mcnS

1,0 C 
« negatiy

*1,0 
minS
maxS=P°S,ł,y

■ geschweifite Brucken

■ neues „f-Yerfahren" 
(Werte noch nicht endgii/tig)

Abb. 2.

und es wird fiir
min 5  =  0
min 5  =  — max S , „
min S  =  +  max S J max5

Diese Werte wurden in Abb. 2 eingetragen.

0, 7 = 1,0 
. 1,0, also v =  1,5
l +  i,o , '7 = 1,0.

c) F iir g e s c h w e iB te  B ru c k e n  
gelten dieselben W erte wie fiir S t37, sie wurden in Abb. 2 eingetragen.

Aus den beiden Abbildungen ist zu ersehen, daB sich die 7 -Werte 
nach den Vorschriften fiir geschweifite Brucken sowohl bei St 37 ais auch 
bei S t52 am ungiinstigsten ergeben. Bei St 37 wird man wohl fiir

min S  =  0 und allen W erten m ' n ?-i& :0  . . .  7 =  1,0 belassen konnen,
m axS

also die Formel wie seither nur anwenden bei wechselnden Vorzeichen 
der Grenzspannungen. Dagegen wird man bei St 52 nach den Versuchen 
von G ra f  und dem Staatlichen Materialprufungsamt in Dahlem bei

min4 ^ 0  . . . 7 > I ,0 vorsehen miissen (etwa bis 7 =  1,2 bei ~  = o V  
m a x 5  \  m a x i )
Aus den Abbildungen geht auch hervor, dafi die SchweiBnShte bei Brucken, 
w enn sie nach den (amerikanischen) Formeln von DIN 4100 berechnet 
sind, ausreichen w erden, wahrend die Stabe und Trager selbst nicht 
denselben Sicherheitsgrad aufweisen.

Es empfiehlt sich, die systematlsch durchzufuhrenden Versuche 
namentlich bei S t52 bald einzuieiten.

Die Formeln der B e r e c h n u n g s g r u n d la g e n  werden bei dem 
7 -Verfahren sehr vereinfacht:

Es werden nach S. 42 der BE:
7  • max 5  

"  =  • p

■ y

max M
w T :

und nach S. 45 der B E : die bei W echselstaben a n z u s c h l i e f i e n d e n  
F la c h e n ,  wenn die Knickbelastung fiir die Bemessung mafigebend ist,

—  ̂ . m ax5 wenn die Z u g k r a f t  rechnerisch grófier,
to — min S
F

=  / •  , wenn die D ru c k k ra f t  rechnerisch grófier ist.CO
In diesen Formeln ist:

Fa =  Fn , wenn max 5  Zug (+ )  ist, 
min 5

F  =  F -‘ a

7 = 1  -

v =  1,2 -

m ax5
, wenn max S Druck (—) ist.

-0,3 minSc bei St 37 | 
m axS

0  3  m m  S  b ( ; .  g t  5 2

m axo

beispielsweise.

Yerm ischtes.
D ie 36. H aup tversam m lung  d es D eu tschen  B eton-V ereins E. V. 

findet, wie bere its1) m itgeteilt, am 28. und 29. Marz 1933 in den Raumen 
des Zoologischen Gartens zu Berlin, Budapester Str. 9, statt.

In der Versammlung fiir Mitglieder und Gaste am 28. Marz, von 
nachm. 3 Uhr ab im Marmorsaal werden folgende Vortrage gehalten:
3)r.=3iig. W. P e t r y , Obercassel-Siegkreis: „ B e r ic h t O ber d i e T a t l g k e i t  
d e s  D e u ts c h e n  B e to n -V e re in s  im  G e s c h a f t s j a h r  1932*; ®i'.=3ng. 
E rn s t  M a u tn e r ,  Dusseldorf: „ B e to n g ro B k o n s t ru k t io n e n  f i i r  h o h e  
T e m p e r a tu r c n  Dipl.-Ing. W a lth e r ,  Berlin: „D er B au d e r  M o le  
f i i r  d e n  V o rh a fe n  v o n  Le V e rd o n  (G iro n d e )  b e i  B o r d e a u x “.

Ferner sind am 29. Marz, von vorm. 9 15 Uhr ab, mit einer Pause 
von 1 bis 2 Uhr, folgende Vortr3ge vorgesehen: ®r.=Sng. H. O ls e n ,  
M unchen: „ G r u n d s a tz l i c h e s  i ib e r  E n tw u r f  u n d  A u s f i ih ru n g
v o n  h o c h b e a n s p r u c h te n  E i s e n b e t o n k o n s t r u k t i o n e n ” ; ®r.=3ng-
O. S p e t z l e r ,  Essen: .D ie  B e to n a r b e i t e n  am  B a ld e n e y s e e  in 
E s s e n " ;  Major E rn s t  N i ls s o n ,  Stockholm: „D er B au  d e r  T ra n e -  
b e r g s b r i i c k e  in  S to c k h o lm "  (Betonbogenbrilcke von 181 m Spann- 
weite); Regierungsbaurat ®r.=3ng. B. S te c h e r ,  M iinster i. W.: „D ie 
G r u n d u n g d e r K a n a l i ib e r f f lh r u n g e n in d e r  2 .F a h r t  d e s  D o rt m u n d -  
E m s -K a n a ls  b e i  O I f e n “ ; Oberingenieur B e u te f i ih r ,  W iesbaden: 
„ D e r  B au  d e s  S ta u w e h r s  K e m b s  am  O b e r r h e i n " ;  Dipl.-Ing. 
F r i tz  S c h u p p ,  Berlin: „ A r c h i t e k t  u n d  I n g e n ie u r  im  I n d u s t r i e -  
b a u " ;  Direktor H a u s a m m a n n , Meiringen(Schweiz): „ B a u e r f a h r u n g e n  
an  d e n  G r lm s e l s p e r r e n  d e r  K r a f tw e r k e  O b e r h a s l i ”. — Im An- 
schluB an die Vortr3ge um 18 Uhr Bierabend mit kalten Platten im 
Kaisersaat.

J) Bautechn. 1933, Heft 5, S. 72.

Patentschau.
Aus lo sb a ren  R ohrschflssen zu sa m m e n g e se tz te s , am  u n te rs ten  

R ohrschufi au fgehS ng tes  E in fu llroh r fu r O rtp fah le  und U n terw asser- 
b e to n a rb e ite n . (KI. 84c, Nr. 530 862 vom 8. 5. 1929 von Allgem eine 
Baugesellschaft Lorenz & Co. m b H  In Berlin-W ilm ersdorf.) Zur Ver- 

meidung des Eindringens von W asser in das Einfullrohr und 
der Entmischung des Betons sind an den Rohrstófien Gummi- 
dichtungsringe eingeschaltet, die durch das Gewicht der
dartiberliegenden Rohrschusse belastet und verformt werden. 
Die Rohrteile 1 sind an ihren oberen Enden mit Muffen 3 ver- 
sehen, so dafi die unteren Enden der Rohrteile in sie ohne
weiteres eintreten konnen. Auf die unteren Enden sind
Gummiringe 4 aufgeschoben, die sich gegen die angeschweiBten 
Ringe 5 anlegen. Der unterste Rohrteil 1’ besitzt Osen oder 
Haken 6 , an die mittels der Stangen 7 die Ketten oder Zug- 
seile angeschlossen sind. Der oberste Rohrteil 1" tragt den 
Fulltrichter 9. Zunachst wird der unterste Rohrteil 1' durch
einen Blechdeckel 10 abgedichtet; der Rohrteil 1' wird nun in 
die Bohrung oder in das Mantelrohr so weit versenkt, dafi ein 
w eiterer Rohrteil 1 auf ihn aufgesetzt w erden kann. Nun wird 
das zusam mengesetzte Rohr w eiter um die Lange eines Rohr- 
teils 1 hinabgelassen, bis die Bausohle erreicht ist und der 

i a / ’ Rohrteil 1" mit dem T richter9  aufgesetzt wird. Hierbei ver- 
formen sich die Gummiringe und steigern dadurch die Ab- 

dichtung. Nunmehr wird das ganze Rohr mit Beton gefiillt, dann mittels 
der Zugseile 8 angehoben, so daB der Deckel 10 abfailt und der Beton 
sich in die Pfahlbohrung ergieBt.

I N H A L T ;  Neue Arbeiten d e r  E m sch ercen ossenschal t  zur  VerbesserunR  der  Vorflut  In Duisburg  (Stndltell  Beecfc). — Die Montjige der  zwe lten  E lsenbahnbrucke  u b e r  die VorlSnder  der  Waal 
bel  Za ltbommel .  — Die neuen  Ostseef lscherelha fen In Kolberg und  RugenwaldermUnde. (SchluS.) — Bruckenftsthetlk.  — .y*-V erfahren  zur  Berechnu ng  von FachwerkslSben und 
auf  Błegung beanspruc hten  Tragern  bel  wechs e lnde r  Belastung. — Y e r m i s c h t e s :  36.  Haup tve rsamm !ung  des Deut schen  Beton-Y ere lns  E. V; — P a t e n t s c h a u .

S ch rlf tle ltu n g : A. L a s  k u  s ,  Geh. R eg łerungsrat, Berlin -F riedennu . — V erlag von  W ilhelm  E rn st & Sohn, Berlin.
D ruck d e r B uchdruckerel GebrGder E rnst, Berlin.


