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DIE BAUTECHNIK
BERLIN, 8. Januar 1937 Heft 2

Alle Rcchte vorbehalten. Die Arbeiten der Reichswasserstra6enverwaltung im Jahre 1936.
Von Ministerlaldirektor Sr.=3ng. ctyr. Gahrs.

Wie auf vielen anderen Gebieten war im Jahre 1936 auch an den 

deutschen WasserstraBen die Bautatigkeit aufierordentllch lebhaft, so daB 

uamhafteFortschritte in der Verbesserungund im Ausbau unserer Wasserwege 

erzielt werden konnten. Neben den erforderlichen Mltteln fur Unterhaltung 

und Betrieb der Binnen- und See- 

wasserstraBen wurden durch den 

Haushaltplan 1936 fiir grOBere Bau- 
vorhaben und fiirsonstige einmalige 

Ausgaben 125 429 350 RM berelt- 

gestellt gegeniiber 108 502 650 RM 

fur 1935. Mit diesen Mitteln wur
den in den einzelnen Bezlrken an 

wichtigsten Arbeiten folgende aus- 

gefiihrt:

FćihrjJ

1 - 6  Poller
J n n e n - H o f e n

Abb. 1. Seedienstbahnhof Pillau, Lageplan.

A. Seewasserstrafien.

1. A usbau  des Seedienst- 

bahnho fs  in P illa u .

Die bisher in Pillau vorhan- 

denen Verkehrseinrichtungen fiir 

den Obergang der Reisenden von 

den Schiffen des „Seedienstes Ost- 

preufien* zur Reichsbahn und um- 

gekehrt waren v6llig unzureichend 

geworden. Es ergab sich die Not- 

wendlgkeit, durch zweckmSBige Ver- 

grOBerung und Aufteilung der Vor- 

platze, Erweiterung der Gleisanlagen
des Seebahnhofs und Errichtung eines Empfangsgebaudes den wechsel- 

seitigen Verkehrsstrom so zu Ieiten, daB innerhalb der fahrplanmaBigen 

Llcgezeiten von zum Teil nur 45 min die Schiffe und Eisenbahnziige 

reibungslos abgefertigt werden kOnnen.

Das Empfangsgebaude des Seedienstbahnhofs erstreckt sich ais Eisen- 

betonskelettflachbau mit Bimszementsteinausmauerung und ostpreuBischem 

Pfannendach auf eine Lange von rd. 84 m parallel zur verlegten Irben- 

straBe (Abb. 1 u. 2). Den 

Mittelpunkt bildet die 

Durchgangshalle im Zuge 

des Zugangweges auf dem .

Vorplatz mit zwei Reichs- 

bahn-Fahrkartenschaltern 

und den Sperren zum Bahn- 

steig. In dem daran an- 

schlieBenden nbrdlichen 

Langbau sind die Wechsel- 

stube mit Schaltern zur 

Durchgangshalle und dem 

Vorplatz, Dienstraume der 

Reichsbahn, Gepackabferti- 
gung, Reichspost, ein Auf- 

enthaltsraum fiir Jugend- 

liche, Verkaufsst3nde, Ab- 
orte und die Zollabfertigung

untergebracht. Vor allen Raumen befindet sich ein 3,50 m breiter und 

rd. 50 m langer, zum Seedienstkai offener Wandelgang zum Aufenthalt 

der Reisenden bei schlechtem Wetter. Im siidlichen Anbau befindet 

sich der Warteraum mit Wirtschaftskuche und Aborten, der Seedienst- 

Fahrkartenverkauf mit zwei Schaltern zum Vorplatz und der Landesfremden- 

verkehrsverband mit einem Auskunftschalter zur Durchgangshalle. Im 

DachgeschoB ist iiber dem siidlichen Fliigel die Wohnung des Bahnhofs- 
wirtes und iiber der Durchgangshalle sind vier Fremdenzimmer vorgesehen.

Die mit dem Seedienst befórderten Kraftwagen dflrfen keinen Betrieb- 

stoff mit an Bord nehmen. Zum Entleeren und Filllen der Wagen war 

daher eine iiberdachte GroBtankstelle mit sechs Zapfstellen einzurichten.

2. U fe rschu tza rbe iten  an der Ostseekuste .

An der Westkuste der Insel Hiddensee wurden die Buhnenbauten, 

mit denen im Jahre 1935 begonnen wurde, fortgesetzt, um einen Durch- 

bruch der schmalen Insel zu verhindern und um die siidwarts in die

Abb. 2. Seedienstbahnhof Pillau, Modeli.

Gellen-Fahrrlnne treibenden Sande vorher zur Bildung eines Strandes 

nutzbringend festzuhalten.
Die Uferschutzarbeiten zur Sicherung des Buger Halses an der Nord- 

westkiiste Riigens sind beendet. Hier sind in den Jahren 1934 bis 1936

insgesamt 41 Buhnen hergestellt 

worden, von denen die ersten 31 

in den Jahren 1934 und 35 ais ein- 

reihige hólzerne Pfahlbuhnen ge- 

baut wurden, wahrend im Jahre 1936 

Buhnen aus einreihigen Stahlspund- 

wanden hergestellt wurden.

An der Buhnenanlage auf der 

Insel Usedom, von Zempin bis 

KOlpinsee, sind durch Nordstiirme 

im Oktober 1935 erhebliche Schaden 
eingetreten. Auch ist ein Land- 

abbruch, stellenweise bis zu 1 m 

beobachtet worden. Die Ursachen 

liegen in der Hauptsache an der 

zu geringen Lange der Buhnen. 

Aber auch andere Fehlanordnungen, 

wie verschiedene Rlchtungen und 

Langen sowie zu groBer Abstand 

der Buhnen untereinander, wlrken 

hierbel mit.

An der gefahrdetsten Kilsten- 

stelle vor dem Hotel „Seeblick" 

nórdlich von Koserow werden fdnf 

Buhnen mit insgesamt rd. 470 lfdm veriangert. Versuchswelse sind eiserne 

Spundbohlen, Buhnenprofil Kldckner und Larssen, fiir die Verl3ngerun£ 

der vorhandenen Buhnen verwendet. Die Strelchlinie wird i. M. bis zur 

1,80-m-Tiefenlinie vorgestreckt.

Die Oberkante der Buhnen wird auf 0,50 m iiber GW gelegt. Eine 

Ausnahme von dieser Hóhenlage ist fiir zwei Buhnen vorgesehen. Dlese 

beiden vorhandenen Buhnen haben wegen eines FIscherlandepIatzes einen

Abstand von 160 m von- 

elnander, der im Verhaltnls 

zu der Lange der Buhnen 

zu groB ist. Um diese 

Entfernung zu verringern, 

erhalten die Buhnen nach 

einer geradllnigen Verlan- 

gerung von rd. 90 bzw.

50 m einen Knick in einem 

Winkel von 45°, so daB

am Ende der Buhnen ein 

Abstand von 80 m erzielt 

wird (Abb. 3). Die Teile 

seewarts des Knlcks wer

den auf 1,00 m iiber GW 

gelegt und auf 5,0 m Lange 

In dem geraden Buhnen- 

teile bis auf rd. 0,50 m uber 

GW abgetreppt. Dadurch wird erreicht, daB sich die Gewalt der auf- 

laufenden Wellen brlcht und daB sich trotz der groBen Buhnenabstande

ein besserer Schutz des hier besonders gefahrdeten Ufers ergibt. Den

Fischern bleibt gleichzeitig auf einer geniigend langen Strandstrecke die 

Gelegenhelt zum gefahrlosen Landen ihrer Boote erhalten.

3. V erlange rung  der O stm o le  der D levenow m iindung .

Die Ostmole der Dievenow Ist um rd. 204 m kiirzer ais die Westmole. 

Bei sturmischen Winden aus nordostlicher Richtung steht deshalb In der 

Miindung und an der Innenselte der Westmole eine verhaitnismafilg hohe 

Diinung. Einlaufende Fahrzeuge kommen bei WInden aus nordOstlicher 

Richtung erst in ruhiges Wasser, wenn sie den Schutz der Ostmole erreicht 

haben. Sie miissen daher eine rd. 204 m lange Strecke In unmitteibarer 

Nahe der Westmole ungeschiitzt gegen die aus nordOstlicher Richtung 

auflaufende Diinung entlangfahren. Dabei konnen sie In die Gefahr 

kommen, auf die Mole geworfen zu werden. Durch Yerlangerung der
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Abb. 3. Buhnenbau Koserow.

Ostmole um 204 m auf die gleiche HOhe der Westmole soli ein gefahr- 

loseres Einlaufen der Fahrzeuge erreicht werden.

Die Mole (Abb. 4) besteht aus senkrechten, gegenseltig verankerten, 
holzernen 8 und 9 m hohen Pfahlrelhen, die im Abstande von 3 m stehen 

und die mit Faschlnen und Steinblocken ausgefullt sind. Ihre Oberkante 

liegt rd. 1,00 m iiber GW. Fur 1936 ist eine Verl3ngerung der Ostmole 

um llO m , fur 1937 eine weitere um 94 m vorgesehen.

4. D ie  E lbe  un te rh a lb  H am burg .

Ober die beiden groBen Fahrwasserregullerungen am O s te r lff und 

am P a g e n s a n d ist nichts Wesentliches mehr zu berlchten. Der Ausbau kann 
hlnsichtlich des erstrebten 

Zieles der Streckung und 

Erhaltungeines ausreichend 

breiten Fahrwassers von 

wenlgstens 10 m Tiefe unter 

MNW ais erreicht gelten.

Die Restarbeiten erstrecken 

sich auf Nacharbeiten an 

den Bauwerken und Bagge- 

rungen zur weiteren Ver- 
besserung der Wasser- 

fuhrung. Die in der Ver- 

suchsanstalt fur Wasserbau 

und Schlffbau in Berlin 

eingeleiteten Versuche zur 
Untersuchung der Elbe- 

strecke von Freiburg bis 

zur Oste sind beziiglich 

der Schlickfallfrage fiir die 

Vorhafen der Brunsbiittel-

kooger Schleusen abgeschlossen. Sie haben gewisse Zusammenhange 

zwischen der Elberegullerung und der Verschlickung der Vorhafen auf- 

gezelgt und lehrreiche wissenschaftliche Ergebnlsse erzielt, anderselts aber 

erwiesen, daB an sich mOgllche technische MaBnahmen zur Verringerung 

des Schlickfalles wirtschaftllch nicht zu rechtfertigen w3ren. Die Ver- 

suche iiber die Strómungsvorg3nge in der Elbe selbst sind noch nicht 

abgeschlossen.

Nachzutragen bleibt, daB im Zusammenhang mit dem Ausbau bei 

Pagensand die dabel gewonnenen groBen Baggermengen auf dem Pagen

sand unter erheblicher VergrOBerung der Insel sturmflutfrel aufgespiilt 

werden. Die Spulflachen werden planmaBig kultiviert und zum Teil auch, 

und zwar mit gutem Erfolg aufgeforstet. Sie werden spater in noch zu 

findender Form landwirtschaftlicher Nutzung und etwalger Besiedlung 

zugefiihrt werden.
Die Uferausbauten an der L iihe  und Este sind fortgesetzt, auch an 

der S chw inge  ist durch ahnliche Arbeiten der Stromzustand verbessert 

worden. Die Vorarbeiten zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen 

und Hochwasserverhaltnisse in den rechten N eben fliissen  der Unter- 

elbe sind noch lm Gange.

5. D ie  Weser u n te rh a lb  Bremen.

Die Tatigkeit der Verwaltung beschrSnkte sich im abgelaufenen Jahre 

auf Unterhaltungsarbeiten und die Herstellung von Folgeeinrlchtungen 

zur Beseitlgung nachteiliger 

Wirkungen des Unterweser- 

ausbaues, besonders Deich- 

erhóhungen.

In Bremerhaven wurde 

eine eingestiirzte Kalmauer 

vor dem Tonnenhof durch 

elnen Neubau ersetzt.

S S sśS I

Buhnen 34 und 34a im Bau.

Abb. 4. Yerlangerung der Ostmole Dlevenow. Bauvorgang bei 78 m Lange.

6. Das E m sgeb le t 

un te rh a lb  P apenburg .

In der Ems selbst sind 

nur Unterhaltungsarbeiten 

ausgefiihrt worden. Der 

dabei gewonnene Bagger- 

boden wurde zum grOBten 

Teil wiederum in den vom

Strom abgetrennten Raum zwischen Leit- und Sperrwerk an der Knock 

eingespult. Auf die dort ais mittelbarer Erfolg der Stromregulierung In 

Aussicht stehende grofie Landgewlnnung wurde bereits im Jahresbericht 

fiir 1935 hingewlesen1). In erster Linie geschleht diese jedoch durch 

natiirliche Ablagerung der von der Ems bei Fiut mitgefuhrten Sink- 

stoffe, Sand und Schlick. Bisher sind auf diese Weise etwa 11 Mili. m3 
Boden durch die Strombauwerke festgehalten worden, die sonst zum

*) Bautechn. 1936, Heft 2, S. 22.

grófiten Teil In das Fahrwasser eingetrieben waren, nunmehr aber der 

Landgewlnnung zugute kommen.

An der Leda wurde mit dem Ausbau der Ufer begonnen. Die Ver- 

anlassung hierfiir war die gleiche, wie sie seinerzeit an der Este und Liihe 

gegeben war. In erster Linie handelt es sich um die Beseitlgung der 

durch die motorisierte Schiffahrt entstandenen Uferschaden und die Vor- 

beugung weiterer Schaden. Hinzu kommt noch an der Leda der Zu

sammenhang desUferausbaues mit den grofiziigigen Arbeiten derpreuBischen 

landwirtschaftlichen Verwaltung zur sturmflutfreien Bedeichung des ganzen 
Gebietes an der Leda und der Jiimme. Die festzulegendenUfer bilden gleich- 

zeitig den UferfuB fiir die neuen Deiche. Wie an den genannten Nebenfliissen

der Unterelbe beteiligen 

sich auch hier die An- 

lieger mit 10%> an den auf 
1 300 000 RM veranschlag- 

ten Ausbaukosten und 

zahlen weitere 2 °/o dieser 
Kosten ais Ablósung der 

ihnen obliegenden, spater 

im ganzen Umfang vom 

Reiche zu iibernehmenden 

Uferunterhaltung an das 

Reich.

7. D ie Inse l Borkum . 

Unter der Wirkung des 

bisherigen Ausbaues des 

Buhnensystems nimmt die 

Versandung des Strand- 

gatjes regelmaBig zu und 

verhindert damit eine 

weitere Verschlechterung der Strand- und Inselschutzverhaitnisse. Die 

mit dem Ausbau erstrebte Verbesserung kann jedoch erst erwartet 

werden, wenn eine vollstandige Versandung des Strandgatjes eingetreten 

und damit fiir den Inselstrand eine sichere Grundlage geschaffen ist, iiber 

die hinweg sich die von See herandrangenden Sandmassen auf den Strand 

hlnaufschieben kOnnen. Dieser Erfolg kann nach den bisherigen Beob- 

achtungen erwartet werden, wenn er auch vieileicht nicht sehr schnell 

eintreten wird. Zur Beschleunigung ist fiir das Jahr 1937 eine Erganzung 

der bisherigen Arbeiten zum Ausbau und zur Veriangerung des Buhnen

systems nach See zu in Aussicht genommen.

Die Sturmfluten im Oktober 1936 haben so schwcre Beschadigungen 

des Dunenschutzwerks mit sich gebracht, daB etwa 100 m nach denselben 

Gesichtspunkten umgebaut werden miissen, wie es zum Teil schon aus 

gleichem AnlaB 1935 geschehen mufite.

8. V e rb in d u n g sk a n a l zw ischen  der E id e r und  dem  Kaiser- 

W ilh e lm - K ana l im  G ie se la u ta l.

Die Untereider war bisher durch eine Schleuse in Rendsburg gegen 

den Kaiser-Wilhelm-Kanal abgeschlossen. Sie vermittelte den Verkehr 

zwischen der Ost- und Nordsee einerseits und den Eiderhafen anderseits, 

insbesondere in der Verkehrsbezlehung von und nach der Elbe. Ober 

die Schleuse fuhren zwei Briicken, die wegen erhóhter Anspruche des 

Landstrafienverkehrs hattcn umgebaut werden miissen. Anderseits hatte

die preuBische landwirt- 

schaftliche Wasserbauver- 

waltung Im Zusammenhang 

mit der von ihr. durch- 

gefiihrten Abdammung der 

Eider die Eiderstrecke 

unterhalb Rendsburg in 

Anpassung an die ver- 

anderten Wasserstandsver- 

haltnisse ausbauen und 

vertiefen miissen. Hierfiir 

waren PreuBen 650 000 RM 

Kosten entstanden. Der 

Briickenumbau hatte zu- 

sammen mit den bei dieser 

Gelegenheit nOtigen Er- 

neuerungs- und Umbau- 

arbeiten an der Rendsburger Schleuse weitere 460 000 RM erfordert. An 

Stelle dieser MaBnahmen ist der Verbindungskanal zwischen der Eider und 

dem Kaiser-Wilhelm-Kanal etwa 25 km unterhalb Rendsburg gebaut worden. 

Er verkurzt den Weg von den Elbe- zu den Eiderhafen um rd. 50 km. 

Er bietet weiter die Mógilchkeit zur Beseitlgung der Rendsburger Schleuse, 

an dereń Stelle eine neue Kammerschleuse in dem neuen Verbindungs- 

kanai tritt. Damit erhait die Stadt Rendsburg gróBere Freiheit hinslcht- 

lich ihrer stadtebaulichen Pianung. Weiterhin wird der ReichsstraBen- 

verwaltung frele Hand verschafft, uber den ais Schiffahrtstrafie auf-
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Abb. 8. Luftnebelsignal Staberhuk auf 
Fehmarn. Maschlnenhaus mit Senderturm.

Abb. 7. 

Luftschallsender Briłsterort.

Abb. 9. Luftnebelsignal 

Helgoland-Sild (Senderturm).

zugebenden Teil der Eider zwischen dem neuen Verbindungskanal und 

Rendsburg eine Umgehungsstrafie um Rendsburg herum zu bauen, durch 

die die bisher sehr ungunstlgen Strafienverhaitnisse fur den Durchgangs- 

verkehr durch die Stadt auf der Reichsstrafie Neumunster— Flensburg 

wesentlich verbessert werden kónnen. SchlieBlich wird durch die Auf-

hebung der Rendsburger Schleuse der Reichsbahn die Mogllchkeit ver-

schafft, die Drehbrucke iiber den Rendsburger Schleusenkanal zum Ober- 

eiderhafen im Zuge der Hauptstrecke Neumunster—Flensburg zu be-

seitigen und durch einen festen 

Bahndamm zu ersetzen. Der 

Bau ist im wesentlichen fertig- 

gestellt. Die Baukosten sind auf 

1 713 000 RM veranschlagt. Hier- 

von ubernimmt PreuBen die bel 

der Eiderabdammung ersparten 

650 000 RM und die Reichsbahn 

in Ansehung des ihr erwachsenden 

Yorteils 120 000 RM.

9. L euch tfe ue rw esen . 

V o lle n d e te  U m -undN eu-  

bau ten . Im Jahre 1936 wurde 

eine Relhe bereits 1935 in Angriff 

genommener Arbeiten vollendet. 

So wurden folgende Feuer auf 

elektrischen Betrieb umgestellt: 

im O s tse eg eb ie t die Kusten- 
Abb. 5. Leit- und Oberfeuer feuer Brusterort, Leba, Scholpin, 

Helgoland-Dune (ehemals Ostbake). Stolpmflnde, die die nordwest-

llche Straisunder Durchfahrt be- 

zeichnenden Richtfeuer Bock und Vierendehl sowie das Quermarkenfeuer 

Gellen, das KOstenfeuer DarBerort und das Richtfeuer Travemiinde; im 

N o rdseegeb ie t die auf der Insel Sylt gelegenen Leuchtfeuer List-Ost 

und List-West, das Hauptfeuer und das Quermarkenfeuer Rotekllff, ferner 

das Hauptfeuer Amrum, das Westbakenfeuer Helgoland-Dune, die Feuer 

an der Stórmundung, das Leuchtfeuer auf dem Ostlichen Leitdamm von 

Norddeich und die Dovetief- und Schluchter-Richtfeuer auf Norderney.

Soweit es sich hierbei um grOfiere Feuer handelt, sind sie auf Grund 

der bisherigen giinstigen Erfahrungen an anderen Feuern und bei nicht 

zu grofien Leitungsiangen an das Oberlandnetz angeschlossen worden; 
ais Ersatzstromąuelle bei Ausfall der Stromversorgung aus dem Ober

landnetz haben sie eine selbsttatig anlaufende dleselelektrische Maschinen- 

anlage erhalten, so dafi eine standige Wartung entbehrlich ist. Wichtige 

entlegene Feuer, bel denen ein Anschlufi an das Oberlandnetz wegen 

der hohen Kosten nicht in Frage kam, sind mit eigener Stromerzeugungs- 

anlage ausgerustet worden, derart, dafi auch hier eine Wartung sich 

eriibrigt: Besonders lelstungsfahige Dleselgeneratoren in Doppelanordnung, 

selbsttatlge Umschaltung von dem einen Maschinensatz auf den anderen 

im Falle von Stórungen sowie Alarmeinrichtungen sorgen fur die Wahrung 

der Betrlebsicherheit und lassen es zu, 

dafi der Warter wahrend der Betriebszeit 

schlaft. Durch die Umstellung ist eine 

wesentiiche ErhOhung der Lichtstarken und 

eine grOfiere Wirtschaftlichkeit im Betriebe 

erzlelt.
Dem Wunsche der Schiffahrt, die 

veralteten, leicht irrefOhrenden Misch- 

feuerkennungen durch eindeutige, den 

„Grundsatzen fur die Bezeichnung der

Abb. 6. 

Leuchtbake Otterndorf.

deutschen Kiisten“ entsprechende Kennungen zu ersetzen, konnte durch 

Umanderung der Leuchten bei den Hauptansteuerungsfeuern Brusterort, 

Darfierort, Warnemiinde, Rotekliff und Borkum-Seefeuer entsprochen 

werden. Das aus dem Ortsnetz gespeiste Leuchtfeuer Warnemiinde 

hat bel dieser Gelegen- 

heit zur ErhOhung der 

Betrlebsicherheit eine sich 

selbsttatig einschaltende 

dleselelektrische Ersatz- 

stromanlage erhalten.
Im O s tse eg eb ie t 

sind ferner an der See- 

schiffahrtstrafle Stettin—- 

Swinemunde drei ab- 

gangige Uferfeuer er- 

neuert und die zu den 

Feuern Grofier und Klei

ner Mellin und dem 

Westmolenfeuer Swine- 

miinde fuhrenden Frei- 

leitungen durch betrieb- 

sicherere Kabel ersetzt 

worden. Die Befeuerung 

der Einfahrt in die Kieler 

FOrde hat durch den Um- 

bau des Leuchtfeuers 

Friedrichsort, das in 

einem grofieren Laternen- 

aufbau eine neue optisch 

wirksamere Giirtelleuchte
mit einer starken elektrischen Lichtąuelle in Walzenform erhalten hat, 

eine wesentiiche Verstarkung erfahren. Der Leltsektor des verhaitnis- 

mafiig niedrig gelegenen Feuers zeigt zur besseren Unterscheidung von 

den Lichtern der Stadt Kiel statt des bisherigen festen Llchtes jetzt alle

6 sek wlederkehrende kurze Verdunkelungen.

Im N o rdseegeb ie t ist der infolge der fortschreitenden Abbriiche 

der Helgolander Dilne notwendig gewordene, 1935 in Angriff genommene 

Ncubau der Ostbake Helgoland-Dune fertlggestellt. Das Bauwerk hat 

einen massiven, bis auf den Kreldefels reichenden Betonunterbau erhalten, 

auf dcm sich ein zylindrischer, gufieiserner Turm aufbaut (Abb. 5), Das 

Feuer wird von dem Elektrizitatswerk der Insel Helgoland iiber ein See- 

kabel mit Strom versorgt. Der ebenfalls 1935 begonnene Neubau der 

Leuchtbake Otterndorf, an Stelle einer am Rande des Elbefahrwassers 

belegenen abhangigen holzcrnen Bake wurde beendet. Der in Eisenbeton 

ausgeftihrte Turm (Abb. 6) ruht auf einem strompfeilerartigen Unterbau, 

dessen Unterwasserteil aus einer in Stahlspundwande eingeschlossenen 

Betonschflttung besteht. Das Leuchtfeuer HOrnum auf Sylt wurde zur 

Ersparung von Wartungskosten von elektrischem Bogenlicht auf elektrisches 

Glflhlicht umgestellt. Ais Lichtąuelle findet in der beibehaltenen Schein-

werferlinse von 250 mm Brennweite eine 

Sonderlampe von 2000 W Verwendung, 

dereń verhaltnism3filg grofie Gluhkórpcr- 

breite von 73 mm die bisher zur Verlange- 

rung der Blitzdauer und damit zur ErhOhung 

der physiologischen Lichtwirkung notwendi- 

gen Streuerprismen entbehrlich macht.

Die nachstehende GegenOberstellung 

zeigt die Betriebslichtstarken der wichtigeren 

Feuer vor und nach dem Umbau.
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Lfd. Nr.
des 

Lfv. 1936

N a m e  d e s  F e u e r s

Betriebslichtstarke 

vor dem nach dem 
Umbau Umbau 

HK HK.

I 67 B riis terort.................................................. 90 000 410000

328 Scholpln........................................................ 2 0  0 0 0 137 000

681 G e l l e n ........................................................ 6  0 0 0 1 2  0 0 0

684 Bock (Oberfeuer)........................................ 980 4 700

685 Bock (U n te rfeuer)................................... 560 3 000

690 Vlerendehl (O b e r fe u e r ) ......................... 8  0 0 0 25 000

691 Vierendehl (Unterfeuer)......................... 5500 14 000

7)2 D arB ero rt................................................... 52 000 280 0 0 0

945 Friedrichsort............................................. 7 800 75 000

III A 602 List-Ost....................................................... 650 1 0 0 0

606 L is t- W est.................................................. 1 500 14 0 0 0

611 Rotekllff (Q ue rfe ue r).............................. 2 500 25 000

612 Rotekliff (Hauptfeuer).............................. 105000 125 000

621 H ornum ........................................................ 650 000 750 000

628 A m r u m ....................................................... 1 0 0  0 0 0 750 000

855 O tterndorf.................................................. 150 1 0 0 0

2007 Helgoland Dune (O stbake ).................... 650 9 800

2008 Helgoland Dune (Westbake).................... 600 3 000

2320 800 1 500

2321 Dovetief (Unterfeuer).............................. 800 1 500

2326 Schluchter (Oberfeuer).............................. 800 1 500

2327 Schluchter (U n te rfe ue r)......................... 800 1 500

In A n g r iff  genom m ene  Um- und  N eubau ten . Neben diesen 

bereits fertiggestellten Arbeiten ist im O s tseegeb ie t die Umstellung der 

Feuer Riigenwalde, Kolberg und der Kaisertor- und Haffmolenfeuer an 

der Seeschiffahrtstrafie Stettin—Swinemunde auf elektrischen Betrleb in 

Angriff genommen worden, ferner konnten dle im Zuge der Befeuerung 

der óstlichen Stralsunder Gewasser in Ausfiihrung begrlffenen Arbeiten 

so weit gefOrdert werden, dafi dle Inbetrlebnahme der Richtfeuer Falken- 

hagen, Maltzlen, Grabów, Devln, Andershof und Drlgge und des Leitfeuers 

Devin bevorsteht. Mit der Fortsetzung dieser Befeuerung durch Schaffung 

eines weiteren Rlchtfeuers bei Andershof und zweier Leitfeuer auf der 

neuen Brflcke iiber den Strelasund im Zuge des Rugendammes, sowie 

durch Befeuerung der infolge Oberąuerung des Strelasundes mit einer 
festen Brflcke notwendig gewordenen neuen SchiffahrtstraBe durch den 

Stralsunder Hafen mit zwei Richtfeuern, ein Torrichtfeuer, vier Begrenzungs- 

feuern und vier Bruckenfeuern wurde begonnen. Weiterhin Ist die Um

stellung des Hauptansteuerungsfeuers Travemiinde von eiektrischem 

Bogenlicht auf elektrisches Glflhlicht und der Anschlufi der Richtfeuer 

Postbriicke und des Quermarkenfeuers Kaiserbrticke daselbst an das

Hauptansteuerungsfeuer Travemiinde, sowie die Umstellung des Leucht- 

feuers Heiligenhafen in Hoistein auf elektrischen Betrieb in Ausfiihrung 

begriffen. Das der Ansteuerung nach Neustadt in Hoistein dienende 

baufallige Leuchtfeuer Pelzerhaken wird zur Zeit erneuert. Im Nord- 

seegeb ie t werden die Feuer Norddorf, Wittdiin und Steenoddc auf 

Amrum an das Hauptfeuer Amrum angeschlossen und auf elektrischen 

Betrieb umgesteilt. Im Elbegebiet wird eine neue Richtfeueranlage zur 

Bezeichnung des Fahrwassers unterhalb von Gluckstadt errichtet und 

das elektrische Flammenbogenfeuer Cuxhaven auf elektrisches Glflhlicht 

umgesteilt. Im Emsgebiet werden die Leitfeuer Borkum und Kampen 

durch Um- und Ausbau der Leuchte verstarkt.

10. N e b e ls ig n a la n la g e n .

In Verfolg der in Paris und Stockholm (1933) getroffenen zwischen- 

staatlichen Vereinbarungen iiber Sendestarken, Wellen- und Tonhóhen- 

freąuenzen der Funkfeuer sind Mefigerate zur Priifung und Uberwachung 

der ausgestrahlten Antennenlelstung entwlckelt und die Grundlagen fiir 

eine Verbesserung der Funkfeuersender geschaffen worden, die die 

BeschrSnkung etwaiger unvermeidlicherAbweichungen von den vereinbarten 

Werten auf ein Mindestmafl zur Vermeidung gegenseitiger Stórungen 

zum Ziele haben.

Die veralteten, ortsfesten, mit PreBluft betriebenen Luft-Nebelsignal- 

anlagen Briisterort, Arkona und Dornbusch sind auf elektrische Membran- 

Gruppensender neuester Bauart umgesteilt worden, dereń Arbeitsweise 

nicht nur eine weitgehende Zusammenfassung der Schalleistung im 

erforderlichen Strahlungsbereich, sondern auch eine wirksame Abschattung 

nach Land zu ermSglicht. Hierzu kommen ais neu errlchtete Anlagen 

gleicher Art: Staberhuk, Helgoland-Nord und Heigoland-Siid.

Die Hauptangaben fiir diese Anlagen (Abb. 7 bis 9) sind folgende:

Lfd. Nr. 

des Lfv. 

1936

Name des 

Luft-Nebel- 

signals

Ton-

hohe

Hz

Senderart

1

1 Strahlungs- 

| leistung

kW

Strahlungs

bereich 

in Grad

I 67 Briisterort 200 3fach-Gruppe v • 53 *) 270°
672 Arkona 200 4 . n-110 230°
676 Dornbusch 300 4 . 77-63 180°
871 Staberhuk 500 4 , B r; • 15 270°

III A 2000a Helgoland-Nord 200 4 . tj • 94 270°
2000 b Helgoiand-Siid 500 4 , i? • 15 270°

*),) =  akustlscher Wirkungsgrad, zu 0,4 anzunehmen.

(Fortsetzung folgt.)

Alle Rechtc vorbehalten.

Schwierige Erdarbeiten beim Bau der 2. Fahrt des Dortmund-Ems-Kanals 

am Rienbach bei Senden.

Von Regierungsbaurat ®r.=2>ng. Schiller, Munster i. Westf., und Reglerungsbauassessor Jflrgen Albrecht, Verden (Aller), friiher Senden.

Bel einer der kiirzesten dieser Fahrten, der am Rienbach bei Senden

i. Westf., haben sich bei Durchfiihrung der Erdarbeiten nicht unerhebliche 

Schwierigkeiten ergeben, die eine Darstellung der besonderen Verhalt- 

nisse und der getroffenen MaBnahmen angezeigt erscheinen lassen.

Die zur Zeit im Gange befindlichen Arbeiten zur Erwelterung des 

Dortmund-Ems-Kanals, der fiir den Verkehr von Schiffen mit 1500 1 

Tragfahigkeit elngerlchtet wird, machten es an einzelnen Stellen erforder- 

llch, das bestehende Kanalbett ganz zu verlassen und neue Kanalstrecken,

Abb. 1. Lageplan der \ 2. Fahrt am Rienbach.

sog. 2. Fahrten, herzustellen. Dles geschieht uberall dort, wo untragbar 

scharfe Kriimmungen ausgeschaltet werden mussen oder die Bauwerke 

im vorhandenen Kanał nur unter allergriifiten Schwierigkeiten und mit 

unverhaitnłsmaBig hohen Kosten erweiterungsfahlg sind. Insgesamt werden 

in der sudlichen Kanalstrecke, die zunachst im Ausbau begriffen ist, also 

zwlschen Dortmund und der Abzweigung des Mittellanakanals bei 

Bevergern, sieben solcher 2. Fahrten hergestellt, dereń Ausdehnung 

zwlschen 1,5 und rd. 11 km Lange schwankt.

I. Entwurf.

Der Entwurf der Fahrt bietet keine Umstande, die besondere Auf- 

merksamkelt beanspruchen kOnnten. Der Rienbach war mittels eines 

dreiteiligen Rohrdukers von 8,588 m2 Gesamtąuerschnitt zu diikern, ein 

Landweg durch einfache Wegebrflcke zu iiberfuhren.

Durch die 2. Fahrt wird die alte, unuberslchtliche starkę S-Krflmmung 

durch einen sehr schlanken S-Bogen ersetzt (vgl. Abb. 1, Lageplan). Der 

Krummungshalbmesser der Ausmflndung betragt 1500 m, der der Ein-
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Leinpfad

Kanolseitengraben k

\2,0~-3 ,7 5 ^ 3 ,5 -^  3,0-^
L ,

1 *51*

neues Bett 
des Rienboc/ies

YOrlaupg erhalfene Berme 
imŚAnejęgęnAus- Kiesrig0,en
iaufen derBoscłwng

Bem. Bóscfwngsobbrucii bei Km 1,oo

ZFaschincnje 25cm ̂  ^
Verschlammung Pfahl 1 Stek je  ifdm 
Senkei-Sch/omm

Abb. 2. Querschnitt der 

2. Fahrt etwa bei km 1,00.

I
j ?  *4&-4ĄS-4Sl0
1  mitt/eres Bohrergebnis 
b  furdie2.fvhrtunterhoib 

der Brucke

7 Muff erb o den

2 feiner, rei/s erwstehmiger Sand

3 merge/iger,feiner Sond

4 Mergei mitSteinen, tei/m merge/iger, kiesigerSand

5  fester Mergei

6.WrStand beiden Boh run gen erwa *56,2

mundung 1000 m. Dlese Gegenkriimmungen sind durch eine 0,5 km 

lange Zwischengerade verbunden.
Der Kanaląuerschnitt (Abb. 2) Ist zweischlffig fur 1500-t-Schiffe mit 

3,5 m gróBter Tiefe ausgebildet. Der Spiegel Ist 40 m, die schwach ge- 

neigte Sohle 20 m breit.
Die Kanalsohle schneidet im Durchschnltt etwa 4,4 m in das zlemlich 

ebene Gelande ein. Der Wasserspiegel des Kanals llegt im gunstlgen 

Verhaitnis zum Grundwasserstande, so dafi irgendwelche Verwasserungs- 

oder Trockenschaden nicht zu erwarten sind,

II. Boden- und Grundwasserverhaitnisse.

Die Bodenschichtung, die durch etwa 23 Bohrlócher erschlossen 

wurde, ist im allgemelnen so, dafi sich unter der Mutterbodendecke und 

einer 1 bis 1,5 m dicken Sandschicht eine 6 bis 9 m machtige Schicht 
von teils mergeligem, teils tonigem, sehr feinem Sand, sog. Senkel, vor- 

findet, der fast bis auf den in der Tiefe uberall vorhandenen festen

100

80

te

w

——
M S

7
95,9 97,5 99,7 100

5 i  /  
\ /

0
y .

29,2

5,5
8,3

1Z&

j-
soa

JLm JL
SO

50

JL20
500/1  1000 

1
7  mm

Abb. 3. Verteilung der KorngrOfien fiir den Senkel.

Mergel (Mergelstein) hlnabrelcht. Den Obergang zwischen beiden Schlchten 

bilden mergelige, kiesige Sande, Mergel mit Steinen und ahnllchen Boden- 

arten, teilweise auch kiesige, feine Sande. Zwischen km 0,600 und der 

Wegebriicke war die Senkelschicht etwa 1 m iiber der zukiinftlgen Kanal

sohle vielfach und unregelmafilg von kiesigen, wasserftihrenden Sandadern 

wechselnder KorngrOfie unterbrochen. Der Grundwasserstand, der wahrend 

des Bohrens angetroffen wurde, lag 0,75 bis 1,50 m unter dem Gelande.

Der Senkelboden, zur Bodengattung LOB gehórig, und in der 

Miinsterschen Bucht (dem Miinsterland) weit verbreitet, besteht iiber- 

wiegend (84,5°/o) aus auBerordentlich feinem Quarzsand; der Rest sind 

mergelige Beimengungen u. a. Boden ahnlicher Art durften in manchen 

Gegenden angetroffen werden, wenn auch jeweils unter einer anderen, 

landesublichen Bezeichnung. Die mechanische Analyse ergab nach einer 

Untersuchung der Chemischen Abteilung der PreuBlschen Geologlschen 

Landesanstalt In Berlin im Mlttel etwa folgende Werte:

K orng roO e  
in mm 1-V2 7 2 - 7 , 75-7.0 7l0 720 720 7,0 '/so 7l00

In % 0,3 2,2 1,6 9,0 57,7 16,6

K o rn g ro B c  
in mm */ICO 7200 7a 00 '/500 unter Ysoo Summę

In % 4,3 2,8 5,5 100

Danach liegen rd. 58°/0 ałler KorngroBen zwischen 720 und Vso und 

rd. 83%  zwischen 7io und 1/100 mm (vgl. Abb. 3). Praktisch handelt es 

slch also kaum noch um Felnsand, sondern um Staubsand; im getrockneten 

und zerrlebenen Zustande gleicht der Boden vóllig mehlartigem Staub 

von hellbrauner bis grauer Farbę. Der gewachsene Boden enthalt nach 

dem Ergebnis von Baustellenversuchen 20 bis 25%  Wasser, das Raum- 

gewicht ist rd. 2,02 t/m3. Durch Ermittlung des Hohlraumgehalts aus 

dcm spezifischen Gewlcht der KOrner und dem Raumgewicht des ge

trockneten Bodens wurde festgestellt, dafi der nicht hoch erscheinende 

Wassergehalt zur Sattigung vollstandig ausreicht. Berelts bel den Probe- 

bohrungen zeigte sich die Ieichte AuflOsllchkeit des Senkels. Nach Frei- 

legung des Bodens beim Aushub steht der gewachsene Boden zunachst 

fast lotrecht an und ist durchaus fest und befahrbar. Bei wiederholt

ausgeiibtem Druck, iiber- 

haupt bel jeder mecba- 

nischen Beriihrung, neigt 
der Senkel jedoch sehr 

zum Aufąuellen und zur 

Schlammblldung, und 

zwar im yerstarkten MaBe 

bei Zutritt von ungefaB- 

tem Grundwasser. Trltt 

man mit dem Fufi wieder

holt auf dieselbe Stelle, 

so verwandelt sich der 

vordem fest erscheinende 

Senkel nach kurzer Zeit in etwa 50 cm Umkreis zu Schlamm, und das im 

Senkel enthaltene Wasser tritt zutage. Die Wasserdurchiasslgkeit des 

Senkels Ist, wie ebenfalls durch Versuche festgestellt wurde, verschwlndend 

klein (was dann von Bedeutung ist, wenn der Kanalwasserspiegel hóher 

ais der Grundwasserspiegel liegt), ebenso ist die Bewegung des Grund- 

wassers In ihm nur sehr langsam; Infolge der Klelnheit der KOrner haftet 

das Grund- bzw. Porenwasser sehr fest an diesen und ist daher nur 

schwer zu entziehen. Es leuchtet ein, daB eine Grundwassersenkung 

unter diesen Verhaitnissen nicht anwendbar ist.

In elnem solchen Boden war der Kanał etwa 3 m tief elnzuschnelden; 

es war von vornherein klar, daB hier mit aufierster Sorgfalt vorgegangen 

werden mufite. Vom Bau des alten Kanals her war bekannt, daB dessen 

fiir den Senkelboden freilich vlel zu steile Bóschungen nur mittels 

Faschlnenpackwerk hergestellt werden konnten.

III. Ausfiihrung.

Nachdem die Rienbachverlegung und die Kunstbauten im wesent- 

lichen fertiggestellt waren, setzten die elgentlichen Erdarbeiten mit dem 

Abdecken des Mutter- und Waldbodens am Nordende der 2. Fahrt ein. 

Gleichzeitig begann ein kleineres Greifergerat mit dem Aushub von etwa 

1,5 bis 2 m tiefen und etwa 4 bis 5 m brelten Schlitzen langs der zu- 

kiinftigen, beiderseitigen KanalbOschungen, um mit der Entwasserung 

des Bodens mógllchst friihzeltig zu beginnen (s. Abb. 4). Der hierbel 

gewonnene Boden wurde, soweit geelgnet, unmittelbar in die Leinpfad- 

damme eingebaut. Zwischen Diiker und Elnmundung bildete das neue 

Rienbachbett mit Vorflut zum alten Rienbach bereits eine sehr wirksame 

Entwasserung; es empfahl sich daher, den linkseitigen Seltengraben sofort 

auszuheben und danach vor allem das Geblet zwischen Diiker und etwa 

km 1,0 wenigstens teilweise zu entwassern. Obwohl der Seitengraben 

nur wenig in den Senkel einschneidet, zeigten sich bei seiner Herstellung 

schon Schwierigkeiten, die in der Hauptsache auf mangelhafte Vorflut 

(Hochwasser des Rienbaches) und Vereisung des Grabenwassers zurOck- 

zufiihren waren (s. Abb. 5). Der Schlammboden muBte streckenweise 

yollstandig ausgeraumt und durch Baustellensand ersetzt werden. Die 

Bóschungen wurden durch 1- bis 3fache Faschinenanlagcn geslchert, durch 

die das Grundwasser sickern konnte, ohne wesentliche Teile des stark 

ąuellenden Bodens abzuspiilen (s. Abb. 6). An besonders ungfinstigen 

Stellen wurden zur unschadlichen Fassung des Grundwassers einige 

Dranrohre durch die Rasensoden gesteckt. Der zwar unter Aufwand 

einiger Mittel hergestellte Graben hat zur Entwasserung des Baufeldes 

erhebllch beigetragen, wenn auch nur auf den Strecken, wo er genugend 

tief In das Gelande einschneidet, namllch zwischen Diiker und Briicke.

Sobald die beiderseitigen Entwasserungsschlitze In genilgender Lange 

hergestellt waren, setzte der aus Grunden der Arbeltsbeschaffung aus- 

driicklich geforderte Handschacht im Baufelde nOrdlich der Briicke ein,

Abb. 4. Blick von der Briicke ins nórdliche Baufeld.
Links: Handschacht; rechts: Entwiisserungsschlitz und Inselkippe.
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Abb. 7. Rutschungen der Bóschung bei km 1,1.

In der Mitte die Entwasserungspunipe.

Abb. 8.

Handschacht bis NN -f 54,50 mit leichtem GerSt.

Abb. 5. Yerschlammung der Sohle des linkseitigen Kanalseitengrabens.

etwa bis zur Hóhe NN + 55,50 (Abb. 4). Der Pumpensumpf fiir den in 

Angrlff genommenen Bauabschnitt wurde bel km 1,1 ausgebaggert und 

mit Faschinen bzw. Holzkasten befestigt. Der Zustrom des Grundwassers, 

das sich vor allem in der Sandschlcht iiber dem Senkel vorfand, war 

nur maBig, so dafi eine verhaitnismafiig schwache Pumpe geniigte, das 
Wasser zu halten. Um den Wasserstand allmahlich zu senken, wurde 

der Boden im Handschacht in gleichmaBIgen Lagen abgetragen, nachdem 

vorher geniigend Quergr3ben zur Entwasserung angelegt worden waren, 

die dann abschnittsweise vertieft wurden. Der gewonnene Boden wurde 

in 2- und 4-m3-Klppwagen geladen und durch Dampfloks auf die 

sogenannte Inselklppe (vgl. Abb. 1) befórdert. Diese, wie auch die links 

der neuen Fahrt gelegene andere Klppe, war fiir den Erdarbeitenbetrieb 

sehr gunstlg gelegen.

Um den Aushub des unter der genannten Ordlnate gelegenen Kanal- 

querschnitts vorzunehmen, versuchte die ausfiihrende Firma nach ent- 

sprechender Vertlefung des Pumpensumpfes den an der llnken Kanalseite 

vorhandenen Entwasserungsschlltz im Baggerbetrieb zu vertlefen und 

hierbei sofort das endgflltlge Profil zu erreichen. Der Baggerschlitz, dessen 

rechter Schnitt nur noch etwa 5 m von der Kanalachse entfernt war, sollte 

den ubrigen Boden entwassern, damit der Handschacht hier fortgesetzt 

werden konnte. Dieses Verfahren, das versuchsweise auf etwa 200 m 

Lange oberhalb des Pumpensumpfes durchgefiihrt wurde, erwies sich 

indessen in dem Senkelboden ais vólllg ungeeignet. Denn hier zeigten 

sich die vermuteten Eigentiimlichkelten dieser Bodenart in voller Deutlich- 

keit. Der plótzlichen Vertlefung vermochte die nur sehr langsam vor 

sich gehende Grundwasserentziehung nicht zu folgen, so daB das Greifer- 

gerat unter dem Grundwassersplegel arbeiten muflte. Die Folgę war, 

daB sich der durch den Greiferkorb gelockerte und durch den Betrleb 

des Baggers standig erschutterte Senkelboden im Baggerschacht mit dem 

Arbeitsfortschritt zu Schlamm verwandelte, die Bóschungen also unter 

dem Uberdruck des Grundwassers und Bodens ihre Standfestigkeit ver- 

loren und mehr oder weniger stark ausflossen. Es waren also mehrere 

Vorg3nge, die hier zusammentrafen: Die von der Seite und von unten 

beginnende Verschlammung, das Abschiammen zahlreicher Senkelteilchen

Abb. 6. Ausbau des linkseitigen Kanalseitengrabens.

durch seitlich zudrangendes Grundwasser und das Abrutschen noch festen 

Senkelbodens auf dem Schlamm u. a. Man kann daher der Entstehung 

nach nicht von Rutschungen im iiblichen Sinne sprechen. Die Bóschungs- 

abbriiche setzten berelts bei Ordlnate NN + 55,00 ein, teilweise sogar noch 

hóher, z. B. dann, wenn die den Senkel iiberlagernde Sandschlcht stark 

von Kiesadern durchsetzt war und infolgedessen das darin enthaltene 

Grundwasser an einer Stelle regelrecht ais Hangąuelle zutage treten 

konnte. Der Senkel wurde dadurch In der naheren Umgebung abgespfllt 

und vóllig aufgeweicht, so daB sich tiefe Auswaschungen bildeten. Der 

Zustand der Bóschungen, von dem Abb. 7 einen Begriff gibt, wurde durch 

heftlge Regenfalle wahrend dieser Arbeiten noch verschlechtert; durch 

den Regenschlag entstanden einzelne RInnsale, die sich im Laufe der Zeit 

standig vertieften und wiederum Anlafi zu neuen Rutschungen waren. 

Es mag der Merkwtirdigkeit wegen erwahnt werden, daB die Senkelschicht 

an zahlreichen Steilen von róhrenartlgen Pflanzenresten aus der Zeit der 

Entstehung der Formation durchsetzt war, in denen sich das Grundwasser 

sammelte, langsam hochąuoll und so ebenfalls Beschadigungen der 

Bóschungen und Sohle verursachte, wo sich vereinzelt fórmllche Krater 

bildeten. Der abgerutschte Boden bedeckte das ausgehobene Profil und 

verschlammte hier zusammen mit dem Senkel, der unterhalb des Profils 

anstand, volIstandig, und zwar bis zu einer Tiefe von durchschnittlich 1 m 

unter Sollprofil, in der Nachbarschaft des Pumpensumpfes sogar fast 2 m 

tief (vgl. Abb. 2 u. 7). Vielfach traten in der Schlammschicht Quellen auf, 

dereń Wasser fortgesetzt Senkelteilchen abschiammte.

Aus Abb. 2 ist die Grenze der Verschlammung an dieser Stelle zu 

ersehen. Unterhalb der Grenzschicht war der Senkel vóllig fest und un- 

ver3ndert. Der Senkelschlamm „schwamm“ fórmlich iiber dieser Zonę.

Die Schlammbildung hatte sich im Laufe der Zeit vergróBert, ins- 

besondere in der Tiefenrlchtung. Das von unten nach oben dringende 

Wasser vergrófierte den Wassergehalt zuerst der oberen Schlchten, so daB 

der Verband der Senkelteilchen untereinander gelockert wurde. Da aber 

das Wasser dem Senkel, zumal dem verschlammten, so schwer entzogen 

werden kann, muBte sich die Schlammbildung naturgemaB standig in die 

Tiefe fortsetzen.
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Abb. 9. Der tiefe Entwasserungsschlitz.

Die ordnungsmafiige Aufrechterhallung des Vorflutgrabens in dem 

v0111g verschlammten Baggerschlitz war unter diesen Umstanden trotz 

Verwendung von Faschlnen auBerordentlich miihevoll.

Es muB besonders betont werden, daB die geschiiderten MifistSnde 

sich nicht sofort zeigten, sondern sich erst nach und nach elnstellten. 

Der anfangllche Mifierfolg hat vollends gelehrt, wie in dem Senkelboden 

zu verfahren war.
Vor allem muBte grundsatzllch vermieden werden, irgendwle unter- 

halb des Grundwasserspiegels zu baggern, besonders ausgeschlossen war 

das bei der gewahlten grofien Breite des Baggerschlitzcs und seiner 
Tiefe von 2 m unter dem Grundwassersplegel. Der Schlltz wurde daher 

nur bis etwa NN + 54,25 móglichst schmal ausgehoben und nach Kanal- 

mltte zu verschoben, so daB langs der BOschung fiir etwaige Rutschungen 

noch genugend gewachsener Boden stehen gelassen wurde (vgl. Abb. 2, 

Querschnitt). Der Vorflutgraben im Baggerschlitz wurde nunmehr Im 

Handbetrleb sauber ausgestochen, sorgfaitlg mit Faschlnen geslchert und 

standig durch eine besondere kleine Arbeitskolonne offen gehalten; denn 

auf die einwandfrele, ununterbrochene Abffihrung des Wassers war der 

grofite Wert zu legen. Hlernach traten kelne nennenswerten BOschungs- 

abbriiche mehr ein. Im Berelch des zuerst angelegten tiefen Entwasserungs- 

schlltzes war es, wie Abb. 8 zeigt, mOgllch, den Boden neben dem Schlitz 

bis NN -f 54,50 im Handschacht auszuheben, obwohi der durch das tiefe 

Baggern im Grundwasser entstandene Schlamm- und Wasserspiegel nur 

etwa 0,5 m llefer lag. Der Boden neben dem Schlitz, der allerdings durch 

zahlreiche Quergraben standig entwassert wurde, zeigte keinerlei Neigung 

zum Verschlammen und war durchaus stichfest. Aber auch im Berelch 

des bei den spateren Arbeiten hergestellten flacheren Entwasserungs- 

schlitzes wurde im Handschacht fast die glelche Ordinate erreicht. Auf 

diese Weise wurde der Querschnitt zwischen Brucke und dem genannten 

Pumpensumpf bis NN + 54,50 abschnittweise im Handschacht ausgehoben. 

Auf die Dauer zeigte sich, daB sich der freie Grundwasserspiegel, wie er 

sich im Schflrfloch einstellt, zu beiden Seiten des Schlitzes in genugendem 

Mafie, wenn auch sehr langsam, senkte. Es ist aber bezelchnend fur 

den Senkel, dafi der Wassergehalt in hOheren oder tieferen Lagen, in 

unmlttelbarer Nahe des Vorflutschlitzes oder weiter entfernt, fast Immer 

derselbe blieb, also von der beobachteten tatsachlichen Senkung des Grund- 
wassers unabhanglg war. Ferner stand der noch nicht ausgehobene Boden, 

besonders nach Senkung des Grundwassers, rechts des Schlitzes fast lot- 

recht an und war fur die Forderzflge befahrbar (vgl. Abb. 9).

Abb. 10. Aushub im Baggerbetrieb.

Abb. 11. Klesrlgolen auf der BOschung 1 :4.

Es stand nach den gemachten Erfahrungen fest, dafi der Aushub in 

einzelnen gleichmafiigen Lagen durch allmahliche Vertiefung eines im 

gehOrlgen Abstande von den BOschungen gelegenen Hauptentwasserungs- 

schlitzes jedenfalls bis etwa NN + 54,00 durchgefflhrt werden konnte.

Da die Sohle des Baggerschlltzes die Last und die Stofie des FOrder- 

glelses nicht tragen konnte, muBte das Gleis auf das Aushubplanum gelegt 

werden, so dafi die Wagen nicht, wie sonst angestrebt, von oben geladen 

werden konnten. Mit zunehmender Tiefe des Aushubes entstanden trotzdem 

Schwierigkeiten bel der Glelshaltung, und es erschien zweifelhaft, ob das 

FOrdergleis auf der Sohle schliefilich noch zu halten war. Man entschlofi 

sich daher, den ubrigen Kanaląuerschnitt (unter NN + 54,50) zwischen 

Brucke und Pumpensumpf unter standlger Aufrechterhaltung der Ent- 

wasserung durch einen Greifer in zwel Langsschnltten auszubaggern. 

Der letzte Schnltt (langs des rechten Ufers) mufite dabei Im reinen Schrag- 

kopfbetrleb durchgefflhrt werden. Auch beim Baggerbetrieb wurde das 
Verfahren des ausgesprochenen Trockenaushubes grundsatzllch beibehalten, 

weil der Querschnitt bei den gegebenen Verhaltnissen nur hierdurch (im 

Gegensatze zum Nafibaggerbetrieb) mit Bestlmmtheit profilgerecht und in 

sichtbarer Weise hergestellt werden konnte und das Aufweichen des 

gewachsenen Bodens yermieden wurde. Der bei diesen Arbeiten in 

Kanalmitte neu angelegte, mit Faschlnen befestigte Vorflutgraben ent- 

wasserte nach einem inzwischen eingerlchteten Pumpensumpf kurz ober- 

halb der Wegebrucke; das abgepumpte Wasscr flofi nach Klarung in 

einfachen Absetzbecken in den Seitengraben. Der Baggerbetrieb ist aus 

Abb. 10 zu ersehen.
Wenn das Grundwasser auch, wie bereits erwahnt, im Laufe der 

Zelt betrachtlich abgesenkt werden konnte, so waren doch die unteren 

BOschungen 1 : 4 standig dem Grund- oder Sickerwasseraustritt ausgesetzt, 

so dafi der Senkel allmahlich aufweichte und die Gefahr der Verschlammung 

und der Boschungsrutschung immer wieder auftrat. Ferner war ungewifi, 

ob die unbefestigten BOschungen 1 :4 auch nach Fflllen des Kanals, trotz 

AufhOrens des Grundwasserflberdrucks, genugend standfest sein wurden. 

Aus diesen Griłnden muflten zusatzliche Sicherungsmafinahmen erwogen 

werden. Diese durften nicht etwa alleln darln bestehen, die BOschungen 

lediglich zu stfltzen, etwa durch eine Spund- oder Stfllpwand am Fufi 

oder durch Faschinenwiirste, sondern mufiten gleichzeltig und vor allen 

Dingen der standigen Entwasserung des Senkeis dienen, weil erst hier

durch die erforderliche Standfestigkelt des Senkeis erzielt werden konnte. 

Auf Grund der gesammelten Erfahrungen wurden daher auf der BOschung 1:4

Abb. 12. Die fertlge 2. Fahrt unterhalb der Brflcke.
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W im trkm lrieb

Riibmerk

1500 m-

Multerboden.

groier Kies mit Sfeinen

hochster Omndmsserstd. 

miff/erer Kies mi! Sfeinen

I K/ockner*. 
§  n o * gruber Kies mi! Sfeinen

mitflerer Kies 
Ton und Mernef-ntJL_

Druckring

Mannloch

Goshaube<

Rohrkona!

rrischschtam m einwurf Bedienungsfurm

unmittelbar nach ihrer Fertigstellung zickzackffirmig 25 cm tiefe Kies- 

rigolen angelegt und am Fufie der Bflschung zwei Lagen Faschinen von 

25 cm Durchm. in einem filterartig geschiitteten Kiesbett fortlaufend mit 

der Sohlenbaggerung eingebaut; die Faschinen wurden mit 2,5 m langen 

Pfahlen von lOcm Durchm. im Abstande von 1 m befestigt (vgi.Abb.10u. 11 

und Querschnitt Abb. 2). Zahl, Lage und Tiefe der Rigolen richtete sich 
im ilbrlgen nach dem Wasserandrang und der Neigung zur Bildung von 

„Schlammnestern*. Vom BóschungsfuB gelangte das gefafite Wasser durch 

einzelne Quergr3ben in der Sohle zum Vorflutgraben in der Mitte. Unter der 

Querschnittsbegrenzung bereits vorhandene Abbruche mit fortgesetzt starkem 

Wasseraustritt wurden mit einer Kiessandlage bis zu 0,3 m Dicke ais Slcker- 

schicht abgedeckt und mit Baustellensand bis zur Bbschungslinie aufgcfullt.
Dlese einfachen Mafinahmen, die verhaitnismafiig blllig waren, haben 

sich sehr gut bewahrt. Das von den Kiesrigolen gesammelte und dem 

BSschungsfuB aus Kies und Faschinen zugefuhrte Wasser war vollst3ndig 

frei von Senkelteilchen, die vorher standig abgeschwemmt wurden. Nasse 

und schlammige Stellen trocknetcn nach kurzer Zeit merklich ab, und 

selbst in dem ersten Arbeitsabschnilt, in dem der tiefe Entw3sserungs- 

schlitz angelegt worden und die Sohle vollst3ndig verschlammt war, 

konnte der Querschnitt auf diese Weise einwandfrei hergestellt werden. 

Abb. 12 veranschaulicht die 2. Fahrt unterhalb der Brucke nach fast 

voilendetem Aushub.

Die vorstehenden Ausfuhrungen erstrecken sich nur auf die Aushub- 

arbeiten der 2. Fahrt in dem schwierigsten Abschnitt, zwischen Brucke 

und Ausmiindung.

Es mag abschlieBend stichwortartig zusammengefafit werden, in welcher 

Weise der Aushub von KanSien in Bóden von der Art des Senkels auf 

Grund der am Rienbach gemachten Erfahrungen vorgenommen werden 

muB, wenn mOgilchst umfangreich im Handschacht gearbeitet werden soli:

1. Aushub der KanalseitengrSben, mógllchst friihzeitig vor Beginn der 

eigentlichen Erdarbeiten, vielleicht in Verbindung mit der Errichtung der 

Kunstbauten. Ihre Sohle wird — soweit erforderlich und mógllch — 

zweckmSBig tiefer gelegt, ais es die eigentliche Aufgabe des Seitengrabens 

erfordert. Die Wasserhaltung ist so friihzeitig wie irgendmóglich eln- 

zurichten. Fiir ununterbrochene Vorflut aller Gr3ben ist durch standige 

Aufsicht Sorge z.u tragen.

2. Aushub von Entwasserungsschlitzen von gerlnger Tiefe (jeweils nur 

wenig mehr ais bis zum Grundwasserstand) im zukiinftigen Kanaląuer- 

schnitt und 13ngs der BOschungen der Seitendamme.

3. Bodenabtrag jeweils nur so tief, wie der Boden blsher entwassert 

werden konnte.

4. Anschnitt des Senkels in Kanalmitte durch einen 1 bis 1,25 m tiefen 

und stark gesicherten EntwSsserungsschlitz unter Verwendung von Greif- 

baggern. Mit dem Fortschritt der Baggerung ist die Sohle des Schlitzes 

zu ebnen und ein Hauptentw3sserungsgraben in SohlenhOhe anzulegen, 

der u. U. mit Faschinen zu sichern ist; fur Aufrechterhaltung der Vorflut 

ist standig zu sorgen. Unter giinstigen Verh3ltnissen kann der Ent- 

wasserungsschlitz ais FOrderschlitz benutzt werden; dann mufi die Sohle u. U. 

mit einer Schicht vom Baustellensand abgedeckt werden. Die Arbeits- 

weise nach 5. ist dann nicht notwendig, weil der Boden dann sofort in 

ganzer Hóhe des Entwasserungsschlitzes und unter dessen st3ndlger Ver- 

breiterung ausgehoben wird.
5. Anlage eines je nach den Umstanden, gegebenenfalls sehr engen 

Systems von Quergraben (etwa 0,5 m tief), die nach dem Langsschlitz 4. 

entwassern und standig offengehalten werden, danach Aushub des Bodens 

auf beiden Seiten des Langsschlitzes im Handschacht. Der Boden ist in 

gieichmaBigen Lagen unter allmahlicher Vertiefung der Quergraben ab- 

zuheben. Die fertiggestellten BOschungen sind jeweils durch Rigolen 

sofort zu sichern. Da die Rigolen das zutage drangende Grundwasser 

unschadlich fassen und abfuhren, ist eine eigentliche Senkung des Grund- 

wassers, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, nicht erforderlich.

6. Wiederholung des Verfahrens gemafi 4. und 5. in den unteren 

Lagen oder bei besonders schwierlgen Verhaltnissen wie an der 2. Fahrt 
am Rienbach, Aushub der letzten Bodenmassen bis zur Sohle mit Greif- 

baggern unter standiger Aufrechterhaltung der Entwasserung. Einbau der 

BOschungen und der Uferdeckwerke.

Der Trockenaushub ist unter den gegebenen Verhaitnissen, wenn 

auch umstandlicher, so doch weit sicherer und zuveriassiger ais der NaB- 

aushub.
Zum Schlufi seien noch einige Lelstungszahlen angefiihrt. Es wurden 

insgesamt rd. 235 000 m3 einschl. Mutter- und Waldboden ausgehoben und 

zum grćSBten Teil in den Kippen untergebracht, die der landwirtschaftlichen 

Nutzung wleder zugefiihrt werden. Der geringere Teil, vor allem der 

Sandboden, wurde in den Dammen und Rampen verbaut. Die Beseitlgung 

der Trennungsdamme erforderte 55 000 m3 NaBaushub.

Die Erdarbeiten wurden ais Notstandsarbeit ausgefiihrt, aus diesem 

Grunde mufite auf Handschachte besonderer Wert gelegt werden.

Die Bauzelt dauerte bis auf Restarbeiten etwa 15 Monate. Die 

schwierigen und nicht alltaglichen Erdarbeiten wurden von der Ailgemeinen 

Baugesellschaft Lenz & Co. ausgefiihrt. Entwurf und Bauleitung lag in den 

Handen des PrcuBischen Neubauamtes 1 in Munster i. W. unter Oberleitung 

der Wasserbaudirektion Munster.

Alle Rechte vorbchalten. Bau eines Schlammfaulbehalters von 2500 m3 Inhalt.

Scfmiff C-D SchnUt/l-B

Von S r.^ng . Walter Schween, Dresden.

Im Rahmen umfangreicher Um- und Erweiterungarbelten in der Kegelstumpf gebildet, der durch eine waagerechte

Dresdner Hauptkiaranlage Kaditz wurde im Juli 1936 mit dem Bau eines wird. Die vorbeschriebene Behalterform entstand

Eisenbeton-Schlammfaulbehaiters von 2500 m3 Inhalt begonnen. Derartige betrieblichen Erwagungen.

Bauwerke sind insbesondere Im Westen des Reiches 

(Emscher- und Ruhrgebiet usw.) schon wiederholt aus- 

gefiihrt worden. Fur den mltteldeutschen Raum stellt 

dieser Behalterbau jedoch etwas yolikommen Neues 

dar, so daB es gerechtfertigt erscheint, iiber die 

interessanten Bauarbeiten zu berlchten.

1. Formgebung.

Bei der Formgebung des .Behalters muBten, um 

das Bauwerk in die bestehende Kiaranlage gut ein- 

zuglledern, in weitgehendem Mafie architektonische 

Gesichtspunkte, die vom Hochbauamt der Stadt Dresden 

vertreten wurden, beriicksichtigt werden. Beispiels- 

weise war der obere kegelfórmige Behaiterteil aufien 

geschweift auszufiihren und mit Dachdeckung zu 

versehen. Samtliche auf die Decke fiihrenden Rohr- 

leitungen sowie die Treppenanlage usw. waren In einem 

geschlosscnen Bedienungsturm unterzubringen. Auch 

beziiglich der Hóhenlage des Behalters waren ge- 

gebene MaBe zu berflcksichtigen. Im ubrigen wur

den bei der Formgebung die neueren Bauten der 

Emschergenossenschaft') ais Vorbild genommen, und 

es entstand der in Abb. 1 dargestellte Faulbehalter.

In seinem unteren Teile besteht er aus einem nach 

oben sich óffnenden Kegel, auf den sich ein zylin- 

drischer Mittelteil setzt. Der obere Behaiterteil 

wird durch einen nach oben sich verengernden

*) Dr. Carp , Zwei bergbausichere Eisenbeton- 
behaiter von je 2200 m3 Fassungsverm(jgen. Bautechn.
1935, Heft21, S. 257. —  Ders., Ober bergbausichere 
Eisenbetonbehaiter grofier Abmessungen. Zementl936,
Nr. 6. Abb 1. Eisenbeton-Schlammfaulbehalter von 2500 m3 Inhalt.

Decke abgeschlossen 

in erster Linie aus
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2. Statische Berechnung.

Die Ausbildung des unteren Behalterteils wurde auch auBen an- 

nahernd belbehalten. Es ergab sich daraus eine in der Mitte waagerechtc 

und an den Sciten ansteigende Griindungsflache, die wegen Grundwasser- 

andrangs durch eine kreisfórmig gerammte Spundwand begrenzt wurde. 

Nach Bohrversuchen lag fester Fels (Pianer) etwa 13 m unter der Gelande- 

hOhe von +110,40 auf Ordinate + 97,50. Dariiber lagert etwa 0,70 m 

hoch Ton und Tonmergel ais Verwitterungserzeugnis der Pianerschicht. 

Der untere Teil der Griindungsflache lag auf + 100,40 m in kiesig-steinigen 

Bodenmassen, d. h. also etwa 3 m iiber dem Fels. Da nach Beobachtungen 

mit Grundwasserhohen bis etwa + 104,50 m gerechnet werden mufite, 

wurde OK. Spundwand auf + 105,00 angeordnet und die Wand durch die 

wasserundurchiassigen Tonschichten bis auf den festen Fels gerammt.

Die gcsiimte Bauwerkslast bei gefulltem Behaiter unter Beriicksichti- 

gung aller Ausriistungsteile, Verkehrsbelastung usw. betragt rd. 5600 t. 

Der am Faulbehalter angebrachte Bedienungsturm stiitzt sich auf ein an 

den Behaiter anbetoniertes konsolartlges Fundament. Diese Anordnung 
wurde getroffen, um etwa ungleichmafiige Setzungen von Behaiter und 

Turm zu vermeiden, d. h. um gegenseitige Verschiebungen dieser beiden 

Telle und damit Risseblldungen auszuschllefien. Anderseits ergab diese 

Durchbildung jedoch aufiermittige Lasten, die ein auf die Behaiterachse 

bezogenes Moment von rd. 2300 tm zur Folgę hatten. Die Aufiermittig- 

keit der Gesamtkraft errechnet sich daraus zu 2300:5600 =  0,40 m. 

Um in der Griindungssohle gleiche Randspannungen zu bekommen, wurde 

die Spundwandachse in die Wirkungslinie der Gesamtkraft gebracht, also 

gegeniiber der Behaiterachse um 0,40 m gegen den Bedienungsturm hin 

verschoben. Der Durchmesser der kreisfOrmlg gerammten Spundwand be- 

trug 13,60 m, somit die Grófie der Griindungsflache rd. 145 m2. Daraus er

rechnet sich eine Bodenpressung bei gefulltem Behaiter, d. h. fur den in der 

Regel herrschenden Betriebsfall, von 5600: 145 =  38,5 t/m2 =3 ,85 kg/cm2. 

Infolge des Auftrlebes durch das Grundwasser ermafiigt sich diese Zahl noch 

bis um etwa 0,4 kg/cm2. Der Einflufi der bis iiber den Bedienungsturm 

ausgefahrenen Laufkatze mit voller Last sowie die Beeinflussung durch 

Winddruck sind sehr gering. Sie andern die Randspannungen nur je etwa 

um ±  0,05 kg/cm2. Bei leerem Behaiter betragen die Bodenbeanspruchungen 

etwa 2,6 kg/cm2 unter dem Bedienungsturm und 1,8 kg/cm2 auf der 

gegeniiberliegenden Seite. Die obengenannte hóchste Bodenpressung von 

fast 4 kg/cm2 wurde im vorliegenden Faile fiir den kiesig-steinigen Unter- 

grund ais zulassig angesehen, zumal wenige Meter unter der Grundungs- 

sohle fester Fels beglnnt und aufierdem die seitliche Spundwand mit diesem 

Felsuntergrund zusammen einen geschlossenen Raum schafft, aus dem keine 

Erdmassen nach unten oder seitlich verdrangt werden kónnen. Etwalge 

Setzungen konnten also nur infolge Zusammenpressens der Bodenmassen 

unmittelbar unter dem Bauwerk auftreten und nach allem Ermessen keine 

nennenswerten Grófien annehmen. Diese Auffassung ist bisher bestatigt 

worden. Eigentliche Hohenmessungen wahrend des Bauvorganges, wie 

sie z. B. bel der Errichtung der Faulbehalter in Essen-Nord2) angestellt 
wurden, sind nicht vorgenommen worden. Jedoch wurde der Behaiter etwa 

zwei Wochen nach dem Betonieren eingemessen und dabei festgestellt, 

dafi er sich gegeniiber dem Zustande vor dem Betonieren, d. h. ais nur 

die Schalung und das Eisengeflecht aufgestellt waren, offenbar nicht 

gesenkt hat. Der entsprechende Wert in Essen betrug dagegen etwa 9 cm 

und die dort beobachtete Gesamtsenkung vom Baubeginn bis zum Zu

stande des gefiillten Behalters rd. 20 cm. Man erkennt aus diesen Zahlen 

deutlich den Einflufi des Bergbaues und wenig tragfahigen Baugrundes.

Die bereits beschriebene Form des Behalters bietet nicht nur In be- 

trieblicher Hinsicht grofie Vorteile, sondern ist vor allem auch aus 

statischen Griinden ais UmdrehungskOrper gunstig, da bei ihr im wesent- 

lichen RIngzugspannungen auftreten, die in statisch einwandfreier Weise 

durch entsprechende Eisenbewehrung und auch durch die auf Ringzug voll 

ausgenutzten BetonwSnde aufgenommen werden kónnen. Biege- 

beanspruchungen treten nur in geringem Mafie auf.

Die Behaiterwande wurden so bemessen, dafi bei hóchstens 12 kg/cm2 

Zugbeanspruchung durch den Beton und den mit zehnfacher Betonzug- 

spannung, d. h. 10 X  12 =  120 kg/cm2 in Rechnung gestellten vorhandenen 

Eisenąuerschnitt die gesamten auftretenden Ringzugkrafte aufgenommen 
werden kOnnen. Die Rlngeisenbewehrung wurde im iibrigen eben- 

falls auf die vollen Ringzugkrafte bei einer Spannung von 1500 kg/cm2 

(fur die Isteg-Elsen) berechnet. Da bei dem Bauwerk in erster Linie ein 

rissefreier Beton erreicht werden mufi, darf es aber zu einer vollen Aus- 

nutzung dieser Eisenbeanspruchung im fertigen Bauwerk nie kommen, da 

dieser Fali gerlssenen Beton voraussetzt. Um derartige Zugrisse unter 

allen Umstanden zu vermeiden, ist es besonders wichtig, die Behalter- 

wanddicke so zu bemessen, dafi alle Ringzugkrafte vom Beton allein bei 
einer Spannung aufgenommen werden kOnnen, die unter der Beton- 

zerrelfifestlgkeit liegt. Die zugelassene Zugbeanspruchung von 12 kg/cm2 

hait sich In erprobten Grenzen. Die eingelegte Eisenbewehrung gewahr-

2) Dr. Carp , Beitrag zur Baugrundforschung, Beispiel einer Bauwerk- 
setzung bei hoher Belastung des Untergrundes in einem Bergbaugebiete.
Bautechn. 1935, Heft 50, S. 667.

leistet dariiber hlnaus elnc vollkommene Sicherheit gegen endgiiltige Zer-

stórung des Behalters.

Ais Belastung wirken auf die Wandę des Behalters das Eigengewicht

(Eisenbeton: / ir 2,4) und der Fliissigkeitsdruck (Schlamm =  Wasser:

..... >7 = 1,0), Aufierdem
mrkung von 1

Fliissigkeitsdruck \ Eigengewicht

yf.-Kaumgewicht der fliissigkeit | j  -RaumgewicM des Boustoffes 
J  9

Spiegelhohe ^

Abb. 2. Wirkung von Fliissigkeitsdruck 

und Eigengewicht auf Kegelschalen.

treten nur noch durch 

Temperaturwirkungen 

nennenswerte Ein- 
fliisse auf.

Beziiglich derEin- 

wirkungen von Fliisslg- 

keitsdruck und Eigen

gewicht ergeben sich 

unter Hinweis auf 

Abb. 2 folgende Uber- 

legungen:

Auf den geschlos

senen Ring eines Um- 

drehungskorpers vom 

mittleren Kriimmungs- 

halbmesser r, dessen 

Mantellinie gegen die 

Waagerechte um den 

Winkel <p geneigt ist 

und dessen mittlere 

Tiefe unter dem 

Fiiissigkeitssplegel h 
betragt, wirkt bei 

einer Hflhe des Rin- 

ges von

J  h in senkrechter Richtung und damit

J h ' in der Mantellinie
sin <p

je lfdm der Umfangflache ein Fliissigkeitsdruck senkrecht zur Mantel-

fiache von / '  =  J h ' h

wobei Y/ das Raumgewlcht der Fliissigkeit bedeutet. Nach Zerlegung der 

Kraft, wie ln Abb. 2 veranschaulicht, ergibt sich In waagerechter Richtung 

je lfdm Umfangflache , ,  , ,
f  _  /  _  "  " "/ 

siny sin«)

Hieraus ergibt sich eine Ringzugkraft infolge des Fliisslgkeltsdrucks von

J h ' h y ,r 
Z f = / r — - , ’  ■

' sin <p

Entsprechende Ableitungen fiir das Eigengewicht ergeben bel einer Wand

dicke von d und einem Raumgewicht des Baustoffes von y

nr’ jJ  h d y „
■.Jh'dyg \mA-g — —g’

Dg =  - Z g =  gr-

J h '  r

tg y. tg jp

Bei dem in Abb. 2 angedeuteten Fali 71 < 9 0 °  erzeugt g  eine Ringdruck- 

kraft. Um jedoch einheitlich mit Ringzugkraften zu arbeiten, wird gesetzt

J h '  dyg r 

tg 5P
Durch Einsetzen der Beziehung

—  - i =  — cotg f  =  + tg (90 f )

ergibt sich
Zg — ^  h' dyg r- tg (90 + 95).

Die Gesamtringzugkraft aus Fliissigkeitsdruck und Eigengewicht wird somit

hyf  

Siny)

Ais Sonderfall ergibt sich fiir senkrechte Wandę, also zylindrlschcn Be- 

halter, d. h. <p =  90°,
Z Z — J  h' r hy j.

Diese Gleichungen stellen nur eine Naherungslósung dar, da sie den Eln- 

fiufi der Behaiterwanddicke unberucksichtigt lassen. Auch verfolgen sie 

nicht die Einspannung der verschledenen Behaiterteile. Die dadurch be- 

dingten Abweichungen von der Naherungslćisung sind verhaitnismafiig 

unbedeutend3).

Es sei darauf hingewiesen, dafi die in der bereits erwahnten Ver- 

Olfentllchung von Dr. C a rp , Bautechn. 1935, Heft 21, angegebenen 

Gleichungen fiir die erforderilche Bewehrung und die notwendige Wand

dicke infolge Flussigkeitsdrucks und Eigengewichts aus den vorentwickelten 

allgemeinen Ausdrilcken fur Zf und Zg iiber die Beziehungen Z =  f e <se

+ d /g • tg (9° + 9)

und Z - <{fb

3) LOser u. Lewe 
IX. Band, S. 180ff.

10/ c) unmiiteibar abgeleitet werden kOnnen.

Behaiter. Handb. f. Eisenbetonbau, 4. Aufl.,
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Beim vorliegenden Behalter war die obere Kegelschale um 45° gegen 

dic Waagerechte nach inncn (9? =  45°) und die untere Kegelschale um 

dasselbe MaB nach auBen geneigt (y> — 135°). Fflr den zyllndrischen 

Mittelteil wird <p =  90°. Wenn weiterhin y j— 1.0 und / g =  2,4 in den 

Ausdruck fiir 1 'Z  eingefuhrt wird, ergibt sich:

a) fflr die obere Kegelschale (9? =  45°)
S Z =  J  h’ /■ (1,414 h — 2,400 d),

b) fur den zyllndrischen Mittelteil (93= 90°)

2 Z  =  z lh ’ rh ,
c) fur dle untere Kegelschale (ęr> =  135°)

S Z =  J h ’ r (1,414 h + 2,400 d).
AuBer den blsher erfafiten RIngzugkraften wlrken noch die aus der Kraft- 

zerlegung in Abb. 2 verbliebenen Krafte irij bzw. mg in Richtung der 

Mantellinie (Meridiankrafte). Bei nach innen gencigten Wanden, also etwa 

bei der oberen Kegelschale (p < 9 0 ° ) ,  will dabei die Mantelllnlenkraft 

aus dem Flflssigkeitsdruck (Auftrieb) den oberen Behaitertell abreiBen.

Abb. 3. Ausschachtung der Baugrube mit Doppelkran. 10.August 1936.
(Oberer Baugrubendurchmesser =  25,4 in, Boschungsneigung 1:1).

Sofern nicht die entgegengesetzt gerichtete GrOfie rng flberwlegt, muB die 

Wand eine entsprechende Meridlanbewehrung auf Zug erhalten. Bel 

nach auBen geneigter Mantellinie wirken sowohl rtij ais auch mg nach 

unten, erzeugen also Merldiandruckkrafte.

Die Meridiankrafte ergeben an Stellen, wo die Nelgung der Mantel

linie sich andert, wo also eine Umlenkung der Meridiankrafte er- 

folgen muB, zusatzliche Ringkrafte, dle je nach Richtungsanderung ais 

Druck- oder ais Zugkrafte In Erscheinung treten. Z. B. ergeben sich an 

den Obergangsstellen von dem mittleren zyllndrischen Behaiterteil zur 

oberen und unteren Kegelfiache Zugkrafte, wahrend zwischen oberer 

Kegelschale und der waagerechten Decke Druckkrafte aufzunehmen sind. 

Um grOBenordnungsmafiig einen Anhalt iiber diese Krafte zu geben, sei 

mitgeteilt, daB in dem unteren Żugrlng zwischen Zyllnder und unterer 

Kegelschale lediglich durch die Kraftumlenkung der Merldiankraft von 

rd. l i t  je lfdm Umfangsflache eine Zusatzringkraft von rd. 90 t auftrat.

Infolge der festen Verbindung zwlschen den einzelnen Behaitertellen 

treten weiterhin an den Obergangsstellen von Kegel und Zyllnder 

Biegungsmomente auf, die sich aus den verschledenen Formanderungen 

ergeben, dle diese Teile in getrenntem Zustande ausfflhren wurden.

Abb. 4. Rammung der Spundwand. 20. August 1936.
(Krelsrammurig aus KlOckner II a mit 13,6 m Durchm., Lange der Bohlen 7,5 m, 

Bargewlcht 1000 kg, Schlagzahl etwa 600 je Doppelbohle bei 6 m Eindringungstiefe.)

Diese Biegungsmomente sind nicht weiter verfolgt worden. Fur ihre 

Aufnahme wurden kraftige Vouten und Meridianeisen an den Innen- 

wanden angeordnet.

Die Wandę der unteren Kegelschale zwischen der Spundwand wurden 

bezflglich ihrer Ringzugbewehrung nur noch auf waagerechten Wasser- 

druck bemessen. Es wurde also angenommen, daB sich das Eigengewicht 

sowie die Wasserauflast unmlttelbar auf den Erdboden flbertragen.

Die groBteu Wirkungen infolge Temperaturabfall ergeben sich bei 

niedrlger AuBentemperatur,(—  10°), da die Behalterinnentemperatur standig 

auf + 30° gehalten werden soli. Unter Voraussetzung des genannten 

Gesamtabfalls von 40° ergab sich mit Berucksichtigung der vorhandenen

3 cm dicken Warmedammung aus Korkplatten, ferner der vorgemauerten 

und verputzten 1/2-steinigen vollporósen Ziegelmauer ein Temperatur

abfall innerhalb der 59 cm dicken Behalterwand flber Gelande von etwa 

14°. Dadurch werden rechnungsmaBig4) Betonrandspannungen von etwa 

+  14,5 kg/cm2 aufien und — 15,5 kg/cm2 innen erzeugt.

Dle Temperaturwirkungen sind gflnstig, weil die Innentemperatur mit 

+ 30 ° immer flber der AuBentemperatur liegt, so daB an der Behalter- 

innenseite, an der es auf Dichtigkeit besonders ankommt, die Temperatur- 

kraftc der Ringzugkraft aus dem Fiussigkeitsdruck entgegenwirken und 

Druckspannungen erzeugen. Dadurch wird die Gefahr einer Rissebildung 

an der Innenseite des Behaiters vermindert. Die an der AuBenfiache 

auftretenden hohen Zugspannungen werden ais unbedenklich angesehen, 

zumal an dieser Stelle etwalge Haarrissebildung nicht von ausschlag- 

gebender Bedeutung werden kann. AuBerdem wird die Gefahr einer 

Rissebildung aufien durch die an dieser Stelle liegenden Ringzug- 

eisen stark vermindert, die bei auftretenden hóheren Zugspannungen an- 

teilmafiig ebenfalls gr5fiere Krafte aufzunehmen in der Lage sind.

Dle waagerechte Behalterdecke wurde fur die Aufnahme der vor- 

zusehenden Lasten aus Maschinenteilen usw. ais kreuzweise bewehrte 

Platte durchgebildet. Um den oberen Teil des Faulbehalters, der ais 

Gasfangraum dlenen soli, vollkommen gasdicht zu bekommen, wurde 

auf die erwahnte Eisenbetondecke sowie flber den obersten Teil der 

kegelformig anschliefienden Seitenwande des Behaiters eine Dichtung 

aus 1,25 mm dicker Blelfolie zwischen Papplagen aufgebracht, daruber 

auf der Decke noch eine warmehaltende 4 cm dicke Korkschicht ver- 

legt, die wlederum durch eine auch iiber dle seltliche Gasisolierung 

reichendeEisenbetonkappe iiberdeckt wurde. Diese Eisenbetonkappe dlente 

aufler ais Schutzschicht auch ais druckverteilende Platte fur die Ober- 

tragung der Maschinenlasten auf die untenliegende tragende Decke.

Das Ergebnis der bisher behandelten Berechnung des Behaiters 

bezflglich der Betonmassen und der Eisenbewehrung ist in der nach- 

stehenden Zusammenstellung wiedergegeben. Dabei sind In den Zahlen 

nur die statisch berechneten und wlrksamen Bewehrungseisen erfafit, 

wahrend alle fflr die Stofiuberdeckungen erforderlichen Eisen, ferner 

samtliche Montageeisen und Stiitzbfigel —  letztere sind besonders im 

unteren Behaiterteil zahlreich vorhanden —  nicht berucksichtigt worden sind.

Zusammenstellung. 

B e tonm assen  und E isenbew ehrung*).

Eisenbewehrung In t
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kg/m3
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t Beton- 
masse 
in m3

Kappe flber der 
Gasdichtung . . 122,40 + 121,85 0,2 0,6 0,8 12,7 63

Waagerechte Decke 121,85 + 121,45 - 1,3 1,3 15,0 87
Obere kegelfórm. 

Wandę (Dach) . 121,45 + 116,55 1,6 0,3 3,3 5,2 103,8 50
Senkrechte Wand 

(oberer Teil) . . 116,55 + 110,80 11,5 0,3 3,9 15,7 185,2 85
Unterbau des Be- 

dlenungsturmes . 110,40+ 108,20 0,7 0,7 24,8 28
Senkrechte Wand 

(unterer Teil). . 110,80 + 109,30 4,0 0,1 3,3 7,4 89,0 83
Zugring unten . . 109,30 + 107,60 11,0 0,2 5.8 17,0 163,2 105
UntereKegelwande 

flber Spundwand 107.60 + 105,00 9,8 0,1 5,3 15,2 260,0 59
UntereKegelwande 

unter Spundwand 105.00 + 101,61 2,0 0,4 4,6 7,0 271,5 26
Fundamenttell . . 101,61 + 100,40 — 0,1 0,6 0,7 19,7 36

Insgesamt . . . 122,40 + 100,40 39,9 1,7 29,4 | 71,0 ||l 144,9 62

*) Die Zusammenstellung enthalt nur die statisch wirksamen und be
rechneten Eisen, dagegen kelne StoBfiberdeckungen, Montageeisen und 
Stutzbflgel.

Insgesamt wurden fflr den Behalter rd. 1150 m3 Beton mit etwa 71 t 

Eisen benótigt. Die gesamte Ringzugbewehrung von rd. 40 t bestand aus

4) Loser u. Lew e , Behalter. Handb. f. Elsenbetonbau, 4 Aufl.,
IX. Bd., S. 152 ff.



Jahrgang 15 Heft 2

8 . Januar 1937 S chw een , Bau eines SchlammfaulbehSlters von 2500 m3 Inhalt

Isteg-Eisen, diese Menge wiederum zu etwa 97°/o aus 18-mm-R.-E. Die 
Gesamtlange der eingebrachten Eisen belauft sich auf etwa 11 000 m Isteg- 

Eisen und 17 000 m R.-E., also insgesamt auf 28 000 m.

Die Eisenbetonkonstruktion des Bedienungsturmes ist in derZusammen- 

stellung nicht mit erfaBt. Sie besteht aus einem normalen Skelettbau 

mit Zwischendecken. Auch die Verblndungstr3ger und -wande zwlschen 

Behaiterdecke und Turm boten nichts Ungewóhnliches.

3. Bauausfiihrung.

In der ersten Halfte des Juli 1936 wurde mit den Ausschachtungs- 

arbeiten der kreisrunden 1 : 1 abgebóschten Baugrube von 25,4 m oberem 

Durchmesser begonnen. Bis auf etwa 3 m Tiefe wurden dle Massen un- 

mittelbar in Seltenkipper gefOrdert und durch Benzinlokomotiven auf 

schiefen Ebenen aus der Baugrube abgefahren. In gróBerer Tiefe wurde 

dann der Aushub durch einen in Abb. 3 ersichtlichen Doppelkran in Kiibeln 

auf Gelandehóhe gehoben und in dle Seitenkipper entleert. Die ge- 
wonnenen Massen werden in der Nahe zur GeiandeaufhOhung abgekippt. 

Etwa am 10. August waren rd. 1800 m3 Bodenmassen ausgehoben. Die 

Baugrubensohle lag auf -f 103,5, d. h. etwa 7 m unter Gelandehóhe. Der 

Grundwasserspiegel war nahezu errelcht, so daB nunmehr mit dem Rammen 

der Spundwand begonnen werden muBte. Dle Lange der verwendeten 

Klóckner-Eisen Profil IIa betrug 7,5 m. Die Spundwandeisen wurden ais 

Doppelbohlen zu einem geschlossenen Ring von 13,6 m Achsendurchmesser 

eingerammt. Trotz des steinigen Untergrundes ging die Rammarbeit glatt 

vonstatten. GróBere Steine sind offenbar nicht durchrammt worden. 

Abb. 4 zeigt das Herunterrammen der bereits um etwa 1,5 m vor- 

geschlagenen Wand. Zur Verhiitung des Voreilens der Bohlen wurden an 

dereń oberem Ende kraftige Fiaschenziige angebracht und diese entgegen 

der Rammrichtung gespannt. In Abb. 4 erkennt man links die óffnung fiir 

die SchluBbohle, die aus einer normalen Doppelbohle durch Aufschneiden 

und EinschweiBen eines C-Elsens genau passend hergestellt wurde.

aiic Rechtc vorbeiiaiten. Bericht iiber die

Am 27. und 28. November 1936 fand die 5. Holztagung des Fach- 
ausschusses fiir Holzfragen beim V D I und DF statt. Diese Tagung, die 
sehr stark besucht war, stand im Zeichen des Vierjahresplanes. Wahrend 
in den ersten Jahren des Bestchens des Fachausschusses Wissenschaft 
und Technik sich bemiihten, dem Holz neue Anwendungsmóglichkeiten 
zu erschlieBen, kommt heute beim Einsatz der gleichen Mittel alles darauf 
an, durch zweckmaBigste Ausnutzung der Holzernte den stark gestiegenen 
Holzbedarf der deutschen Wirtschaft decken zu kónnen.

„Das Holz", so sagte in selner BegrtiBungsansprache Oberlandforst- 
meister 3)r.=3ng. cf)r. G e rn le in , „ist nicht nur ein Rohstoff wie viele 
andere, sondern ein Rohstoff, der eine Verwendungs- und Ausnutzungs- 
móglichkeit bietet wie kein anderer. Im Gegensatzc zu alien Mineralien 
wachst das Holz unerschópflich nach, ja, es steht sogar zu erwarten, dafi 
es mengen- und giitemaBig In steigendem Mafie zur Verfiigung stehen 
wird, wenn die deutschen Forstleute die deutschen Waider unter Beachtung 
der forstwirtschaftlichen Erkenntnisse und der technischen Bedarfsanforde- 
rungen bewirtschaften".

Die ersten vler Vortrage beschaftigten sich mit den Holzeigen- 
schaften. Zunachst sprach Regierungsforstrat Dr. T rende lenbu rg  uber 
den Z u sam m en han g  zw ischen W uchsbed ingungen  und Raum- 
gew ich t der N ade lh ó lze r . Dem Gewicht des Holzes entspricht seine 
Festigkeit. Es ware jedoch verfehlt, danach allein die Giite beurteilen 
zu wollen. Beispielswelse hat leichtes Holz gegenGber dem schwereren 
den Vorteil, dafi es nicht so lelcht reifit und arbeitet. Je hóher Gewicht 
und Festigkeit, um so hóher ist auch seine Zellstoffausbeute. Vom 
Gewicht sind welterhln Dauer, Hartę und Elastizitat abhangig.

Im AnschluB daran behandelte Prof. Sr.^ttg . K o llm an n  dle Schlag- 
und D au e rfe s tlg k e it der Hólzer, dle besonders wichtlg ist fiir Telle 
von Flugzeugen, Fahrzeugen, Maschinen, Sportgeraten usw. Alle Versuche 
haben eindeutlg gezelgt, daB Holz im Verhaitnis zu seinem Gewicht sehr 
stoB- und schwlngungsfest ist.

Im nachsten Vortrage berichtete Sr.=3<tg- habll. S toy  iiber ab- 
gesch lossene  und la u fe n d e  N o rm ungsarbe iten . In kurzeń Zugen 
beschrieb er u. a. den langen und schwierigen Weg der Entwicklung von 
DIN 1052 „Einheltllche technlsche Baupolizeibestimmungen fiir Holz". 
Bemerkenswert diirfte sein, dafi fiir dle 2. Ausgabe, die z. Z, in Bearbeitung 
ist, ein neues Verfahren zur Berechnung mehrteillger Druckstabe auf 
Knicken vorgesehen ist. Auf Grund umfangreicher Versuche an der 
M. P. A. Stuttgart durch Prof. G raf ist das bisherige sog. 7 lF-Verfahren 

verlassen. Das neue <)'-Verfahren geht von der T rag fah lg ke lt des 
E in ze ls tabe s  aus und entwickelt daraus dle Tragfahigkeit des gesamten 
Stabes. Auch fiir genagelte Verbindungen sind verfelnerte Bestimmungen 
in Form von Tafeln vorgesehen, dle besonders den Bedurfnissen der 
Praxls Rechnung tragen.

Im AnschluB daran behandelte Prof. G raf vornehmllch die Be- 
dingungen, die an Bauholz zu stellen sind, um eine Steigerung der zu- 
lassigen Spannungen —  bis zu 50%  —  zu gestatten. Die Festigkeit ist 
abhangig von dem Gewicht, auBerdem aber auch von der Faserneigung 
gegen die Achse des geschnittenen Holzes und der GrOfie und Lage 
der Aste. Dabel ist besonders zu beachten, dafi der Faserverlauf nicht 
immer durch den der Jahrrlnge gekennzeichnet ist. Dieser ist elnwandfrei 
nur aus den bei der Trocknung auftretenden Schwindrissen zu erkennen. 
Dle z. Z. geltenden Bestimmungen fur die Holzbeschaffenheit (auch der

Nach beendeter Rammung wurden die nach innen offenen Spundwand- 

felder ausbetoniert, so dafi eine durchgehende Zementfiache entstand, die 

mit Pappe isoliert wurde. Der Zweck dieser Ausbildung war, dem spater 

gegen diese Innenwand anzubetonierenden Behalter ein Gleiten gegeniiber 

der auf dem festen Fels aufsltzenden Spundwand zu ermóglichen. Man 

wollte damit vermeiden, dafi sich der Behalter bei etwaigen Senkungen 

auf die Spundwand aufsetzte. Hierdurch waren unvorherzusehende Krafte 

in der Behalterwand aufgetreten, die leicht zu Rissebildungen hatten AnlaB 

geben kónnen. Der anschliefiend etwa 1,5 m unter O.-K. Spundwand her- 

gestellte Eisenbetondruckring 50/50 cm mit 4 R.-E. 24 mm wurde durch 

Korkplatten, dle zwischen Ring und Spundwand eingelegt wurden, ebenfalls 

auf Gleiten gegeniiber der Spundwand eingerichtet. Inzwischen wurde 

die Baugrube iiber der Spundwand bis in Hóhe 4- 107,6, in der die senk- 

rechten Aufienwande beginnen, mit Neigung 1 : 1 bereits wieder hinter- 

fiillt; die Flachen wurden mit einer 10 cm dicken Unterbetonschicht 

versehen. Ebenfalls wurde nach Elnbau einer Wasserhaltung bis auf die 

endgultige Grundungssohle ausgeschachtet. Auch in diesem Bereich 

wurden zunachst 10 cm Unterbeton aufgebracht. Zur standigen Trocken- 

haltung der Baugrube mufite dauernd 1 1/sek Grundwasser aus einem in 

Baugrubenmitte angelegten Pumpensumpf (eingetriebenes Brunnenrohr) 

abgepumpt werden. Hieraus geht hervor, dafi dle Spundwand nicht voll- 

standig dlcht hielt oder dafi der Fels kliiftig war. Da jedoch an der 
Wand nicht ausgeschachtet wurde, konnte nicht festgestellt werden, ob 

das Wasser durch die Spundwand oder ais Dranwasser von unten her 

eindrang. Da das Grundwasser sich ais betonschadlich erwies (bis zu 

30 mg/l aggressive Kohlensaure!), erhielten die gesamten Unterbeton- 

fiachen bis auf Hóhe + 107,6 eine Pappdichtung, die zum Schutze 

gegen mechanische Beschadigungen mit Zementmórtel beworfen wurde. 

Bis unter den Spundwanddruckring, d. h. etwa bis zum hóchsten Grund- 

wasserstand wurden zwei Lagen Pappe, uber der Spundwand dagegen 

nur eine Lage Pappe angeordnet. (SchluB folgt.)

i. Holztagung 1936.
Begriff „Lufttrockenheit") sind unzurelchend, und es ist zu hoffen, daB 
sie bereits im Laufe des nachsten Jahres durch neue ersetzt werden.

In der Fachsitzung „Sperrho lz" wies Direktor Dlpl.-Ing. C h r is tian s  
darauf hin, dafi die Sperrholzindustrie in ihren Rohstoffbeziigen stark vom 
Auslande abhangig und daher an der Durchfiihrung des Vierjahresplanes 
besonders interesslert sei. Die Rohholzzuteilung soli nicht nur nach dem 
bisherigen Verbrauch, sondern auch nach der Leistung geschehen, um so 
die einzelnen Fabriken zu gunstigster Rohstoffausnutzung anzuhalten,

Ober Einzelheiten sprachen dann Dipl.-Ing. Schreve „Vorgang beim 
Schaien und Messern von Furnieren*, Sr.=3ng. habil. M óra th  „Zeltfragen 
zur Entwicklung des deutschen Sperrholzes" und Ingenieur Benz „Das 
Holz ais Baustoff im Flugzeugbau".

Fiir das Bauwesen ist bemerkenswert, dafi z. Z. in Deutschland fiir 
vollwandige Balken und rahmenartige Tragwerke die Stege aus Sperr- 
platten von etwa 25 mm Dicke hergestellt werden und daB In Amerika 
in umfangreichen) Mafie Sperrholz zum Einschalen von Betonbauten 
verwendet wird.

In der Fachsitzung „H o lzschu tz" behandelte zunachst Oberbaurat 
H espe ler die Frage des H o lzb o ck e s  und se iner B ekam pfung . 
Der Holzbock ist in den letzten Jahren stark in Danemark und den 
deutschen Kiistenstadten aufgetreten; seine Verbreltung hat sich schon 
weit in das deutsche Binnenland ausgedehnt. Der Holzbock befallt nur 
verbautes Holz. Jeder befallene Dachstuhl ist eine grofie Ansteckungs- 
gefahr fur alle Nachbarhauser. Daher ist es nicht nur fiir den einzelnen, 
sondern fiir die Allgemeinheit wichtig, dafi die Bekampfung auf Grund 
aller Erfahrungen mógllchst einheitllch geschleht. Dle verschiedenen 
Bekampfungsarten, Vergasung, Heifiluftbehandlung und dle chemische 
Abtótung, kónnen dann, wenn sie durch erfahrene Fachleute geleltet und 
durchgefiihrt werden, vollen Erfolg haben; es ist aber vorher genau zu 
prflfen, welches Verfahren fiir den einzelnen Fali pafit und welche Vor- 
arbeiten dafflr nótlg sind. In Hamburg und Liibeck ist einheltllche 
Bekampfung auf Grund einer allgemeinen Versicherung eingefiihrt.

Baullch von besonderer Bedeutung ist in der heutigen Zeit die 
E n tw ic k lu n g  von B randschu tzdecken  aus H o lz , iiber die Dipl-Ing. 
E rdm ann  sprach. Dle Versuche mit verschiedenen Deckenbelagen, iiber 
die bereits auf der vorigen Holztagung berichtet wurde, sind im letzten 
Jahr weitergefilhrt worden; dabel Ist die Versuchsanordnung den Ver- 
haitnlssen eines Brandes im Dachstuhl angepafit worden. Ober die fehl- 
bodenlose Holzbalkendecke mit Blendboden wurde eine Bltumenpappe 
gelegt und dariiber 6 cm Lehmschlag bzw. 6 cm Gipsschlackenplatten. 
Die Feuereinwirkung betrug 30 min. Der Lehm zeigte nach der Priifung 
oberflachlich die Merkmale schwachgebrannter Ziegel, wahrend die Glps- 
platten an der Oberflache miirbe geworden waren. Dle Decke selbst 
war unversehrt.

Bei dem zwelten Versuch war uber dem Lehm und den Gipsschlacken
platten 3 cm Estrich oder 2,5 cm Klinker in Zementmórtel aufgebracht. 
Die Feuerbeanspruchung wurde auf 180 min erhóht. Der Zementestrich 
war teilweise bis 5 mm Tiefe miirbe geworden, wahrend die Klinker in 
Rlchtung der Fugen gerissen, sonst aber unbeschadlgt waren. Auch bei 
dieser lange andauernden Priifung hatte der Belag die Decke geschfltzt.

Neben der Widerstandsfahigkeit gegen Feuer sollen die Decken iiber 
dem obersten Vollgeschofi auch gegen das Durchschlagen eines Fallkórpers 
geslchert sein. Hierbei spielt die Hartę des Deckenbelages eine wesent-
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liche Rolle. Versuche wurden mit Stahlblech, Klinker- und Lehmauflagen 
unternommen. Das Zlel der Arbeiten, die z. Z. der Entwicklung von 
bewahrten Deckentypen dlenen und noch fortgesetzt werden, geht dahin, 
DeckenbelSge von móglichst geringem Gewicht zu ermitteln, die móglichst 
billig herzusteilen sind. Am besten hat sich in dieser Hlnsicht bis jetzt 
ein Belag aus einer 65 mm dicken Klinkerschlcht erwiesen.

Die drei letzten Vortr3ge von Bergassessor S chu ltze-R honho f, 
Ingenieur K au fm ann  und Sr.=3nfl. M e tz  befaBten sich mit der Unter- 
suchung  iibe r d ie  B re nn ba rk e it von H o lz  bzw. mit der Beur- 
te i lu n g  de rP r iifv e rfah ren . Die Wirksamkeit der einzelnen Schutzmittel 
ist sehr verschleden. Bemerkenswert ist, daB ungeknickte Grubenstempel 
von 15 bis 20 cm Durchm. dem Feuer auch ohne Behandlung mit Feuer-

schutzmitteln einen gróBeren Widerstand bieten, ais man annehmen 
mochte. Sind solche Stempel mit einem wirksamen Feuerschutzmittel 
getrankt, so halten sie einem voll entwickelten Streckenbrand, dessen 
Flammen sie von allen Seiten umgeben, iiber eine Stunde lang stand, 
ohne selbst zu entflammen.

Die Tagung sollte, wie elngangs Oberlandforstmeister ®r.=3ng. 
G e rn le in  betonte, von dem Gang der Arbeiten im abgelaufenen Jahre, 
von den erstrebten und erreichten Zieleń Zeugnis ablegen, sie sollte aber 
gleichzeitlg neue Anregungen und Arbeitshinweise geben und zu ihrem 
Telle beitragen zum vollen Gelingen des groBen Werkes des Fiihrers, 
der Erkampfung der Rohstofffreiheit der deutschen Wirtschaft.

®r.=3ng. habil. W. Stoy.

Yermischtes.

Dr. Fritz Emperger 75 Jahre alt. Am 11. Januar 1937 wird Herr 
Oberbaurat Dr. Fritz Em perger sein 75. Lebensjahr vollendet haben. 
Seinen Werdegang und seine grofien Verdienste um das Eisenbetonfach 
haben wir In der „Bautechnlk” 1932, Heft 2, S.26, elngehend gewiirdigt, 
so daB wir uns heute darauf beschranken kónnen, unsere Leser auf unsere 
damaligen Ausfiihrungen hinzuweisen. Dem Jubilar aber wilnschen wir 
aufrichtlg weiterhin gute Gesundheit und Riistigkeit fiir sein unermiidliches 
Schaffen und Wirken zum Nutzen des Elsenbetonfaches.

Direktor H. Fischmann 60 Jahre alt. Am 1. Januar 1937 vollendete 
Herr Direktor ®r.=3ng. H. F ischm ann  sein 60. Lebensjahr. Die Be
deutung und Wertschatzung, dereń er sich in weiten Kreisen der deutschen 
Stahlindustrie erfreut, rechtfertigen eine kurze Wurdigung seiner Per- 
sónlichkeit und seines Schaffens.

Nach seinem Studium war Dr. Fischmann bei dem Zivillngenleur 
Baurat Taaks in Hannover tatig. Nach weiterer beruflicher Ausbildung 
wurde er Leiter des Statischen Biiros des Stahlwerks-Verbandes, Dussel
dorf. In dieser Zeit entstand seine bekannte Arbeit „Die Normalprofile 
fur Formeisen, ihre Entwicklung und Weiterentwicklung', und es erschien 
auch erstmalig das beliebte Handbuch .Stahl im Hochbau". Nach er- 
folgreicher Tatigkeit fiir die planmSBIge EIsenversorgung Deutschlands Im 
Kriege wurde Dr. Fischmann 1917 Geschaftsfuhrer des Deutschen Eisen- 
bau-Verbandes. Ais solcher sah er sich vor die harte Aufgabe gestellt, 
den Verband durch die Fahrnisse vieler Schwierigkeiten und Hemmungen 
zu fiihren, lebenskraftig zu erhalten und weiter auszubauen. In har- 
monischer Zusammenarbeit mit dem damaligen Vorsitzenden, Geh. Baurat 
Dr. C a rs tan jen , ist es lhm gelungen, dieses Ziel zu erreichen. Auch 
um die technlsch - wissenschaftliche Tatigkeit des Deutschen Stahlbau- 
Verbandes (wie er spater genannt wurde) hat sich Dr. Fischmann, der 
viele Jahre dem „AusschuB ffir Versuche Im Stahlbau” angehórte und 
auch in den daraus entstandenen „Deutschen AusschuB fiir Stahlbau* 
berufen wurde, groBe Verdlenste erworben. Manche wissenschaftliche 
Frage, die die Praxls unmittelbar beriihrte, ist von lhm vorbereitend ge- 
kiart worden. Ais einer der ersten Stahlbauingenieure hat er schon fruh- 
zeitig die Berechnung der stahlernen Druckstabe auf Knickung durch 
Zusammenstellung der Einzelarbeiten aufgegriffen. Die Schriftieitung der 
Fachzeitschriften „Der Eisenbau* und „Der Bauingenieur” lagen langere 
Zeit mit in seinen Handen.

1923 trat Dr. Fischmann in die bekannte Fabrik fiir Briickenbau und 
Eisenkonstruktionen Beuchelt & Co. In Grtinberg/Schl. ein, die unter seiner 
festen Leitung auch die schwerste Wlrtschaftskrlse iiberstand und zlel- 
bewuBt weiterentwlckelt wurde. Die gliickliche Lósung mancher Auf- 
gaben verdankt Dr. Fischmann seinem umfassenden Wissen und seinen 
Erfahrungen auf industriellen und wirtschaftlichen Gebieten, auf denen 
er iiber seine eigentliche Berufstatlgkeit hinaus den allgemeinen Zieleń 
der Industrie vorbiIdltch gedient hat. Der Dank der Wissenschaft wurde 
ihm vor einigen Jahren durch Ernennung zum Ehrensenator der Technischen 
Hochschule Breslau zum Ausdruck gebracht: zugleich lag darin die An- 
erkennung fiir die segensreichen Auswlrkungen seiner Tatigkeit fiir das 
schieslsche Grenzland.

Móge sich die Hoffnung der Verchrer Dr. Fischmanns erfullen, dafi 
er sein grofies Wissen und Kónnen auch weiterhin in den Dienst der 
AUgemeinhelt stellt. Dr. O e lert.

III. Teilbericht uber den II. KongreB der Internationalen Ver- 
einigung fiir Briickenbau und Hochbau in Berlin-Miinchen 1936. 
Dynamische Beanspruchungen1). Die Frage der dynam ischen  Be- 
ansp ruchungen  wurde auf dem KongreB nicht zusammenhangend, 
sondern bei den einzelnen Fachgebieten getrennt behandelt. Die Er
gebnisse sind folgende:

A. S tah lbau .

1. G eschw e ifite  S tah lb a u te n . Die Dauerfestlgkett von Stumpf- 
nahtverbindungen wird wesentlich erhóht, wenn die Nahtwurzel nach 
Ausraumen der Schlacke usw. nachgeschweiBt wird und wenn allmahliche 
Obergange vom Mutterwerkstoff zur SchweiBe hergestellt werden. Bei 
Stirnkehlnahten und bei beglnnenden Flankennahten ist die Dauerfestig- 
keit wesentlich geringer ais bei durchlaufenden Kehlnahten. Dies be- 
dingt, daB an solchen Steilen auch im Mutterwerkstoff die zulassige 
Spannung herabgesetzt werden mufi. Bei dynamisch beanspruchten Bau-

') I. Teilbericht s. Bautechn. 1936, Heft 51, S. 737; II. Teilbericht 
Bautechn. 1936, Heft 54, S. 793.

werken sollten unterbrochene Nahte und Schlltznahte vermieden werden. 
Bei Kehlnahten ist das Durchschweifien bis in die Wurzel besonders 
wichtig. Durch Schaffen eines allmahlichen Obergangs an der Ober- 
fiache vom Mutterwerkstoff zur SchweiBe kann die Dauerfestigkeit bei 
Stirnkehlnahten und beim Beginn von Flankennahten wesentlich gesteigert 
werden.

Zur Beriickslchtigung der Wertlgkeit der Schweifinahte selbst und 
der Bauteile in unmittelbarer Nahe der Schweifinahte sind in den neuen 
Vorschriften fiir vollwandige geschweifite Eisenbahnbrficken Abminderungs- 
werte eingefiihrt, die im wesentllchen abhangig sind von der Art, Lage 
und Ausfiihrung der Schweifinaht. Die baullche Durchbiidung der 
geschweifiten vollwandigen Eisenbahnbriicken ist durch diese, auf 
Grund von Versuchcn notwendigen Abminderungswerte stark beeinflufit 
worden.

2. G en ie te te  S tah lb a u te n . Versuche haben gezelgt, daB in 
Nietverbindungen die Schwingungsweite der Last, die oftmals auftreten 
darf, beim Wechsel zwischen Zug- und Drucklasten erheblich gróBer 
ist, ais wenn nur Zuglasten wirken; ferner, dafi die Schwingungs
weite fiir Nietverbindungen mit a : at ; t  =  1 : 1,5 : 0,8 gróBer ist ais mit
o : c ̂ : r =  1 : 2,5 : 0,8 .

Bei oftmals wiederhoiter Last kónnen Niete durch Biegungsbelastungen 
zerstórt werden. Ober Vorteile, die bei Nietverbindungen durch be- 
sondere Verfahren zur Erlangung hóherer Klemmspannungen und dadurch 
bedingte geringe Nletsplele errelcht werden kónnen, sind Versuche im 
Gange.

3. B e r iic k s ich tig ung  der P la s t iz ita t . Hier bestehen fur ver- 
anderilche Belastung noch kelne Versuche von allgemeiner Bedeutung, 
jedoch haben Dauerversuche fQr Vollwandtr3ger ohne gróBere Kerben 
gezeigt, dafi die bleibenden Verformungen eines durchlaufenden Tragers 
mit glelchen Einzelspannwelten auch bei sehr vlelen Belastungen und 
bei wechselnder Belastung einem endlichen Grenzwert zustreben. Weltere 
Versuche dariiber sind im Gange.

Es ergibt sich ferner, dafi die Bemessung statisch unbestimmter 
Tragwerke unter Beriicksichtigung der Plastizitat (Traglastverfahren) zu- 
nSchst auf solche Tragwerke zu beschranken Ist, fiir die eine Riicksicht- 
nahme auf die Dauerfestigkeit des Werkstoffs nicht in Frage kommt.

B. E ise n be to n bau .

Bis jetzt liegen nur Untersuchungen an Platten und Balken vor. 
Sie zeigen, dafi die Widerstandsfahigkeit des Betons gegen oftmals wieder- 
kehrende Lasten bei Druck, Zug und Biegung mindestens die Halfte der 
beim gewóhnllchen Bruchversuch auftretenden Festigkeit erreicht. Treten 
noch ruhende Lasten auf, so werden die Grenzen der bewegten Lasten, 
die noch beiiebig oft ertragen werden kónnen, kleiner. Stahle mit hoher 
Streckgrenze sind besonders dann von Nutzen, wenn vorwiegend ruhende 
Lasten aufgenommen werden miissen.

C. B augrund .

Hier handelt es sich darum, durch dynamische Belastungen des Bau- 
grundes mit grófierer Slcherheit Schlusse auf seine Tragfahigkeit zu zlehen, 
ais dies durch Probebelastungen mit ruhenden Lasten móglich ist, und 
zwar nach zwei Richtungen hln.

1. Die Bestlmmung einer gewissen Federkonstanten durch dynamische 
Probebelastungen zeigt, dafi diese Federkonstante bei den verschiedenen 
Bodenarten ungefahr in demselben Verhaitnls wachst wie die auf Grund 
der bisherigen Erfahrungen zulassigen Bodenbeanspruchungen.

2. Die Bestlmmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit erzwungener
elastischer Wellen gestattet auf Grund des hierbei sich ergebenden 
Setzungsverlaufs ais Funktlon der Erregerfreąuenz eine sicherere Voraus- 
sage fiir den Setzungsverlauf des auszufiihrenden Bauwerks ais die rein 
statische Probebelastung. 5H\=3ng. K rabbe.
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