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c) Ausfuhrung des Bauwerks am SOdstrand.

Der Plan, an die Fertigstellung des Nordstrandbohlwerks den Bau 

der letzten Teilstrecke sofort anzuschliefien, wurde erst im Spatherbst 1934 

aufgegriffen. Trotzdem gelang es, die Geidmittel schon Anfang 1935 

bereitgestellt zu erhalten. Das war von grofiem Vorteil, denn die Belange 

des im Juni einsetzenden Kurbetriebes machten es notwendig, zu diesem 

Zeitpunkte den Badegasten bereits die fertige Anlage und nicht etwa eine 

Baustelle vor dem Kurhause zu bieten. Fflr die Vorbereitung und Durch- 

fuhrung des Baues standen demnach die 4 Monate Februar bis Mai zur 

Yerfflgung.

Wegen der knappen Zeit wurde mit den Arbeiten schon Mitte Februar, 

bei der ausgesetzten Lage der Baustelle also reichlich friih, begonnen.

Abb. 20. ZerstOrung des Rammgerflstes am 17. Februar 1935.

Abb. 20 u. 21. Bau des

Das Rammgerflst, hier aus gebrauchten Elsenbahnschlenen bestehend, 

wurde wieder mit der Auslegerramme vorgestreckt. Nachdem einige 

Joche geschlagen waren, setzte am 17./18. Februar ein Sturm ein, dem 

das Geriist und die Ramme zum Opfer fielen (Abb. 20). Das kostete

14 Tage Zeitverlust, da der Elektromotor der Ramme durch Seewasser 

unbrauchbar geworden war und an das Festland gebracht werden muBte, 

um die Ankerwicklung zu emeuern.
Anfang Marz konnte nach Einbau des wiederhergestellten Motors der 

Gerflstvortrieb von neuem aufgenommen werden. Die Spundwand wurde 

nach dem am Nordstrand bewahrten Verfahren mit zwei Rammen ge

schlagen. Die erste mit 800-kg-Bar, die der Gerustspitze mit 15 bis 20 m 

Abstand folgte, setzte wieder die Bohlen —  hier Larssenbohlen Profil III —  

an und schlug sie bis auf den gesunden Fels. In glelchem Abstande 

kam die zwelte Ramme mit 1200-kg-Bar zum Nachschlagen (Abb. 21). 

Bel 12- bis 13stundiger Arbeitszeit konnten mit beiden Rammen bis zu 

elf Doppelbohlen taglich bewaitigt werden. Die Rammleistung und die 

Schlagzahl je Doppelbohle waren demnach etwa die gleichen wie am 

Nordstrand. Inzwischen fflhrte eine weitere Ramme die 15 m lange Quer- 

wand aus. Nach Fertigstellung der 160 m langen Strecke vom Kurhaus 

bis zum Abschlufidamm wurde die 80 m lange Fliigelwand an der Hafen- 

seite der Landungsbrflcke in derselben Weise geschlagen.

Ober die Rammerfahrungen mit Z-Profllen Klóckner II aus St 45/52 

am Nordstrand, mit Larssenprofilen III bzw. II aus St 37/42 am Sfldstrand 

und an der Landungsbrflcke seien einige Angaben elngefflgt. Sie decken 

sich mit den Beobachtungen, die die Preufilsche Bauverwaltung in frflheren 

Bauausfflhrungen mit Eigen- und Unternehmerbetrieb beim Rammen von 

Larssenprofilen und Z-Profilen aller Bauweisen gesammelt hat.

Samtliche Bohlen sind hier unter den gleichen Verhaitnlssen ge

schlagen. Sie stehen samtlich 1,3 bis 1,5 m tief ln dem Helgolander 

oberen Buntsandstein, der flberall dasselbe Gefiige besitzt. Das rote 

Gesteln hat unverwittert eine sehr gleichmaBige Hartę und Ist gleich-

mafiig von dflnnen hellgrauen, etwas harteren Banken durchsetzt. Es 

lafit sich infolge seiner plastischen Verformung immerhin lelchter durch- 

schlagen ais gleich fester Beton. Auf allen Strecken sind Doppelbohlen 
gerammt.

Bei den Z-Profilen ist das Schlagen von Doppelbohlen aus ramm- 

technischen Griinden eine Notwendlgkelt, weil sich die einzelne Z-Bohle, 

besonders natflrlich bei hartem Untergrunde, nicht einwandfrei fflhren 

lafit. Beim Larssenprofil dagegen ist es mOglich, auch Einzelbohlen zu 

schlagen, was bei sehr festem Boden von Vorteil sein kann, wenn der 

Bar fur das Rammen der Doppelbohle nicht mehr ausreicht. Besonders 

auf abgelegenen Baustellen, wo nicht ohne weiteres schwere Rammen 

herangezogen werden kOnnen, kann dieser Umstand Bedeutung gewinnen.

Abb. 21. Vortrieb des Rammgerflstes.

Bohlwerks am Sfldstrand.

Bel der Rammung im Buntsandstein hat sich gezeigt, dafi das Larssen

profil in der Langsrichtung der Wand infolge starkerer Ecken und Schrag- 

stellung seiner Stege stelfer ist ais die Z-Proflle. Aus demselben Grunde 

ist die Steifigkeit des Larssenprofils quer zur Rammrlchtung besser. 

Oberdies sind die Z-Profile mehr ais das Larssenprofil zugunsten des 

Guteverhaltnisses auf Kosten der Rammeigenschaften fflr schweren Boden 

ausgebildet. Beim Rammen der Nordstrecke mit dem Z-Profi! ist es 

wiederholt vorgekommen, dafi die in Rammrlchtung vorstehende halbe 

Rflckenseite der Bohle mit der daran sitzenden SchloBkeule bei Wider- 

standen im Boden oder auf dem Fels abgelenkt wurde, z. T. so sehr, 

daB die Bohle in der Ecke zwischen Rflcken und Steg abriB (Abb. 22). 

Die nachste Bohle hat sich mit ihrem Schlofistflck dann von der fflhrenden 

Keule gelost und ist wieder senkrecht in den Boden elngedrungen. 

Zwischen beiden Bohlen entstand dadurch ein keilfOrmiges Loch. Ander- 

selts war es zu begrflBen, daB die anschllefiende Bohle beim Rammen 

wieder in der Sollstellung senkrecht stehenblieb und nicht von der ab- 

gewlchenen Keule der Nachbarbohle mitgenommen wurde. Derartige 

Falle sind beim Rammen der Larssenbohlen nicht beobachtet worden. 

Ebenso hatten die Kopfe der Z-Bohlen sich etwa zur Halfte verformt, 

man mufite sie vielfach wahrend des Rammens gerade abschneiden, 

um sie welterschlagen zu kOnnen. Bei den Larssenbohlen, auch dem 

Profil II der Fliigelwand, hielt die Verformung sich in engen Grenzen. 

Der Vorteil der grofieren Steifigkeit des Larssenprofils kann aber nur bei 

so schwerem Rammboden wie dem Buntsandstein zur Geltung gelangen, 

nicht bei den gewohnlich vorkommenden Bodenarten, wo die Steifigkeit 

aller Profile vólllg ausreicht und das Guteverhaltnis ausschlaggebend wird.

Die Steifigkeit des Larssenprofils brachte anderseits bel dem Voreiien 

der BohlenkOpfe in der Rammrlchtung, das um so grOBere Mafie annimmt, 

je harter der Boden und je hauflger und starker der Schlag der Ramme 

wird, insofern eine Schwlerigkeit, ais sich eben wegen der grofien Steifig

keit die BohlenkOpfe schwer zurflckhalten lassen. Diese Schwlerigkeit
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Abb. 24. Bohlwerk am Nordstrand. Ansicht von der Seeselte.

Im Hintergrundc die Biologische Anstalt.

Abb. 25. Bohlwerk am Nordstrand. Abdeckung (Wandelbahn) 

und Abwehrmauer.

Abb. 23. Bau des Bohlwerks am Siidstrand. Elnbringen und Elnsumpfen der Hinterfiillung.

wSchst mit der Lange 

derRammstrecke. In der 
Larssenwand des Siid-
abschnltts mufiten mehr- 

fach Kellbohlen einge- 
Abb. 22. Ausgewichene und abgerissene jegt werden. Es emp-

Bohle der Spundwand am Nordstrand. fiehlt sich daher, beim
Blick gegen die ehemalige Rammrlchtung. Rammen langerer

Spundwandstrecken aus

Larssenbohlen gleich einige Pafibohlen mit verschieden grofiem Keil mit- 

liefern zu lassen. Die Z-Bohlen der Spundwand am Nordstrand lieBen sich 

dagegen, trotz der starkeren Verformung beim Rammen, wegen ihrer 

geringeren Steitigkeit in der Rammrlchtung stets mit Windenkraft aus- 

richten; Keilbohlen waren hler nicht nótig. Das kann bei schwieriger 

Linienfflhrung (z. B. Kreis) sehr zugunsten der Z-Profile sprechen.

Nach dem Rammen wurde die Spundwand zunachst wieder abgedichtet. 

Die Bohienschlósser waren auch hier mit Teer und Asphalt ausgegossen. 

Die undichten Stellen waren etwas zahlreicher ais in der Spundwand des 

Nordstrandes; sie wurden mit Bleiwolle verstemmt. Alsdann wurde 

móglichst schnell hinterfiillt. Insgesamt waren llOOO m 3 Boden, im 

fertigen Bauwerk gemessen, einzubrlngen. Diesmal muBte der grófite 

Teii, rd. 8000 m3, von der Weser herangeschafft werden. Hierin lag fflr 

die rechtzeitige Durchfflhrung des Programms abermals die Hauptschwierig- 

keit, besonders, weli wahrend der Bauzeit vlelfach starkę Windę mit 

grober See herrschten. SchiieBiich war eine Flotte von sechs bis acht 

Motorseglern beschaftigt, die sich bei unruhigem Wetter oft alle In der 

Wesermflndung ansammelten. Natflrlich kamen sie nach Abflauen des 

Windes auch ziemlich geschlossen auf Helgoland an und mufiten dann in 

Tag- und Nachtschicht gelóscht werden. Einige von ihnen haben, wenn 

unterwegs Sturm aufkam, gefahrllche Fahrten erlebt, besonders in den 

hohen, stellen Grundseen kurz vor Helgoland. Dle mutige Einsatzbereit- 

schaft ihrer Besatzung hat die rechtzeitige Fertigstellung des Baues crst 

ermógilcht und verdlent hohe Anerkennung. Es kam hinzu, dafi die 

Spundwande Immerhin einige Wochen hindurch ohne den Rflckhalt hinter- 

fflllten Bodens fast auf ganzer Hóhe frei standen, nur am Rammgerflst

verankert. Ein schwerer Nordwest- oder Nordsturm hatte die gesamte 

Baustelle vernlchten kónnen. Gliicklicherweise verging die kritische Zeit, 

bis dle Wand flber Ankerhóhe hinterfiillt war, ohne grófieren Angriff.

Vor dem Aufbringen der Piattenabdeckung wurde der Sandboden 

wieder wie am Nordstrand durch feldweises Einsumpfen (Abb. 23) grflnd- 

llch verdichtet. Dann wurden die Platten versetzt und schliefilich, nach

dem dle alte hólzerne Landungsbrflcke beseitigt war, die Wege auf der 

neugeschaffenen Flachę und der Platz vor dem Kurhaus mit 6 cm dicken 

Basaltineplatten belegt. Die gesamte Anlage konnte rechtzeitig zu Pfingsten, 

Anfang Juni 1935, dem Badeverkehr flbergeben werden. Es ist bemerkens- 

wert, dafi der schnelle Baufortschrltt nicht etwa zu Mehrkosten, sondern 

zu einer betrachtlichen Ersparnis von annahernd 20 %  des veranschlagten 

Betrages gefflhrt hat.

3. Bew ahrung  der neuen  Anlage.

In den seither verflossenen zwei Jahren hat dle neue Gesamtaniage 

(Abb. 24 bis 27) sich ihren Aufgaben gewachsen gezeigt. Der Lande- und 

Badeverkehr ist bedeutend erleichtert. Die Zahl der Badegaste (zumeist 

Tagesgaste), die von 140000 vor Einsetzen der Wirtschaftskrise auf 96 000 

im Jahre 1932 gesunken war, hat sich 1935 auf 246 000, 1936 auf 237 000 
gehoben; dieser Verkehr hatte auf der alten Landungsbrflcke nicht mehr 

ohne Stockungen bewaltigt werden kónnen, wahrend er sich jetzt reibungs- 

los abwickelt. Darflber hinaus bietet das neue Bohlwerk mit Betonplatten- 

abdeckung eine einzigartige, fast 500 m lange Wandelbahn am tiefen 

Wasser.

Die wichtigste Aufgabe des Bohlwerks bleibt aber der Strandschutz.

Wieweit sie erfflilt ist, wurde in den schweren, anhaitenden Stflrmen des

Herbstcs 1936 auf die Probe gestellt.

Bei Wasserstanden bis 1 m unter Bohlwerkskante —  das ist, bezogen

auf die tiefstgelegene Spundwandstrecke, 1 m iiber MHW —  rollt die

Sturmsee aus dem Nordhafen jetzt ohne Brecher- und Gischtbiidung an 

der Spundwand entlang (Abb. 28), im Gegensatze zu den frfiheren Verhalt- 

nissen namentlich an der Landungsbrflcke (vgl. Abb. 11). Einiger un- 

gefahrllcher Gischt entsteht wie frflher an einzelnen Punkten des Sfld- 

strandes bei Ost- und Sfldsfflrmen, die aber stets mit nledrigen Wasser-
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standen verbunden sind

und fast nur von Oktober 

bis Februar, aufierhalb der 

Badezeit, auftreten. Bel

Sturmflutwasserstanden 

lauft die See, ohne viel 
Gischt zu erzeugen, uber 

die Bohlwerkskante und
wird zumeist von der Ab- 

wehrmauer zuriickgeworfen 

(Abb. 29). Die schweren 
Brecher iiberspringen die 

Mauer, sie werden aber,

wie Abb. 30 zeigt, von der 

Abflufirinne und der da- 

hlnterliegenden Betonplatte 

abgefangen.

Eine geringe Zer- 

stórung richteten die bei

den hóchsten Sturmfluten 

des Herbstes an dem Geh- 

wegbelag auf der Siidspitze 

aufierhalb des Endes der 

Abwehrmauer an. Die 6 cm 

dicken Platten waren mit 

Riicksicht auf die Sackung 

des Bodens vorlSufig lose 

ln Sand verlegt und wurden aufgerissen. Sie haben nunmehr, da der 

Boden zur Ruhe gekommcn ist, eine Betonunterlage erhalten.

Dafi auch die Auflosung der Betondecke hinter der Spundwand in 

Einzelplatten richtig war, zeigt Abb. 31. Sie gibt einen Schaden wieder, 

der am Nordstrandbohlwerk bald nach dessen Fertlgstellung wahrend einer 

Sturmflut nachts eintrat. Durch ein wenige cm2 grofies Loch an einem Rohr- 

durchlafi in derSpundwand, das sich unbemerkt durch Sacken des Bodens und

Abb. 26. Bohlwerk am Sudstrand. Bllck vom Oberlande.

des Rohres geblldet hatte, 

war im dauernden heftigen 

Wellenspiel vor der Wand 

so vlel Boden herausgesaugt 

worden, dafi der Platten- 

belag seine Unterlage ver- 

lor. Unter einer durch- 

gehenden Betondecke hatte 

der entstandene Hohlraum 

leicht zu einer umfang- 

reichen Zerstórung fflhren 

kónnen. Jetzt gabcn die 

Platten sofort nach und 

machten den Schaden sicht- 

bar, so dafi die undichte 

Stelle in der Wand alsbald 

gcschlossen, die Hinter- 

fullung erganzt und die 

Platten wieder verlegt wer

den konnten.

4. B ebauungsp lan  

fiir den neuen K urp la tz .

Im Mittelpunkte des 

Badeverkehrs an der Lan- 

dungsbriicke und vor dem 

Kurhause ist ein Platz von 

rd. 6000 m2 Flachę entstanden. Fur den Entwurf eines Bebauungsplanes fflr 

dlesen Platz mit einigen zum Tell notwendigen, zum Teil sehr wiinschens- 

werten Einrichtungen, wie einer HandgepSckabgabe fiir TagesgSstc, einer 

Bedurfnisanstalt, eines Verkehrsburos, eines MusikpavllIons, Zeitungs- 

standes usw. wurde der Architekt Prof. Fritz H óger, Hamburg, gewonnen.

Der im Benchmen mit der Bauverwaltung aufgestellte Entwurf, 

Abb. 32, zeigt die geplanten Baulichkeiten. Gegenflber dem neuen Musik-

Abb. 27. Bohlwerk an der Landungsbriicke. Bllck von der Kalser- 

strafie zum Wellenbrecher.

Abb. 30. Abwehrmauer des Bohlwerks nordóstllch vom Kurhaus 

bei Sturmflut (West Starkę 10 bis 11),

Abb. 28. Bohlwerk vor dem Kurhaus bei Nordwest Starkę 6 bis 7.

Wasserstand rd. 1 m unter Spundwand-OK.

Abb. 29. Bohlwerk vor dem Kurhaus bei Sturmflut

(West Starkę 8 bis 10).
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Versuche und Eriauterungen 

zu den Richtlinien fur die Priifung von Beton auf Wasserundurchlassigkeit.1)
Bericht erstattet von Otto Graf und Kurt Walz, Stuttgart.

(Fortsetzung

111. PrOfung der Proben auf Wasserundurchlassigkeit.

Die Platten wurden nach 28 tagiger feuchter Lagerung gemafi 

Abb. 10 gepruft9). Das Druckwasser wlrkte auf die Kreisfiache D  von 
10 cm Durchm. nacheinander

wahrend 24 Stunden mit 1,0 kg/cm2, dann nochmals

24 „ mit 1,0 , hierauf

24 , mit 3,0 , und schliefilich

» 24 „ mit 7,0

9) Die Platten der Reihe 11 wurden erstmals nach 28 Tagen, dann 
nochmals nach Aufbrlngen einer neuen Dichtungsschicht im Alter von 
36 Tagen dem Wasserdruck ausgesetzt.

aus Heft 25.)

Wahrend der Prufung, bel der sowohl die Flachę B ais auch die anderen 

Fiachen auf Wasserdurchgang untersucht wurden, waren die Proben der 

Luft des Prufraumes ausgesetzt.

Die Feststellungen nach Augenschein finden sich in den Spaiten 6, 7 

und 8 der Zusammenstellung 1; d e r  mengenmaBlg ermittelte W a s s e r a u s t r i t t  

an der Flachę B ist in den Spaiten 9 bis 12 aufgefuhrt.

IV. Beurtellung der Abdichtungsverfahren und der V e r s u c h s e r g c b n is s e .

1. G ruppen  1, II und  III.

a) G ruppe  I (2 cm dicker Mórtelmantel). Bei der Prufung der 

Gruppe 1 wies der aus steiferem Mórtel hergestellte 2 cm dicke Mantel 

(Reihen la , lb , ld , vgl. Spalte 6 der Zusammenstellung 1) an den Stampf-

paylllon vor dem Kurhause liegt an der Hafenseite inmltten der Flachę 

zwischen Hauptweg und Bohlwerk eine 120 m lange, 3 m breite Arkadę, 

die auf der Kurhausselte offen bleibt und auf Saulen aus Mannesmann- 

rohren ruht. Auf der Westseite, der Wind- und Regenseite, ist sie ge

schlossen und mit durchlaufenden Fenstern versehen, um Durchsicht zum 

Hafen zu behalten. Hinter der Arkadę schliefien sich die elnzelnen 

Baulichkeiten, Handgep3ckabgabe, Bediirfnlsanstalt, Verkehrsbiiro derart 

an, daB ihre Vorderwand in der Flucht der Arkadenwand liegt und sie 

unmlttelbar von der Arkadę aus betreten werden kónnen. Die Arkadę 

fiihrt, im rechten Winkel abbiegend, weiter zum Eingang des Zoli- 

abfertigungsgebaudes am seeseitlgen Ende des Platzes und der Wandelbahn. 

Die Badegaste kónnen somit bel sturmischem Wetter im Schutze der Arkadę 

das Zollgebaude und weiter die Bootabfahrtstellen erreichen. Bei dem groBen 

Andrang zum Zollgebaude an Sonntagen wahrend der Badezeit Ist ein 

solcher geschutzter Zugang von grofiem Weit. Am landseitigen Ende ist 

die Arkadę durch einen kioskartigen Bau, der dem Zeitungshandei und 

dem Kartenverkauf fiir dic Fahre zur Diine dienen soli, abgeschlossen. 

Dieser bildet In seiner architektonischen Gestaltung ein Gegenstflck zum 

Musikpayillon.

Durch die geplanten Bauten wird 

ein windgeschiitzter Schmuckplatz vor 

dem Kurhause geschaffen, der von der 

Wandelbahn mit Abwehrmauer, der 

Arkadę und dem Kurhaus allseitig 

abgeschlossen wird und mit dem 

Musikpayillon in seiner Mitte ein wur- 

dlges Zentrum des Badelebens bildet.

Leider konnte die Gemeinde 

Helgoland, der die Kosten dieser 

Anlage zugefallen waren, sich im 

Jahre 1935 noch nicht zur Ausfiihrung 

entschliefien, obwohl der wichtigste 

Tell, die Arkadę, aus den Ersparnissen 

beim Bau des letzten Bohlwerk- 

abschnltts errichtet werden konnte.

Lediglich der nicht aufschiebbare Er- 

satz des alten Musikpayillons wurde 

yorgenommen.

Der neue Pavlllon ist aus Raste- 

der (Oldenburger) Handstrichklinkern 

aufgemauert und innen mit Sperrholz 

verkleidet. Die drei vorderen zum 

Kurhause gelegenen Seiten des acht- 

eckigen Baues sind offen, die flbrigen 

zum Windschutz mit Schiebefenstern 

ausgestattet. Bel windstillem Wetter 

kann er allseitig geóffnet werden.

Die Decke des Pavillons ist nicht 

geschlossen, sondern mit gleichmittig 

angeordneten lamellenartigen Óffnun- 

gen yersehen, die durch schwache 

nach innen geneigte Schragstellung 

der einzelnen Deckenfclder freigelegt 

und von aufien nicht erkennbar sind.

Der Schall der Musik flndet so in

der Decke unter dem Dach einen

Resonanzboden. Die Akustik ist in

der Tat ausgezelchnet. Die Deckenfelder sind griin-rot-weifi in den

Helgoiander Farben gestrichen und bieten im Verein mit dem warmen

Ton der Klinker ein lebhaftes Bild.

Das neue Bohlwerk wurde 1935 durch den OberprSsldenten der 

Proyinz Schleswig-Holstein, Gauleiter Lohse, eingeweiht. Es erhielt zum

Abb. 31. Einbruch in der Betonplattenabdeckung 

infoige einer Undichtigkeit der Spundwand.

Langsansicht

Fischer h a f  en
Winterlagerploli fiir  Boote

Dunenbriicke

Konzert-

32A b b

fur Kurden undBebauungsplan

Landeplatz.

Gedenken an den am 9. November 1923 vor der Munchener Feldherrn- 

halle in Treue zum Fiihrer gefallenen nationalsozialistischen Freihelts- 

kampfer Hans R ickm ers aus altem Helgoiander Geschlecht den Namen 

„Hans Rickmers-Bohlwerk".
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fugen und an der AnschluBfuge F, vgi. Abb. 10, schwachen Wasserdurch- 

tritt auf. Bei Verwendung des weicheren Mórtels (Reihen law , lbw , ldw ) 

waren die Stampffugen dlcht; an der Anschlufifuge F  war schwache Durch- 

feuchtung festzustellen.

Die Proben der mit Zementbrei ummantelten Reihe lc  liefien an 

Rissen, die sich wahrend der Prufung bildeten, und an Stampffugen 

Wasser durchtreten.

b) G ruppe  II. Mit dem 5 cm dicken Mórtelmantel der Gruppe II waren 

weniger durchiassige Stellen entstanden ais mit dem 2 cm dicken Mantel.

Ein geringer Wasserdurchgang trat an wenlgen Stellen der Anschlufi

fuge F  auf, was nach der Lage der Fugę zum Druckwasserstrom ohne 

Einflufi auf die Durchiassigkeit sein durfte. Beim Zerteilen der durch- 

lassigen Platten nach der Prufung zeigte sich in allen Fallen, dafi der 

Beton gleichmaBig durchfeuchtet war, auch bel den beiden nicht durch- 

lassigen Platten der Reihe 6a war das Wasser gleichmaBig von oben 

rd. 11 cm tief eingedrungen.

Bei der mengenmafiigen Ermlttlung zeigen die Einzelwerte (vgl. die 

Spalten 9 bis 12 der Zusammenstellung 1), wie immer bel Wasserdurch- 

lasslgkeitsversuchen, starkę Abweichungen der Einzelwerte.

Beachtenswert ist weiter, daB bei der Wiederholung der Versuche, 

etwa einen Monat spater mit gleich hergestelltem Beton, im Durchschnitt 

eine deutlich hóhere Durchiassigkeit festgcstellt wurde, vgl. z. B. Reihe la  

mit law , Reihe 1 b mit 1 bw usw. Nach den Beobachtungen am Dlchtungs- 

mórtel wahrend und nach der Priifung Ist nicht anzunehmen, daB diese 

Unterschiede durch die verschiedene Steife der Dichtungsmórtel verursacht 

wurden. Vielmehr muB angenommen werden, dafi der Unterschled auf 

Anderungen der Eigenschaften des Zements zurGckzufiihren ist.

Die stehend hergestellten Platten der Reihen 1 d, Id w  und der 

Gruppe II, bel denen der Wasserdruck gleichlaufend mit der Arbeitsfuge 

und senkrecht zur Stampfrichtung wlrkte, ergaben im ganzen eine hóhere 

Durchiassigkeit ais die zugehórlgen liegend hergestellten Platten. Eine 

Erhóhung der Durchiassigkeit kann bei stehend hergestellten Platten bei 

trockenerem Beton durch Fugenbildung und bei nasserem Beton ais hier 

durch Bildung von Wasseranreicherung und damit von Hohlraumen an 

der Unterseite der Zuschiage entstehen.

c) G ruppe  III (Mórtel zu den Manteln der Gruppen I und II). In der 

Gruppe III wurde der welch und flilssig angemachtc Mantelmórtel in 4 cm 

dicken Platten allein auf Durchiassigkeit gepriift. Ein Wasserdurchgang 

wurde nicht festgestellt; in beiden Fallen waren die Mórtel unmittelbar 

nach dem Versuch nur rd. 0,5 bis 1,0 cm tief durchfeuchtet.

Im Einklang hiermlt wurde beim Zerteilen der ummantelten Platten 

der Gruppen I und II festgestellt, dafi der Mórtelmantel, wenn die porigen 

Stellen der Stampf- und AnschluBfugen ausgenommen werden, nur rd. 0,3 

bis 0,5 cm tief durchfeuchtet war. Die Haftung des Mórtels am Beton 

war in allen Fallen gut; Hohlstellen oder WasserdurchfluB zwischen Beton 

und Mórtel wurde nicht festgestellt. Beim Aufspalten entlang der 

Beruhrungsliache von Beton und Mórtelmantel glng der Bruch gewóhnlich 
durch den Beton.

d) Die Ergebnisse der Gruppen I bis III zeigen, dafi durch Ummanteln 

der Betonkórper mit Mórtel in der beschriebenen Weise eine brauchbare 

Abdichtung der Fiachen und damit hinreichend eindeutlge Vcrhaitnlsse 

fur die Priifung des Betons auf Wasserundurchiassigkeit geschaffen werden 

kónnen. Am besten lafit sich die Abdichtung mit einem weichen, nahezu 

flusslgen Mórtel erreichen (Ausbreitmafi g  mit dem kleinen Rfltteltisch 

rd. 20 cm). Sofern es móglich ist, eine 5 cm dicke Mórtelschicht anzu- 

bringcn, ist diese mit Rilcksicht auf das leichterc Elnbringen des Mórtels 
einer nur 2 cm dicken Schlcht vorzuzlehen.

2. G ruppe  IV.

Bei der Gruppe IV wurden der seitliche Mórtelmantel und der Beton 

zusammen hergestellt, um eine innige Verbindung des frlschen Betons 

und des frlschen Mórtels zu erhalten. Der zugehórlge Arbelisgang war 

einfach. Doch Ist zu bcachten, dafi zum Aufbringen der oberen und 

unteren Dichtungsschicht II und III (vgl. Spalte 5 der Zusammenstellung 1) 

noch zwei Arbeitsvorg3nge nótig sind; durch dieses Verfahren entsteht 

deshalb keine Ersparnis an Zeit und Werkstoff gegeniiber der Ummantelung, 

wie sie bei der Gruppe II angewandt wurde.

Beim Durchbrechen der Proben der Reihe 3 (aus flilssig angcmachtem 

Beton) konnte nach der Prufung festgestellt werden, dafi der Beton gleich

maBig feucht und daB die Verbindung von Mórtel und Beton innig wirksam 

war, ohne dafi ein ungleiches Ineinanderfliefien in breiter Zonę festzu
stellen war.

Die undlchten Stellen an den Fugen Fl und F2 (vgl. Zusammen- 

stcllung 1, Spalte 6) sind bei den Reihen 2a und 2b z. T. dort entstanden, 

wo der durchiassige Kernbeton beim nachtraglichen Abstampfen etwas 

uber den Manteimórtel geflossen war.

3. G ruppe  V.

a) Reihe 9 (Mischung aus Zement und Trlcosallósung mit dem Pinsel

aufgetragen). Die Abdichtung ist verhaltnlsmafiig einfach auszufiihren.

Bel der Prufung erwies sich der Dichtungsbelag bis auf die Stellen, an

denen wahrend der Prufung Schwindrisse auftraten, ais undurchiassig. 

Die Durchfeuchtung an den Schwlndrissen war nur schwach.

Die Schwindrisse traten wahrend der Prufung auf, weil die Aufien- 

flachen der Luft ausgesetzt waren. Schwindrisse sind zu vermeiden, 

wenn die Platten auch wahrend der Priifung feucht gehalten werden. 

Mit Riickslcht auf die Bcobachtung auf undichte Stellen am Mantel war 

ein Feuchthalten bei unseren Versuchen nicht móglich.

Beim Durchbrechen der Platten nach dem Versuch wurde die Dicke 

der Dichtungsschicht zu 2 bis 3 mm festgestellt; sie war hart; sie haftete 

fest und satt am Beton, der im ganzen Querschnltt gleichmafiig feucht 

erschlen. Die Platten mufiten vorslchtig behandelt werden, da der spróde 

Anstrich durch Stófie lelcht beschadigt werden kann.

Inzwischen wurde diese Abdichtung bei Platten verschieden groBer 

Durchiassigkeit wiederholt angewandt. Hierbei wurde bei klebrigen 

Zementen auf die Verwendung eines Tricosalzusatzes verzichtet. Der 

Anstrich bestand wieder aus 1 G.-T. Zement und 0,4 G.-T. Wasser und 

wurde mit einem Tag Abstand mindestens drelmal aufgebracht. Die 

Dichtungsschicht wurde wahrend der Prufung wiederholt befeuchtet, 

Schwindrisse traten nicht auf. Mit Ausnahme von Stellen, an denen die 

Dichtungsschicht beschadigt war, war ein Wasserdurchgang nicht fest- 

zustelien, auch bel solchen Platten nicht, bei denen die Beobachtungs- 

fiache B der aus stark durchiassigem Beton bestehenden Platten versuchs- 

weise ebenfalls iiberstrlchen war.

b) R e ihe  10 (Tricosalschlamme gespritzt). Bel der Prufung der 

Proben bildeten sich am Belag feuchte Flecke undTropfen; Schwindrisse 

wurden nicht beobachtet. Der Belag war rd. 1 bis 2 mm dlck. Die 

ubrigen Feststellungen entsprachen denen, die bei den Platten der Reihe 9 
gemacht wurden.

c) Re ihe  11 (Abdichtung mit bituminóser Schmelzmasse). Die 

Platten wurden lm Alter von 36 Tagen der Prufung unterworfen. Bereits 

nach einem Tag zeigten sich bei 1 kg/cm2 Wasserdruck Aufwólbungen 

und Blasen in der Dichtungsschicht sowie Wasseraustritt an feinen Poren. 

Diese Erscheinungen, insbesondere die Blasenbildung, verstarkten sich 

untei den hóheren Driicken mehr und mehr, bis unter 7 kg/cm2 der Ver- 

such wegen Aufbrechens der mit Wasser gefiillten Blasen abgebrochen 
werden muBte.

Das Ummanteln mit bituminóser Schmelzmasse hat sich, wie nach 

unseren bisherlgen Erfahrungen vorauszusehen war, nicht bewahrt.

4. G ruppe  VI.

Die Dichtungsschichten der Reihen 9 und 10 wurden auf durchiassige 

Mórtelplattcn gebracht und dann gepriift. Ein Wasserdurchgang wurde 

bis zu einem Druck von 3 kg/cm2 nicht festgestellt. Bei hóheren Driicken 
brachen die Platten.

5. G ruppe  VII.

(Blechmantel ais Seltenabdichtung, Abb. 12.)

Die Ummantelung war wasserdicht.

Nach der Prufung konnte der Blechmantel durch Abschlagen der 

Niete lelcht vom Probekórper abgelóst werden10). Die freigelegten Beton- 

flachen wlesen nach Abb. 13 stellenwelse sandlge Beschaffenhelt auf,

Abb. 13. Platte der Gruppe VII nach dem Ablósen 

des Blechmantels.

wie sie durch Aufsteigen von Wasser an den Aufienflachen von Beton- 

kórpern entsteht11). lnwleweit an diesen porigen Fiachen bei der Priifung

10) Die Blechmantel kónnen wieder vernietet und auf diese Weise 
mehrmals benutzt werden.

n ) Vgl. Heft 72 bis 74 der Forschungsarbeiten auf dem Geblete des 
Ingenleurwesens, S. 84, Fig. 117.
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WasserfiuS vorhanden war, llefi sich nicht feststeilen, weil der ganze 

Betonzylinder glelchmaBIg durchfeuchtet war. Immerhin muB auch mit 

der Mógllchkelt gerechnet werden, daB eine ungenflgende Verbindung 

zwischen Blech und Beton, bedingt durch Wasserabsonderung, unter 

Umstanden auch durch Schrumpfen des Betons, móglich ist und daB 

hierdurch ein nicht bestimmbarer DurchfluB entsteht. Die obere und 

die untere Abdichtungsschicht aus Mórtel hatten nach Augenschein satt 

am Blechring angelegen; sie hafteten auch fest an den Stirnseiten des 

Betonzylinders12).
6. G ruppe  VIII.

(Platten mit einer Mórtelschlcht auf der oberen Flachę.)

Die Feststellungen flber das Verhalten der Fugen bel der Prflfung

finden sich in Spalte 6 der Zusammenstellung 1. Hiernach zelgte sich 

im ganzen, daB der beste AnschluB zu erwarten ist, wenn der aufgerauhte 

Beton Im mattfeuchten Zustande mit Zementschiamme eingebflrstet und 

der Dichtungsmórtel sofort an diese Flachę satt angerleben und an- 

gestampft wird.
Beim Abschlagen der Mórtelschlcht von den Platten nach der Prflfung 

ging der Bruch bei den Kórpcrn der Reihen 5a und 5b durch den Beton. 

Bel den Kórpern der Reihe 5c verlief der Bruch an einigen Stellen In 

der Fugę; die Haftung zwischen Mórtel und Beton war also etwas

gerlnger ausgefallen ais bel den Relhen 5a und 5b. Bei der Reihe 5d

haftete nach dem Abschlagen des Mórteldeckels nur wenig Beton am 

Mórtel13); im ganzen erschien die Haftung bel der hier angewandten 

Arbeitswelse am geringsten. Der Mórteldeckel lieB sich verhaltnismaBlg 

lelcht ablósen. Zum Ergebnls der Reihe 5e sei bemerkt, daB es jeden- 

falls nicht allgemein gilt; im vorliegenden Falle wurde das Aufbringen 

und Anreiben der dflnnen Mórtelschicht sorgfaltlg ausgefflhrt.

Welter sollte mit diesen Versuchen festgestellt werden, ob die vor- 

gesehene Art der Abdichtung, verglichen mit den andern bisher besprochenen 

allseltigenAbdichtungen, in der GróBenordnung flbereinstimmendePrflfungs- 

ergebnlsse ergibt.

Die Proben, die ledlgllch eine Abdichtung der oberen Flachę erfahren 

hatten, licBen bel der Prflfung erkennen, daB ein wesentlicher Teil des 

eingepreBten Wassers an den Seitenflachen austrltt.

7. G ruppe  IX.

Die Platten der Gruppe IX blieben ohne jede Abdichtung; ent

sprechend den Feststellungen bei der Gruppe VIII war an allen Fiachen 

starker Wasscraustritt festzustellen.

8. Zusam m en fassung .

Die Ergebnisse zeigen, daB im vorliegenden Fali eine zuvcrlasslge 

Abdichtung der Proben verhaitnlsmaBlg einfach herzustellcn ist, wenn 

eine 5 cm dicke Ummantelung mit Mórtel aus 1 G.-T. Zement und 

2 G.-T. FluBsand ( £ = 1 8  bis 20 cm) oder wenn Zemcntbrei mehrmals 

mit dem Pinsel aufgctragen wird (insgesamt 2 bis 3 mm dick).

Bel so vorbereiteten Proben war nach sachgemaBem Vorgehen eine 

auBerllch wahrnehmbare Undichtheit oder eine solche zwischen Abdich

tung und Probekórpcr nicht festzustellen. Nach dem Augenschein hatte 

bei solehen Proben eine gleichmaBige Durchfeuchtung des Betonąuer- 

schnitts von oben nach unten zwischen der Eintrittsfiache D  des Wassers 

und der Beobachtungsfiache B stattgefunden.

Die Zahlenrelhen der Zusammenstellung 1 lassen weiter erkennen, 

daB eine Abdichtung der Proben nótig ist. Beispielswelse waren die 

Proben der Gruppe VIII (seltllch nicht abgedichtet) an der Beobachtungs

fiache B vlel weniger durchiasslg ais die der Gruppe I (allseltig ab

gedichtet); derselbe Unterschled Ist bei den Gruppen IX und V fest- 

zustellen. Die Art ider Abdichtung ist offenbar von untergeordneter Be

deutung. Man kann deshalb die Abdichtung wahlcn, die zweckmaBig 

und billlg herstellbar ist.

Neben den hier angewandten Verfahren kónnen selbstverstandlich 

auch andere Arbeltsweisen benutzt werden, wenn sic eine zuveriassige 

Abdichtung des Probekórpers ergeben.

B. Eriauterungen und Bemerkungen zu den Richtlinien fflr die 

Prflfung von Beton auf Wasserundurchiasslgkeit.

In vlelen Failen ist die Wasserundurchlassigkcit des Betons eine 

ebenso wichtige Eigcnschaft wie eine hinreichende Festlgkeit. Es wurde 

daher in der Bauwelt oft ais Mangel empfunden, dafi allgemein geltende 

Vorschriften oder Anweisungen fiir die Prflfung und Beurtcilung von 

Beton auf Wasserundurchiassigkeit fehlten. Die Prflfung von Beton auf 

Wasserundurchiasslgkeit geschah in sehr verschiedener Weise; die Wleder- 

gabe der Feststellungen war gróBtenteils so unterschiedlich gehalten, daB 

ein Vergleich von Prflfungsergebnissen verschiedener Stellen und auch

12) Wie hierzu von anderer Seite mltgeteilt wurde, sollen sich Blech- 
mantel nicht bewahrt haben. —  Neuerdings hat B ie lig k  in Zement 1937, 
Heft 12, S. 189, einen VorschIag entwickelt, der ebenfalls einen Blech- 
rnantel vorslebt; dic Anregungen von Bieligk werden weiter verfolgt.

13) Die Mórtelfestigkeit dflrfte .gróBer ais die Festlgkeit des Betons
der Platte anzunehmen sein.

die Beurteilung der Feststellungen nicht móglich oder nur unzureichend 

war. Auch war es nicht móglich, bei Ausschrelbungen bestimmte 

Forderungen flber die Undurchiassigkeit des Betons aufzustellen, ohne 

eine genauc Beschreibung zu geben, unter welchen Bedlngungen (Proben- 

form, Probengrófie, Druckstufcn, Druckdauer usw.) der Beton eine be

stimmte Undurchiassigkeit aufweisen soli.

Die Richtlinien des Deutschen Ausschusses fflr Eisenbeton sind eine 

voriaufige Anwelsung fflr die Prflfung des Betons auf Wasserundurch- 

lassigkeit; die bei der Anwendung der Richtlinien allmahlich entstehenden 

Erfahrungen werden zur Entwicklung der Richtlinien beitragen14).

Im einzelnen sei zu den Richtlinien, die im folgenden eingeriickt 

gesetzt sind, nachstehendes bemerkt.

1. V orbem erkung . Zur Herstellung wasserundurchlasslgen 
Betons verwendet man nach den bisherigen Erfahrungen zweck
maBig Beton, der welcher ist ais erdfeuchter Beton (vgl. Be- 
stlmmungen des Deutschen Ausschusses fur Eisenbeton — im 
folgenden kurz ais .Best." bezeichnet — Teil A — DIN 1045 — 
§ 8, Zlffer 5). Aus erdfeuchtem Beton lassen sich bei der auf 
Baustellen flblichen Arbeitswelse im allgemelnen keine wasser- 
undurchiassigen Bauteile herstellen. Daher behandeln diese Richt
linien nur die Prflfung von welch und flflssig angemachtem Beton.

Zahlreiche Feststellungen in der Versuchsanstalt und auf den Bau- 

stcllen llefien erkennen, daB mit erdfeuchtem Beton wohl elnschichtlgc 

Probekórper wasserundurchiassig herstellbar sind, wasserdichte Bauteile 

jedoch nur unter Beachtung aufiergewóhnllcher Sorgfalt; besonders 

schwierig ist die Herstellung dlchter Stampf- und Arbeltsfugen.

Eine wichtige Voraussetzung fflr die Herstellung undurchiassigen 

Betons ist deshalb, Mischungen zu verwenden, die sich bei der vor- 

gesehenen Arbeitswelse nicht entmischen und die sich, soweit nótig, 

zuveriasslg verdichten lassen, vor allem in den Stampffugen, in den 

Arbeltsfiachen usw. leicht ineinanderdringen und dort einen gut gc- 

schlossenen Beton ergeben. Mit Rficksicht auf Festlgkeit, Schwinden usw. 

soli anderseits der Beton nicht mehr Wasser enthalten, ais fflr die Ver- 

arbeltung nótig wird. Damit Ist fflr Bauten, die sowohl hohe Festlgkeit 

ais auch Dichtigkeit aufweisen mflssen, ein Beton zu fordern, der mindestens 

soviel Wasser enthalt, daB er beim Stampfen gut beweglich wird und an 

den Stampffugen einen gleichmaBig geschlossenen Beton ergibt.

Was die Zusammensetzung der Mischung selbst betrlfft, so ist es 

nach den Im letzten .lahrzehnt ausgefflhrten Untersuchungen einfach und 

slcher móglich, praktisch undurchiassigen Beton herzustellen15). Die 

Zusammensetzung solcher Mischungen halt sich in dem Bereich, der in 

den Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fflr Eisenbeton DIN 1045 

und 1048 fflr die Herstellung von gutem Beton gegeben Ist. Bei der 

Verarbeltung sind flberdies alle MaBnahmen besonders sorgfaltlg zu be- 

achten, die fflr die GIcichmaBigkeit der Mischungen und des eingebrachten 

Betons wichtlg sind. Hierher gehórt auch das Abmesscn der Stoffe nach 

Gewicht.

In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daB die Berechnung undurch- 

lassigcr Mischungen mit Hilfe des „Fflllungsgrades*lr>) ein Abmesscn der 

Stoffe nach Raumteilen vorsieht. Abgesehen von den hierdurch bedingten 

Mangeln halt dieses Verfahren einer kritlschen Nachprflfung durch Rechnung 

und Versuch nicht stand10).

2. Die hier beschriebene Prflfung Ist eine Vergleichsprflfung 
zur Beurteilung der Wasserundurchiasslgkeit des Betons nach einer 
gewlsscn Erhartungsdauer; der Befund und die ermittelten Werte 
sollen unabhanglg vom Ort der Prflfung vergleichbar sein. Gflte- 
vorschrlften sind in diesen Richtlinien nicht festgelegt, vielmchr 
sollen die Anforderungen von Fali zu Fali geregelt werden.

Das Alter bei Beglnn der Prflfung wurde auf 28 Tage festgelegt. 

Erfordern die Umstande eine fruhere Prflfung, so kann diese an zusatz- 

lichen Proben schon nach 7 Tagen ermittelt werden. Bei unseren frflhcren 

Vcrsuchen war festzustellen, daB fflr Portlandzementbeton eine Dichtigkeits- 

steigerung bei Steigerung des Alters von 7 auf 28 Tage meist eingetreten 

ist, doch ist die Anderung unter den gewahlten Umstanden oft nicht 

bedeutend gewesen. Abb. 14 u. 15 enthalten Beispiele dazu.

Hier ist zu berflcksichtlgen, daB u. a. bei Beton mit langsam er- 

hartenden Bindemitteln oder mit wasserbindenden Zusatzstoffen cinc 

Beurteilung nach 7 Tagen zu frflh erscheint.

Wesentlich ist, daB es sich unter praktischen Bedlngungen darum 

handelt, Beton herzustellen, der im Bauwerk gegen einen bestimmten 

Wasserdruck undurchiassig wird. Dazu ist das Alter des Betons auf 

mindestens 28 Tage festzusetzen.

In den Richtlinien wurde darauf verzichtet, Angaben iiber den er

forderlichen Grad der Undurchiassigkeit des Betons zu machen. Allerdings

u ) Vgl. auch RunderlaB des PreuBlschen Finanzministers vom 12. 2.1936 
zur Einfflhrung der Richtlinien.

15) Naheres vgl. u. a. bei G ra f, Heft 65 des Deutschen Ausschusses 
fflr Eisenbeton; W alz, Die heutigen Erkenntnisse flber die Wasser- 
durchiassigkeit des Mórtels und des Betons, Berlin 1931; Anweisungen 
fflr Mórtel und Beton (AMB) der Deutschen Reichsbahn, 1936, § 32; 
W alz, B. u .E . 1937, Heft 11 ff.

16) Vgl. z. B. AMB, Ausgabe 1928.
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sind Erfahrungswertc 
notig, die angeben, 
gegen welchen Wasser- 

druck der Beton mit 

der in den Richtlinien 

gewahlten Grófle der 

Probekórper undurch- 

iassig sein soli. Dabei 

durfte folgendes wich- 

tig sein:
Beton,derWasser- 

druck aufnehmen soli, 
mufi in den meisten 

Failen wetterbestandig 

sein, undzwarindurch- 

feuchtetem Zustande.

Dazu gehórt Beton, der 

schon vor dem ersten 

Frost eine Druckfestig- 

keit von mindestens 

150 kg/cm2 auf weist1?).

Wahrscheinlich emp- 

fiehlt es sich iiberdies, 

den Zementgehalt nach 

unten zu begrenzen 

derart, daB 1 m3 Beton 

mit besonders guter 

Kórnung mindestens 

200 kg und bei un- 

giinstigeren Verhalt- 

nissen mindestens 

240 kg Zement ent- 

halte18) 15).
Im ganzen emp

fehlen wir, vorl3ufig 

tiberall da, wo un- 

durchiassiger, wetter-

fester Beton nótig ist, mindestens zu verlangen, daB bei der Prufung nach 

den Richtlinien unter dem Wasserdruck von 3 kg/cm2 Undurchiassigkeit 

nachgewlesen wird. Das Wasser sollte dabei nur wenig in dic Probeplatte

17)V g l. G ra f, Heft 57 des Deutschen Ausschusses fur Eisenbelon 
1927, sowie G raf, B. u. E. 1927, S. 244 ff.

IS) In der AMB (Anweisung fiir Mórtel und Beton der Deutschen 
Reichsbahn 1936) werden in § 32 fiir undurchlasslgen Beton entsprechend 
240 bzw. 300 kg Zement/m3 verlangt, um unvermcidliche Abweichungen 
der Mischungen beim Bau auszugleichen.

Plattendicke tem 7cm lOcm tan 7cm 10 cm

Abb. 14. Priifung 

beginnend im Alter 

von 7 Tagen. Lagerung: 

7 Tage unter feuchten 

Tiichern.

Abb. 15. Prufung 

beginnend im Alter von 

28 Tagen. Lagerung:

11 Tage feucht,

17 Tage an der Luft.

Wasserdurchiassigkeit von liegend 

hergestellten Mórtelplatten verschledener DIcke 
und verschiedenen Alters.

Aus „Deutscher Ausschulł fiir Eisenbeton", Heft 65.

eingedrungen sein. Unter 7 kg/cm2 sollte nur ein sehr geringer Durch- 
gang auftreten, z. B. bis 10 g in 24 Stunden.

Besonders wichtig ist fiir die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, daB 

die zu durchstrómende Plattendicke gleich ist. Abb. 14 u. 15 lassen 

erkennen, daB der Wasserdurchgang mit Zunahme der Plattendicke ab- 

nimmt, jedoch nicht in allen Failen unmittelbar abhangig von dieser, 

wie man es oft annimmt. Dies ist vermutlich auf dle verschledene 

Beschaffenheit des Betons uber die Plattendicke hinweg zuriickzufiihren. 
Abhangig von der Mlschung des Betons und von der Art der Herstellung 

der Platten kann die aufiere Schicht durch Entmischen mehr Mórtel oder 

Zement enthalten oder auch einen anderen Wassergehalt aufweisen ais 
der iibrlge Beton. Die Durchiassigkeit dieser Schicht kann da\ier an sich 

anders sein und ihr Einflufi je nach der Dicke des restlichen Betons mehr 

oder weniger grofi werden. Der Einflufi einer besseren oder schlechteren 

Aufienschicht wird daher bei dickeren Platten, bei denen der in der Mitte 

liegende, normal beschaffene Beton weit flberwiegt, verhaltnismafiig 

geringer sein ais bei weniger dicken Probeplattenls).

3. Je nach dem Zweck sind zu unterscheiden:
a) Die Eignungspriifung. Sie wird vor Baubeginn durchgefiihrt 

und dient dazu, festzustellen, welche Zusammensetzung der Beton 
haben muB, um den Anforderungen in bezug auf Wasserundurch- 
lassigkeit im Einzeifalle zu geniigen (vgl. auch Best. Teil D — 
DIN 1048 ■— Vorbemerkung Ziff. 2a).

b) Dle Gutepriifung. Sie bezweckt den Nachweis, dafi der 
Beton bei der Bauausfiihrung den geforderten Grad der Wasser- 
undurchlassigkeit hat (vgl. auch Best. Teil D — DIN 1048 — Vor- 
bemerkung Ziff. 2b).

Bei der Eignungspriifung ist ahnlich vorzugehen wie bei der Eignungs

priifung zur Auswahl von Mischungen fiir bestimmte Druckfestigkeit. 

Man wird gewóhnilch mehrere Mischungen ansetzen, die sich im Zement

gehalt oder auch, wenn dies praktisch móglich ist, durch den Zuschlag

unterscheiden. Anweisungen fur die ungefahre Wahl der Mischungen,

dereń Zuschlag sich an Hand der Sieblinien beurteilen lafit, sind wiederholt

gegeben worden20), so dafi es nicht schwer ist, durch Herstellen von

Proben aus wenlgen Mischungen, die sich z. B. im Zementgehalt um 

30 kg unterscheiden, jene Betonzusammensetzung nachzuweisen, die die 
Forderung erfiillt.

Besonders grofien EinfluB auf die Undurchiassigkeit von Beton hat 

nach unserer Erfahrung der Zement selbst. So waren z. B. nach den

Richtlinien hergestellte und gepriifte Proben unter sonst gleichen Ver-

haltnissen mit Zement L bis 7 kg/cm2 Wasserdruck dicht, wahrend sie 

mit Zement R bereits unter 1 kg/cm2 durchiassig waren. Die Festigkeiten 

der Zemente unterschieden sich bei der Normcnpriifung unerhebllch.

—------ —  (SchiuB folgi.)

,9) Vgl. hierzu auch neucre amerikanische Feststellungen, Proc. Am. 
Concrete Institute, 1935, Vol. 31, S. 38 ff.

2(>) Vgl. W a lz , B. u. E. 1937, Heft 11 ff.

Alle Reclite Yorbchaltcn.

Betrachtungen zum Einsturzungliick beim Bau der Nordsud-S-Bahn in Berlin.
Von Baurat ®r.=3ng. cljr. J. Bousset, Berlin.

(SchluB aus Heft 26.)

Die Entwurfsiinderung und ihre Folgen fiir das Baulos 

in der Hermann-Goring-StraBe.

Dle Entwurfsandcrung auf dem siidlichen Abschnitt der Nordsud- 
S-Bahn, von dereń bedeutungsvolIem Charakter im Interesse des kiinftigen 

Bahnbetriebes schon gesprochcn wurde, war innerhalb der Reichsbahn- 

direktion bis etwa Mitte Februar 1935 in ihrer Idee ausgercift. Dle 

Bauwerksabmessungen des Bauloses in der Hermann-Góring-StraBe 

anderten sich hierdurch erheblich. Aus einem Tunnel von knapp 12 m 

Breite mit zwei parallelen Gleisen war ein Tunnel von einer aus der 

Richtung Brandenburger Tor nach SGden allmahllch sich auf uber 17 m 

erwciternden Breite mit vicr Gleisen geworden, dessen Sohle an der 

Ungliicksstclle rd. 1 m tiefer lag (Abb. 5).

Grundzeichnungen zur Verfugung stellen konnte. Sie hatte sich bc- 

dingungsgemaB Anderungen vorbehalten. Der Auftragnehmer lcgtc ander

seits keine cntschiedene Berufung in Richtung einer grundsatzlichcn Neu- 
regelung ein, behielt also unbeschrankt dic vertraglichen Blndungen und 

Haftungen. Nun waren die Seitenwande und die urspriinglich einzige Mlttel- 

wand der Baugrube vom siidlichen Endpunkte bis zum km 3,1 im Sinne 

der Regelblatter nach dem alten Entwurf bereits ausgerammt, es war also 

die ganze spatere Einsturzstrecke ausgerammt, und es war von Siiden 

bis fast zur Mitte der Einsturzstrecke bis gegen die 3. Steifenlage aus- 

geschachtet. Es wurden nun zwar voriaufig dle Rammungen wciicr stidlich 

von km 3,1 cingestellt, die Schachtarbeiten langsamer gefórdert, voriiber- 

gehend von Ende Mai bis etwa zum 20. Juni ganz eingestellt, dann aber

Die Folgen dieser Entwurfsanderung traten in ihren Einzclhelten nicht 

mit einem Schlage hervor, begrelflicherweise schon deshalb nicht, weil 

erneute Verhandlungen mit der Landespolizei und mit der Stadt Berlin 

notwendlg waren. Erst Mitte Juni war alles dergestalt geklart, daB die 

Reichsbahn ihrer Auftragnehmerin die auf den neuen Entwurf abgestelltcn

wurde zunachst in langsamem Tempo mit den Arbeiten wieder fortgefahren, 

insbesondere die durch dle Verbreiterung der Baugrube erforderliche neue 

Ostliche Aufienwand gerammt. Vom 1. August an wurde die Ausschachtung 

unter Einbau der 4. Steifenlage und der noch fehlenden Ubrigen Steifen 

sowie streckenweise einer 5. Steifenlage in schneller Folgę gefórdert.
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Es war verh3ngnisvoli und unendlich tragisch, dafi, nachdem derart 

die Arbeiten auf der Baustelle bis Ende Mai 1935 im Slnne des alten 

Entwurfs vorgetrieben waren und dann wegen noch schwebender Ver- 

handlungen mit der Stadt Berlin bis zum 20. Juni ganz stillgelegt waren, 

sich niemand auf kelner der beiden Seiten fand, der die neue Aufgabe 

einerselts in AbhSngigkeit von dem, was auf der Baustelle schon ge

schaffen war, und anderseits unter dem Zwange des neuen Entwurfs mit 

Besonnenheit zu iibetblicken sich entschloB und unnachsichtiich den 

EntschluB faBte, die Arbeit nicht cher wieder aufzunehmen, bis beiderseits

— auf Seiten des Auftraggebers und auf Seiten des Auftragnehmers — 

eindeutige Klarheit iiber das herrschte, was zu tun war, wie insbesondere 

das fiir den alten Entwurf angelegte Aussteifungsystem im Slnne der 

Regelbiatter fiir den umgeanderten Entwurf zu uberfiihren sein wflrde. 

Es ware in der Tat keln weitiaufigcr und weltblickender, sondern nur 

ein unmittelbarer und selbstverst3ndlicher Gedankengang gewesen, der 

dazu hatte fiihren mussen, prcisgegebene Sicherheiten durch andere im 

richtigen Augcnbllck planmafiig zu ersetzen.

Ein solcher Plan aber fehlte. Anstatt dessen wurden die Arbeiten am 

20. Juni nach kurzer Stillegung ohne einheltliche Rlchtllnien wieder auf- 

genommen. In allem, was nun folgte, muB eine zusammenhangende und 

gerlchtete Gedankenfolge gefehlt haben. Nur aus diesem Umstande ist 

es zu begreifen, daB es niemandem zum Bewufitsein gekommen war, es 

vielmehr der Aufmerksamkeit aller entgangen war, wie mit dem vor- 

geschrittenen Aushub die Stabllitat des ganzen Ausstelfungssystems, wie 

es in der Baugrube hingestellt war, auf der 60 m langen Baustrecke, 

namlich der Einsturzstrecke zwischen der Grelfergrube und dem nórdlichen 

Ende der óstlichen Mittelwand, nur noch abhangen konnte von einer 

elnzigen Stelle. Diese Stelle war das sudliche Endfeld dieser Wand, 

dessen Haltefahigkeit aber bei einer nur unvollkommenen Verstrebung 

aufierdem durch die Greiferarbeit aufs auBerste geschwacht, ja auf Nuli 

herabgedriickt war.

Der Zustand der Baugrube innerhalb 

der Einsturzstelle vor dem Zusammenbruch.

Ais der Auftragnehmer Anfang Dezember 1934 mit 

den Bauarbeiten, und zwar mit den Rammarbeiten in 

der Hermann-Góring-Strafie begann, hatte dieses Baulos 

eine hóchst einfache Gestalt. Dle Rammtrageriange 

wurde der Sohlentiefe nach Mafigabe der Regelbiatter 

angepafit; auch war die Rammung im allgemelnen so 

durchgefiihrt, dafi die Verblndungslinie gegeniiberliegen- 

der Stiele der AufienwSnde etwa senkrecht zur Bahn- 

achse lag. Der Grad der Abweichungen hiervon konnte 

im grofien und ganzen ais in den Grenzen des Un- 

vermeldbaren llegend angesehen werden, ebenso hielten 

sich Verrammungen, d. h. Abweichungen von der Senk

rechten infolge von Hlndemissen im Boden, in den auch 

sonst beobachteten Grenzen. Nicht uberall frellich schien 

ein geniigendes Bemuhen auf gerade Durchsteifung 

sichtbar, besonders dort, wo infolge der Rammstieistellung ein Konflikt 

zwischen gerader Durchsteifung und senkrechter Steifenlage zu den Seiten- 

bzw. Mittelwanden aufgetreten zu sein schien. Aus der durch die Ver- 

brclterung der Baugrube notwendig gewordenen Rammung einer neuen 

óstlichen Aufienwand ergaben sich auch wohl zwangiaufig unvermeidbare 

gróBere Abweichungen von gerader Durchsteifung.

Abb. 6 bis 12 stellen zusammenfassend den Zustand des Absteifungs- 

geriistes dar, wie er sich zum Teil mit Sicherheit, zum Teil mit gróBter 

Wahrscheinlichkeit nach den Feststellungen bei der Aufr3umungsarbeit 

unter Zuhllfenahme von photographischen Aufnahmen, die kurz vor dem 

Zusammenbruch am 16. August gemacht worden waren, und nach den 

Zeugenaussagen der Beweisaufnahme darstelit. Der GrundriB (Abb. 6) 

gibt die Baugrubenabsteifung In der vierten Steifenlage wieder. Er kann 

natflrlich nicht ais eine genaue Wiedergabe der Wirklichkeit geiten, aber 

das vorhandene Materiał geniigte, um die Stellung der Rammstiele 

und dle Steifenfiihrung genugend genau zu rekonstruieren. Man bemerkt 

die tcilweise ungleiche Entfernung der Rammstiele, d. h. dle gewlB un- 

vermeidbaren Verrammungen und die zum Teil sich daraus ergebenden 

Abweichungen von einer schnurgeraden Durchsteifung, die beim Hlnzutritt 

der neuen Óstlichen Aufienwand am wenigsten durchzuhalten war. Man 

hatte, um vorhandene Steifenlangen wleder verwenden zu kOnnen, recht 

weltherzig dazu gegrlffen, Steifen Innerhalb ihrer freien Lange zu stofien, 

ohne immer den Stofi handwerklich einwandfrei auszubilden. Man sieht 

uberdies aus Abb. 6, dafi man zu demselben Zweck auch zu einem recht 

unschOnen Hilfsmlttel gegrlffen hatte. In der westlichen Mittelwand er- 

schelnen namlich von Stiel 122 nach Norden die beiden C-Zangen durch 

kunstliche konsolartige Verbreiterung der Mittelstiele auseinandergespreizt. 

Man sieht weiter die ohne Vermittlung einer C-Zange unmittelbar gegen 

die Rammstiele der Óstlichen Mittelwand gesetzten Steifen. Dle Ramm

stiele entbehren deshalb hier einer einwandfrelen Fiihrung. Derartige 

Entartungen einer Regel, die sich hier ungewóhnlich haufen, sind gewifi 

zu verurteilen; sie kOnnen aber ein Im Kern richtig durchgeftlhrtes System, 

das ais Ganzes ubergreifende Sicherhcltsgrade hat und haben mufi, noch 

nicht zu Fali bringen. Die Ansichten (Abb. 9 bis 12) der westlichen Aufien

wand von der Greifergrube bis zum Rammstiel 42, der westlichen Mittel

wand zwischen Greifergrube und Rammstiel 126, der óstlichen Mittelwand

die ursprunglich gerammten Stiek 
95, n  92,91 u. 69 wurden nach der 

Ptandnderung beseitigt
Abb. 6. GrundriB der Aussteifungen.

die ursprunglich ais Seitenstiele 
gerammten Stiele 7J, 72 u. 71 
b/ieben nach der Ptandnderung 
ohne Verbindung mit dem System 

stehen

zwischen Greifergrube und Rammstiel 74 und der óstlichen Aufienwand 

(diese ais Splegelbild) zwischen den Rammstielen 260 und 70 sowie die 

Querschnitte etwa bei km 3,0 + 30 und km 3,0 + 55 (Abb. 7 u. 8) zeigen 

schematlsch den Zustand des Aussteifungsgerflstes am Vormittage des Un- 

gliicks. —  Die Sohle der Ausschachtung lag innerhalb der Einsturzstrccken 

auf 4- 21,15 bis 20,85, teilweise noch einige Zentimeter tiefer. Gegen die

Ostseite Westseite Ostseite Westseite

Abb. 7. Querschnitt etwa bei km 3,0 4- 30.

Einbindetiefe 
etwa l.ism

Abb. 8. Querschnitt etwa bei km 3,0 + 55.
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Stiel 74 hinaus keine Fortsetzung, so daB dle Ostliche Mlttelwand 

zwischen Greifergrube und Rammstiel 74 isoliert steht. Da das 

Elnbringen des Sohlenbetons bevorstand, hatte man neben die 
Stieie dieser Wand Stempel zu stellen begonnen und am FuBe 

gegen die C-Zange angekeilt, um die Stieie zur Aufnahme einer 

iiber die Steifen fiihrenden Transportbahn tragfahiger zu machen. 

Das Fehlen der Diagonalkreuze im unterste.n Felde zwischen 

96 und 93 wog hier neben der gerlngen und gelockerten Ein- 
bindetiefe der Stieie deshalb um so schwerer, ais die untersten 

C-Zangen infolge der Vertiefung der Baugrube unverhSltnismaBig 

hoch iiber der Bausohle lagen. Die Einbindetiefe der Ramm- 

stiele in der Ostllchen AuBenwand endlich betrug etwa 1,25 m.
Aus diesem Tatbestande ergibt sich:

1. Ais die Sohlenordlnate nach dem urspriinglichen Entwurf 

etwa auf rd. + 22,0 lag, hatte man den Rammstielen, wenn 

auch etwas knapp, die normenmaBIge Einbindetiefe gegeben.

2. Die Abanderung des Entwurfs hatte schlieBlich eine 

Vertiefung der Sohle um 1,15 m verlangt. Aus dem Umstande, 

dafi dle alten Rammstiele um dieses Mafi an Einbindetiefe gegen- 

iiber der Norm verloren, zog man einige leider nur unzureichende 

und unzusammenhangende Schliisse. Man schutzte die westliche 

AuBenwand, indem man gegen sie iiber dem vollcndeten Aus

hub zunachst das Bankett in 1 bis 1,4 m Hohe stehen Ilefi mit 

der Absicht, diesen Stielen vor Beseltlgung des Banketts und

erste Steifen lage rd.tli, rs

iweiteSteifenlage rd.tJO,

dritte Steifenlagerd.t26,

vierte Stefentage rdjfr, io

ausgehobene Sohle zwischen den Stielen 117 u. 12$ aufrd. t2Hts 
Einbindetiefe der Stieie in bis 126 rd.psm 

Schema der westlichen Mlttelwand.

die punktierten Bogen sind der ergonzte fiertauf der̂ Stiddeformationen 

X  /\ dritteSteifenlaae'■ \\

zweite

Steiffinhf

Slie/212

noch dem [inbruch noch dem Einbruch
zusammenhongende zusommenhangende

Bohlen/afel Bohlentafel

Abb. 14. Querschnltt (an der Stelle A—B der Abb. 6 u. 13) 

der zusammengesturzten Baugrube.

Westwand war ein abgebOschtes Bankett bis etwa 1,40 m HOhe und etwa 

1,40 m Breite stehengelassen. Die Einbindetiefe der Rammstiele der west

lichen AuBenwand betrug zufolge dieses Banketts von Siiden bis zum 

Stiel 32 noch etwa 1,50 m, weiter nach Norden bis zum Stiel 42 nur bis 

35 cm (die FuBe der Stieie 34 und 38 sollen nach Zeugenaussagen sogar 

beim Einbohlen voriibergehend frei gestanden haben); von Stiel 33 nach 

Norden war eine 5. Steifenlage elngezogen (Abb. 7). Die Einbindetiefe 

der Rammstiele der westlichen Mlttelwand betrug etwa 1,75 m, und es

waren unvollkommene Langsversteifungen zwischen den Stielen 116 

und 117, ferner zwischen den Stielen 120 und 121 vorhanden. Innerhalb 

der Ostlichen Mittelwand betrug die Einbindetiefe der Stieie zwischen 

35 und 50 cm; eine unvollkommene Langsversteifung befand sich hier 

zwischen den Stielen 96 und 93; Anzeichen waren gefunden, dafi man 

an der Vervollstandigung dieser Langsversteifung zur Zeit des Unglticks 

arbeitete. Dle belderseitigen C-Zangen der Ostllchen Mittelwand sind an 
der Greifergrube unterbrochen, und die einseitige C-Zange hat iiber den



394 Bousset, Betrachtungen zum Einsturzungliick beim Bau der Nordsiid-S-Bahn in Berlin Fuchschriit f. d. Kes. Bnuingenieurwesen

zutage getreten, und die FiiBe der Stiele 116, 117 und 96 wurden mehr- 

lach freigelegt. Am Ende der Schicht wurde das Loch jeweilig wieder 

zugeschflttet. Fflr die Rammstiele 116 und 117 war dieser Vorgang des

halb nicht so verhangnisvoll, weil diese Stiele durch die C-Zangen langs- 
gebunden waren. Fflr den Rammstlel 96 war der Vorgang aber verhangnis- 

voll, weil hier zwischen den Stlelen 96 und 93 in Gestalt einer unvoll- 

kommenen Verschwertung der einzig nach der Sachlage mógliche schwache 

Langshalt der óstlichen Mlttelwand lag.
Hier war durch Nichtbeachtung der Norm das Aussteifungssystem im 

Kerne krank. Die Standfestigkeit der óstlichen Mlttelwand zwischen Greifer- 

grube und Stiel 74 —  eben das ist die Einsturzstrecke — war mit voll- 

endetem Aushub vollig erschópft. Durch die Labilitat dieser Ostwand- 

strecke, die den hier zusammenstoBenden Steifen keinen Halt mehr bot, 

war auch das ganze Baugrubenaussteifungssystem innerhalb dieser Strecke 

labll geworden. Ein geringfflglger auBerer AnlaB, seien es die unvermeid- 

baren Abwelchungen von schnurgerader Durchstelfung, sei es ein StoB, 

konnten geniigen, um die Ostwand umzuwerfen. Ais beim Wlederaushub 

der zusammengebrochenen Baugrube die verschfltteten Bauglieder sorg- 

faitlg freigelegt wurden, war unter anderem der Nachweis ein ent- 
scheidendes Ergebnis, daB die Stielkópfe der óstlichen Mlttelwand sich 

gegen die jewelligen StielfflBe um etwa 5 m seltlich nach Sflden ver- 

schoben hatten (Abb. 13 u. 14), wahrend alle flbrlgen Wandę nur einen 

Querzusammenbruch crlitten hatten.

Die MSglichkeit anderer Ursachen fflr das Bauunglflck.

Es liegt in der Natur der Untersuchung eines Unfalles mit dem Ziele 

einer móglichst eindeutigen KlSrung der UrsSchlichkeit, daB alle Móglich- 

kelten, insbesondere auch Umstande, dereń Abwendung nicht In der 

Macht der betelligten Ingenieure stand, aber mit gróBerer oder geringerer 

Wahrscheinlichkeit ihre Wirkung oder Mitwirkung etwa im Spiel haben 

kónnten, zur Erórterung kommen. Es ist auch unvermeidllch, daB, indem 

belastende und entlastende Umstande zu Worte kommen mflssen, Uber- 

und Unterbewertungen von Wahrscheinlichkeiten einerseits und Tatsachlich- 

kelten anderseits sich im Hinbllck auf das Geschehene gegenflbertreten. 

So wurde gutachtlich und im Laufe der Hauptverhandlung auf eine un- 

erwartet ungiinstige geologische Beschaffcnheit des Untergrundes, die 

iiberraschend gewirkt habe, hingewiesen. Indessen muBte an Hand der 

Bohrungen und der Zeugenaussagen der beim Ausschachten angetroffene 

Boden ais ein solcher bezeichnet werden, wie er in der Regel beim Unter- 

grundbau ln Berlin freigelegt worden Ist. Man fand auch hier Sand ver- 

schiedener Kórnung, d. h. feinen Sand, mlttelfeinen Sand bis Grobsand, 

auch Kies mit gróBcren Steinen durchsetzt, wie namentllch am Sfldende 

der óstlichen AuBenwand, Felnsand wurde namentlich am Nordende der 

wcstlichen AuBenwand angetroffen. Auch eine Tonschicht, die am Sfld

ende unter der Bausohle ausllef, konnte nicht ais ein ungewóhnliches 

Hlndernls angesehen werden, wie es bisher nicht ebenfalls mit der Berliner 

Bauweise ungezwungen bewaltigt worden ware. Die einwandfreie Wirk- 

samkeit der Wasserhaltung allein konnte mit ais Beweis dafiir gelten, 

daB auf geologlschem Geblet keine Schwierigkeiten vorhanden waren. 

In der Technischen Hochschule Berlin angestellte Versuche bestatigten 

die Erfahrung, daB der Grad mogllcher Durchfeuchtung des Bodens an 

der Tiergartenselte hinter der westlichen Baugrubenwand, sei es durch 

ungewóhnliche Regengflsse, wie sie elnige Tage vor dem Unglflck gefallen 

waren, sei es durch Wledereinschlammen der fflr die Neuverlegung von 

Kabein und Rohren neben der Baugrube ausgehobenen Graben dem 

Bodendruck gegen die Baugrubenwand keine derartige Erhóhung hatte 

brlngen kónnen, die fflr das Normensystem der Aussteifung ein 

Gefahrmoment bedeutet hatte. Unmóglich hatte dadurch auch etwa 

ein flberraschender Durchbruch der Baugrubensohle hervorgerufen 

werden kónnen. Fiir die Bildung vermuteter unterlrdlscher Hohl- 

raume hinter der Baugrubenwand, hervorgerufen durch einen solchen 

Durchbruch oder durch ein NachflieBen des Feinsandes beim Ein- 

setzen der Bohlen, konnten keine tatsachllchen Anhaltspunkte aufgedeckt 

werden. Es konnte daher auch nicht angenommen werden, dafi ein plótz- 

llcher Zusammenbruch solcher Hohlraume etwa einen zerstórenden Stofi 

gegen die Baugrubenwand ausgeflbt hatte. Allen Erfahrungen wlderspricht 

es auch, dafi Erschfltterungen des Strafienverkehrs und der Strafienbahn 

den Bodendruck auf die Baugrubenwande nennenswert erhóhen kónnen. 

GefahrlicheSchwingungen anzunehmen, mufitevollends abgewlesen werden, 

da die Unregelmafiigkelt der Verkehrsstófie auf Pflaster und Schlenen- 

stófie solche gar nicht hervorrufen kónnen. Obrigens sind beim blsherigen 

Berliner Untergrundbau Baugruben dem Strafienverkehr aller Art weit 

mehr ausgesetzt gewesen, ais es hier In der Hermann-Góring-Strafie 

iiberhaupt denkbar war. Die unbegreifliche Plótzlichkelt der Ereignisse 

erweckte sehr begreifllch voriibergehend den Verdacht einer Sabotage. 

Die Summę und die Wucht der Tatsachllchkelten, wie sie bei der sach- 

lichen Nachpriifung zutage traten, waren gegenflber allen derartigen 

hypothetischen Annahmen schliefilich so eindeutig, dafi insbesondere den 

Ingenieuren, dereń fachmannlsches Sondergeblet hier berflhrt wurde, kein 

Zweifel an den wirklichen Ursachlichkeiten des Ungliicks mehr flbrig-

blelben konnte. Der labile Zustand der óstlichen Mlttelwand, bei der 

alle Sicherheitsbedingungen der Norm wie vergessen erschienen, war die 

Ursache des Einsturzes.
Zusammenfassung.

Unglflcksfaile wie der ln der Hermann-Góring-Strafie fflhren zwang- 

lauflg zu einer vielseitigen Beslnnung. Sie sind bittere Erfahrungen, die, 

eben weil sie bitter sind, um so mehr genutzt werden mflssen. Was ist, 

auf eine einfachste Formel gebracht, hier geschehen? Die deutlich dar- 

gestellten sinnvollen Einzelheiten einer generellen Baumethode, die sich 

jahrzehntelang bewahrt hatte, der man auch hier folgen wollte, wurden in 

einem unbegreiflichen Grade leicht genommen. Leider geschieht es ja 

dann und wann, dafi die gewohnte Handhabe eines Instrumentes denHand- 

haber blind macht gegen Gefahren, die mit diesem Instrument gebannt 

werden sollten. Nur ununterbrochene W achsam ke lt, verbunden mit 

klarer Anweisung auf seiten der leltenden Stellen, kann dagegen schiitzen. 

Ein anderes kam hier noch hinzu: Man darf es wohl aussprechen, dafi die 

Plananderung die belderseitlgen Bauleltungen gewissermafien aus dcm 

Gleise geworfen hat. In seiner ursprflnglichen Form war der Bau in gerad- 

linig mechanischer Anwendung der Regel eingeleitet worden. Ein solches 

Verhalten genflgte nicht mehr, ais die Plananderung eintrat. Jetzt war es 

notwendig, sich auf den Sinn aller Einzelheiten, wic sie anschaulich auf 

den Regelbiattern dargestellt waren, zu bes innen . Dinge und Dingsysteme 

lassen sich nicht willkflrllch schieben und verschieben. Się haben und 

behalten ihre Gesetze, denen der ausfflhrende Ingenieur, der auf seiner 

Baustelle stets mit dingllchen Auswirkungen im Kampfe liegt, sich 

beugen mufi.

Der Ingenieur, der hier nachtraglich urteilen soli, hat sich gewissenhaft 

die ernste Frage vorzulegen: Helfit es von einem akademisch gebildeten 

bauleltenden Ingenieur zu viel verlangt, wenn von ihm jene W ach sam ke it 

und jene B es innung  seinem Werk gegenflber erwartet wird? Dem Ver- 

fasser scheint die Beantwortung dieser Frage in dem eingangs gekenn- 

zeichneten Verhaitnis zu llegen, das vor allem anderen zwischen dem 

die Ausfflhrung leltenden Ingenieur und seinem Werk bestehen mufi. Das 

werdende Werk veriangt nach Gestaltung selnes Werdens, und diese 

Gestaltung ist nicht anders zuveriassig móglich, ais durch eine Dar

stellung der Baufolge an der Hand von Pianen, die den Aufsichtsbeamten 

auf der Baustelle und den Polleren ais Richtschnur zu dienen haben. 

Um so notwendiger wird eine solche planmafilge Darstellung dann, wenn 

das Bauwerk seine Gestalt wandelt und alle blsherigen Vorbereitungen 

sich der neuen Gestalt anpassen sollen. DaB es vóllig unmóglich ist, 

dann ohne blndende Piane zu arbeiten, das hat sich hier deutlich gezeigt. 

DasUngliick in der Hermann-Góring-Strafie mag die ernste Mahnung ins 

BewuBtsein rufen, daB jede Baustelle mit eindeutigen wohldurchdachten 

Arbeitspianen ausgerustet sein muB. Bauen ist keine freie Kunst, sondern 

eine strenge und gebundene Kunst.

Und noch auf ein anderes mag das Unglflck die Aufmcrksamkeit 

lenken. Die Beweisaufnahme ergab, dafi die Entscheldung iiber jeweilig 

zu ergreifende Baumafinahmen, insbesondere gelegentlich der Planande

rung, nicht an der Stelle mit Entschiedenheit getroffen wurde, wo sie 

nach der Vertragslage hatte getroffen werden mflssen. Der Vertrag 

belastete den Auftragnehmer weltgehend mit der Haftung im Verlauf der 

Bauarbeiten und ihrer Folgen, die vom Auftragnehmer tragen zu kónnen, 

Voraussetzung des Auftrages ist. Hieraus ergibt sich das Recht und die 

Pfllcht fflr den Auftragnehmer, das Bauverfahren im Sinne der Sicher- 

heit zu bestimmen, selbstverstandllch auch in den Grenzen der ob- 

waltenden aufieren Bedingungen. Er hat es im Grunde mit seinem An- 

gebot schon bestimrat, denn seine Prelse sind aus dem beabsichtigten 

Verfahren entwlckelt. Der Auftragnehmer mufi auch neu wahlen und 

bestimmen, wenn wie hier eine Plananderung des Auftraggebers etwa eine 

Anderung oder Abwandlung des Verfahrens nach sich zieht; er mufi, 

wenn diese Anderung Mehrleistungen verlangt, seine Preise erganzen 

dflrfen. Der Bauamtsvorsteher des Auftraggebers ist in einem andern Sinne 

und auf einem andern Gebiet Bauleiter, ais es der vom Auftragnehmer 

mit der Bauleitung betraute Ingenieur ist. Der Auftraggeber will ein fiir 

seinen Gebrauch zuverl3ssiges Bauwerk hergestellt haben; er will es 

rechtzeitig hergestellt haben; er mufi wie hier sein Auge auf die Erfflllung 

baupollzelllcher Vorschrlften richten; er steht ferner zwischen den durch 

den Bauauftrag zur Mittatigkeit veranlafiten Amtern und Behórden einer

seits und dem Auftragnehmer anderseits; er mufi aufgekiart sein flber 

die einzelnen Baumafinahmen seines Auftragnehmers, um klar zu schen, 

wie der Auftragnehmer seinen flbernommenen Verpflichtungen nach- 

kommt. Wenn die Trennung der belderseitlgen Aufgabenbereiche nicht 

klar auf der Baustelle zum Ausdruck gebracht wird, mufi die Einheitlich- 

kelt und Eindeutlgkeit der Baufflhrung leiden, und die Folgę ist ein ge- 

wisser Schwebezustand in den Entscheidungsrechten und -pflichten, der 

dann nur allzu leicht einen Schwebezustand im persónlichen Verant- 

wortungsgefflhl zur Folgę hat. Auch das mag also das Unglflck wieder 

deutlich zum BewuBtsein bringen, daB Bestimmungsrechte und -pflichten ln 

derSache und in der Form mit den einerseits iibertragenen, anderseits iiber- 

nommenen Aufgaben undHaftungen ImEinkiang stehen und bleiben mflssen.
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Die Hauptversammlung 1937 der Deutschen Gesellschaft fiir Bauwesen.
Die Deutsche Gesellschaft fur Bauwesen (D. G. f. B.) hlelt ihre dies' 

jahrige Hauptversammlung in der Zeit vom 21. bis 25. Mai in Diłsseldorf 
ab. Die Wahl des Tagungsortes war eine besonders glflckliche, weil die 
Stadt Diisseldorf an sich eine starkę Anziehungskraft ausflbt und weil 
dort kurz zuvor bekanntllch die Reichsausstellung „Schaffendes Volk* 
eróffnet worden war.

Einen besonderen Raum in der Veranstaltungsfolge nahm die Frflh- 
jahrstagung der Abwasserfachgruppe der D. G. f. B. ein, die sich auch 
insofern um das Gelingen dieses Treffens der in der Bautechnik tatigen 
Ingenieure besonders verd!ent gemacht hat, ais sie im Rahmen der grofien 
Ausstellung eine Sonderschau  der A bw asse rfachgruppe  zustande 
gebracht hat. In dieser sind erstmalig die das Abwasserwesen fórdernden 
und gestaltenden Krafte der Technik zu einer wirkungsvollen, einheit
lichen und (ibersichtlichen Darbietung vereinigt worden.

Der erste Tag der Veranstaltungen (21. Mai) war durch Sitzungen der 
zahlreichen Ausschflsse ausgefiillt. Traten doch aufler der bereits er- 
wahnten Abwasserfachgruppe der deutsche Ausschufi fur Baugrund- 
forschung, der FachausschuB fflr Baustoffkunde, der Relchsverband deutscher 
Baumeiser (Gruppe der Baumelster in der D. G. f. B ) und der Reichsbau- 
ausschufi fflr Luttschutz zusammen, die in ernster Arbeit wichtige tech- 
ntsche Fragen behandelten.

Von besonderem Interesse war auch eine Sitzung, die der Frage des 
Beitritts der D. G. f. B. zur Relchsarbeitsgemelnschaft der deutschen Wasser- 
wirtschaft innerhalb der Saule „Bauwesen" des NSBDT galt und die 
der Vorsitzende der D. G. f. B., Geh. Reglerungsrat Prof. 2>r.=!3ng. el)r. 
H e rtw ig , persónllch leitete.

Am 22. Mai schlossen sich eine Vorstands- und Vorstandsratssltzung 
der D. G. f. B., eine Fflhrerringsitzung des Relchsverbandes deutscher 
Baumelster und die 60. Hauptversammlung der Gesellschaft fflr Bauwesen 
sowie die Westgautagung der deutschen Baumelster an. Die Abwasser
fachgruppe veranstaltete an diesem Tage gemeinsam mit der Fachgruppe 
„Wasserchemle" des Vereins deutscher Chemiker eine wissenschaftllche 
Tagung im Ratskellerhaus auf der Ausstellung, die sich eines sehr regen 
Besuches erfreute. Die Vortr3ge mit anschliefiender Aussprache be
handelten folgende Gegenstande:

1. „Elnflufi von baullchen Mafinahmen des Wasserbaues und des 
stadtischen Tlefbaues auf den natflrllchen Wasserhaushalt und 
auf die Selbstrelnlgung der Gewasser": Sr.sSng. W else, Berlin 
(Abwasserfachgruppe);

2. „Die Abwasserfrage an groBen StrOmen": ffir.=2>ng. S chre ier, 
Diisseldorf (Abwasserfachgruppe);

3. „Abwassereinleitung In Gewasser* (Fachgruppe fflr Wasserchemie) 
„Elnleitung in natflrllche Seen‘ : Dr. W aser, Zflrlch; 
„Elnleltung in kflnstllche Seen": Dr. V le h l, Leipzig; 
„Elnleitung in fliefiende Gew3sser“ : Dr. N o lte , Magdeburg;

4. „Abwasser und Vierjahresplan*: Dr.-lng. habll. R e inho ld ,
Dresden (Abwasserfachgruppe).

Nachmlttags verelnlgte die Abwasserfachgruppe die Tellnehmer zu 
einer durch die Stadtverwaltung Diisseldorf veranstalteten Besichtlgung 
von stadtischen EntwBsserungsanlagen sowie der im Neubau befindllchen 
stadtischen linksrhelnischen Klaranlage LOrrlck. Die Tellnehmer fanden 
sich dann wieder auf dem Ausstellungsgelande zur gemelnsamen Besich- 
tigung der Sonderschau der Abwasserfachgruppe ein.

Die Woche beschlofi eln „Rheinischer Abend" im Hauptrestaurant 
der Ausstellung, den der Ortliche Bezlrksverein der D. G. f. B. durch

kflnstlerlsche Darbietungen von Kraften der stadtischen Bflhnen be
sonders verschdnte. Zu glelcher Zeit fanden unter kflnstlicher Licht- 
elnwirkung marchenhaft anmutende Wassersplele auf dem Ausstellungs
gelande statt.

Am 23. Mai fanden sich die Tagungsteilnehmer bei der grofien Ver- 
anstaltung der D. G. f. B. im Planetarium ein. Der Vorsitzende, Prof.

cl;r. H e rtw ig , wies auf die grofie Bedeutung hin, die dem kflrz- 
llch vollzogenen Zusammenschlufi aller Techniker im NSBDT beizumessen 
Ist und umrifi die groBe Aufgabe, die die Bautechnik ln der nachsten 
Zukunft zu Iósen haben wird.

Ais Vertreter des Fflhrers der deutschen Technik, des General- 
Inspektors fur das deutsche StraBen wesen 25r.=3ng. Todt sprach der Gau- 
amtsleiter des Gaues Niederrhein Sr.=!3ng. R e inho ld . Es folgten die 
nachstehenden Vortr3ge:

1. „Die deutsche Bauwirtschaft im Vierjahresplan“ Generaldlrektor
S)r.=2>ng. cfjr. Eugen V óg le r , Essen;

2. „Die Bedeutung der Abwasserfrage fflr die deutsche Volks- 
wirtschaft und ihre Forderung im Sinne des Vierjahresplanes" 
Direktor des Ruhrverbandes ®r.^3ng. Prflfi, Essen;

3. „Das Bauen in der Deutschen Arbeitsfront" Baurat Schulte- 
F ro lin d e , Leiter der Bauabteilung der Deutschen Arbeitsfront.

Bel dem anschllefienden Empfang der Stadt Diisseldorf fflr geladene 
Gaste im Parkhotel gab Stadtrat M eyer, Diisseldorf, auch hier, wie bel 
den beiden yorangegangenen Vortragsveranstaltungen der Abwasserfach
gruppe und der D. G. f. B., in Vertretung des erkrankten komm. Ober- 
bflrgermeisters L iede rley  seiner Freude flber das Zustandekommen dieses 
Treffens der Bautechnik in Diisseldorf beredten Ausdruck.

Am 24. Mai vereinigten sich die Tagungsteilnehmer zu Besichtigungen. 
Einmal handelte es sich um die Inaugenschelnnahme der malerischen 
Schlósser und Wasserburgen am Niederrhein. Ferner beslchtigten die am 
Abwasser besonders interesslerten Tellnehmer die „Emscherklaranlage* 
In A lsum , sowie die neuartlge, einem Industriewerk ahnelnde, noch im 
Bau befindliche Klaranlage des Niersverbandes bei Neersen. Eln kleinerer 
Krels von Abwasserfachleuten fand sich schlieBllch am 25. Mai zu einer 
weiteren Besichtlgung Im Wuppergebiet ein, wo besonders die vlel Neues 
bletende Klaranlage Buchenhofen und die in starkem Baufortschrltt be- 
grlffene Bevertalsperre in Augenschein genommen wurden.

Die D. G. f. B., besonders Ihr Vorsitzender Geh. Reglerungsrat Prof. 
®r.=3«g. ef;r. H e rtw ig , sowie ihr Geschaftsfflhrer Reichsbahndirektor i. R. 
Schenk , der die Hauptlast der umfangrelchen Vorbereitungen zu tragen 
hatte, zuglelch aber auch der Vorsltzende der Abwasserfachgruppe, 
Maglstratsoberbaurat i. R. L angbe ln , die bereits genannten Vortragenden 
sowie die mit der Fflhrung der Besichtigungen betrauten Herren wie 
Maglstratsoberbaurat ®r.=3ng. Schre ier fflr die Stadt Diisseldorf, Bau- 
dlrektor 2)r.=3ng. Ram shorn  fflr die Emscher-Genossenschaft, ®r.=3ng. 
Schm itz-Lenders vom Nlersverband und S r.^ng . M ahr vom Wupper- 
verband dflrfen zu der in jeder Beziehung gelungenen Tagungsveranstaltung 
beglfickwflnscht werden. Auch dem rflhrigen Stadtbaurat i. R. Seegert, 
Diisseldorf, gebflhrt besonderer Dank fflr selne rege Tatlgkeit, dereń 
Verdienst Insbesondere das Gelingen der Sonderschau der Abwasserfach
gruppe ist. SchlieBllch sei auch die warmherzlge Fórderung der Tagung 
durch die Stadt Diisseldorf und durch den Dflsseldorfer Arch- u. Ing.-Verein 
unter Leitung selnes Vorsitzers Oberregierungs- und Óberbaurat K rleger 
hervorgehoben. ®r.=3ng. Erich W else , Berlin.

Yermischtes.
Technische Hochschule Breslau. Dem Regierungsbaumeister a. D. 

Ulrich F ischer, Stuttgart, ist unter Ernennung zum o. Professor in der 
Fakultat fflr Bauwesen der Lehrstuhl fflr Eisenbeton- und Masslvbrflcken- 
bau flbertragen worden.

Technische Hochschule Hannover. Oberregierungs- und Steuerrat 
Dr. Otto K erl, Hannover, ist beauftragt worden, in der Fakultat fflr Bau
wesen das „BehOrdliche Vermessungswesen“ in Vorlesungen und Obungen 
zu vertreten. Weiter Ist dem ®r.=3ng. habll. Walter K le ffne r, Kiel, die 
Dozentur fflr das Fach „Bauwlrtschaftslehre im Hochbau* verllehen worden.

Ehrungen der Deutschen Akademie fflr Bauforschung. Dem 
Prasldenten des Ósterrelchischen Ingenieur- u. Architekten-Vereins, Ing. 
Richard B rabbće , ferner dem Mlnlsterlalrat im Ósterrelchischen Bundes- 
mlnlsterium fflr Handel und Verkehr, Ing. F rltzV oge l, und dem Baurat 
Prof. Theifi, Wien, wurde die sllberne Ehrenmflnze fflr Verdlenste um 
die Bauforschung verliehen. Die glelche Ehrenmflnze in Bronze erhielt 
der Generalsekretar des ósterreichischen Ingenieur- u. Archltekten-Vereins, 
Technischer Rat W illfo r t .

Aus Anlafi selnes Rucktrltts nach 15jahriger Amtstatigkeit ais Vize- 
prasldent der Deutschen Akademie fflr Bauforschung erhielt Mlnlsterlalrat 
Prof. Dr. Friedrich S chm id t, Reichsarbeitsmlnisterlum Berlin, die sllberne 
Ehrenmflnze fflr Verdienste um die Bauforschung. Er wird kflnftig nur 
noch dem Senat der Akademie angehOren. An seiner Stelle wurde 
Regierungsbaumeister a. D. G e rlach , Berlin, ais Vizepr3sident der Deut
schen Akademie fur Bauforschung berufen.

Aus dem Geschaftsbericht der Untemehmung „Reichsautobahnen" 
flber das Jahr 1936. Die 1933 und 1934 eingesetzten 15 Obersten Bau- 
leltungen1) haben auch im vierten Geschaftsjahr (1936) den weiteren Aus-

bau des Netzes der Reichskraftfahrbahnen tatkraftlg fortgefflhrt. Es wurden 
979 km Kraftfahrbahnen fertiggestellt und 757 km neu ln Bau genommen. 
Die Streckenlange der fertlgen Kraftfahrbahnen erhOhte sich von 108 km 
bis Ende 1936 auf 1087 km; an weiteren 1644 km wurde gebaut. Die 
Zahl der Bauabteilungen erhohte sich im Laufe des Jahres von 74 auf 81; 
vier Bauabteilungen wurden nach Beendigung Ihrer Aufgabe aufgelóst’

Von den 1936 neu in Betrleb gesetzten 28 Teilstrecken mit zusammen 
979 km selen erwahnt von Hauptstrecke Miinchen— Landesgrenze mit 
77 km, Berlin— Halle—Miinchen 176 km, Berlin—Stettln 116 km, Berlin— 
Hannover 170 km, Berlin— Breslau 91 km.

Das voriauflge Netz der Reichsautobahnen nach dem Stande vom 
31.Dezember 1936 zeigt die Abbildung.

Gegenflber rd. 5 700 000 m2 im Jahre 1935 wurden 1936 15 200 000 m2 
Fahrbahnbefestigungen ausgefflhrt, davon 13 850000 m2 ln Beton, rund 
750 000 m2 ais bltumlnóse Decken und rd. 600 000 m2 in Klein
pflaster. Bel den Erdarbelten wurde infolge der Verminderung der 
Arbeltslosenzahl vlelfach an Stelle des blsherlgen Handschachtes zum 
Maschlnenbetrlebe flbergegangen. Die Ende 1935 erbaute Tankstelle bei 
Darmstadt wurde In Betrieb genommen, andere Tankstellen wurden auf 
den Anschlufistellen Holzkirchen und Rosenheim (Strecke Miinchen— 
Landesgrenze) erOffnet, der Bau weiterer Tankstellen Ist eingeleltet. Auf 
den fertlgen Bahnen wurden nachtraglich zahlreiche Rast- oder Parkpiatze 
angelegt. Mit dem Bau von StrafienmeistergehOften ist an den Strecken 
Berlin—Miinchen und Miinchen—Landesgrenze begonnen worden.

Aufier vielen Ober- und Unterfuhrungen von Eisenbahnen, StraBen 
und Feldwegen wurden folgende groBen Brflckenbauten fertiggestellt: die 
Saalebrflcke bel Lehesten, die Waschmflhltalbrflcke bel Kalserslautern, die 
Elbebrflcken bei Dresden2) und Hohenwarthe, die Muldebrflcke bei Sieben-

‘) Vgl. Bautechn. 1936, Heft 28, S. 419. 2) Vgl. Bautechn. 1935, Heft 35, S. 473; 1936, Heft 6, S. 69.
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... L, \  m2 Ł
Dusse/dorCm uSen Dortmund,. 

y , ,< (SWJlvsdie!d Kassel'&&■^piflden^&C iennep ^ Z

Helmstedt

Bonn n  

K06J&IZ o
fuIdaoufeJd 

'mburg y ^

;Frankfurt
Baifhen

.^Cteiwib.

Kaisirslauttrn

Niirnberc

iIngo lsfad rs'\

jPassau

Augsburg
ojDonauesctiingen

(W) S teude  vom Wasserbauamt Eberswalde an die Wasserbaudirektion 
Mflnster; die Regierungsbaurate (W) F. H ansen vom Hafenbauamt Pillau 
an das Hafenbauamt Stolpmfinde, S teckhan , bisher im Reichs- und 
Preufiischen Verkehrsministerium, an das Kanalbauamt Leipzlg, ®r.='3ng.
B. Schu mach er von der Elbstrombauverwaltung in Magdeburg an das 
Wasserbauamt Eberswalde ais Vorstand, Z iem ann  vom Wasserbauamt 
Emden an das Reichswasserstrafienmaschinenamt Rendsburg-Saatsee, 
W ichert vom Wasserbauamt Driesen an das Wasserbauamt Landsberg 
a. d. Warthe ais Vorstand, Jessen vom Wasserbauamt Krossen a, d. Oder 
an das Wasserbauamt Driesen ais Vorstand; die Regierungsbauassessoren 
(W) S tórr vom Wasserbauamt Brieg an das Wasserbauamt Wesermiinde,
G. Petschke vom Maschlnenbauamt Herne an das Wasserbauamt Emden, 
J. A lbrecht vom Wasserbauamt Verden nach Berlin zur kommissarl- 
schen Beschaftigung im Reichs- und Preufiischen Verkehrsministerlum,
S. N iebuh r vom Wasserbauamt Glogau an das Wasserbauamt Stettln, 
W agner vom Bauamt fiir den Masurischen Kanał in Insterburg an das 
Wasserbauamt Miinden i. H„ G ebaue r vom Wasserbauamt Berlin- 
KOpenlck an das Wasserbauamt Verden.

U n ter Oberr.ahm e ln den S taa tsd le ns t iiberw iesen: Die 
Regierungsbauassessoren (W) W iedem ann  dem Hafenbauamt Swinemiinde, 
F lanse  dem Wasserbauamt Brieg, H an isch  dem Wasserbauamt Breslau, 
F re ih e rr  Schenk zu Schw einsberg dem Wasserbauamt Emden, 
Lohnes dem Maschlnenbauamt Herne, D iis lng  dem Hafenbauamt Pillau, 
F e ldm ann  dem Reichswasserstrafienamt Saarbrucken, W o ltz lck  dem 
Wasserbauamt Krossen a. d. Oder.

In den R uhestand  ge tre ten : Die Oberregierungsrate Rottm ann  
und L u tte rm ann  beim Reichsschiffsvermessungsamt.

V ersto rben : Regierungs- und Baurat (W) F. F ischer bel der 
Wasserbaudirektion Munster, Regierungsbaurat (W) A rnous, Vorstand des 
Wasserbauamts Landsberg a.d. Warthe.

Berichtigung zu dem Aufsatze „Die Entwlcklung der Blnnenschiffahrt- 
schleusen in der Nachkriegszeif, Bautechn. 1937, Heft 15.

In meinen Ausfiihrungen uber die Verwendung von Rollkeilschutzen 
ais Umlaufverschlusse wurde auf S. 193 von mir erwahnt, dafi das Krupp- 
Grusonwerk e rs tm a lig  das Rollkeilschiitz so nach dem Oberwasser zu 
angeordnet hat, daB auch die Blechhaut und die obere Dichtung nach 
diesem zu llegen.

Die Firma Ardeltwerke G. m .b. H., Eberswalde, teilt mir jetzt mit, 
dafi sie bereits lm Jahre 1914 RollkeilschGtze ais Umlaufverschliisse ge- 
liefert hat, bei denen die Blechhaut nach dem Oberwasser zu angeordnet 
ist. Jedoch liegt die Sohlendichtung bel dieser Bauart mit der Seiten- 
dichtung nicht in einer Ebene. F. W. Pe ilert.

INHALT : Das neue Uferschutzwerk am Unterlande von Helgoland. (Schlufi.) — Versuche 
und Erlfluterungen zu den Rlchtllnlen fur die Prufung von Bcion auf Wasserundurchiassigkeit. 

(Potsetzung.) — Betrachtungen zum  ElnsturzunglOck beim Bau der NordsQd-S*Bahn In Berlin. 
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Grundnefz
  Erganzungen

===== zum Bau freigegebene Strecken 
im Bau

j— ...~ in Betrieb
® obersfe Bauleitungen

• Bauabteitungen

lehn, die Talbriicken bei Rfldersdorf, Tautendorf, 
Rohrersreuth und Bergen, die Sulzbachtalbriicke 
bel Denkendorf3), die Kaiserbergbrflcke bei 
Duisburg und die Oderbrucken bei Stettln4).

Selt Baubeginn wurden bis Ende 1936
2 200 000 m3 Stampfbeton, rd. 1 200 000 m3 
Eisenbeton und rd. 160 000 t Stahltragwerke 
eingebaut. Ais Baustoff wurde neben Stahl 
und Beton in erhohtem Mafie Naturstein ver- 
wendet. Insgesamt sind bisher 2660 Bauwerke 
fertiggestellt und 851 Bauwerke begonnen 
worden. Von den fertlggestellten oder be- 
gonnenen3511 Bauwerken betragt die Auftrag- 
summe bei 92 Briicken je flber 500 000 RM, 
bel 437 Briicken je 100 000 bis 500 000 RM, 
bel 2982 Bauwerken je bis 100 000 RM.

Der Personalstand im Jahresdurchschnltt 
1936 betrug an Beamten 1342, Angestellten 4053, 
Arbeitern 2048, zusammen 7443 K6pfe. Diese 
verteilen sich auf den nlchttechnischen Ver- 
waltungsdienst 1833, technischen Verwaltungs- 
dienst 5358, Stoffverwaltungs- und Lager- 
dienst 131, Strafienunterhaltungsdienst 69 und 
Strafienbewachungsdienst-52 KOpfe. 27 Strafienr 
melsterelen wurden eingerichtet.

Das fflr den Bau von Relchsautobahnen 
elngesetzte Gerat umfafite Ende 1936: 1927 Bau- 
lokomotiven, 39 291 Rollwagen, 749 Beton- 
mischmaschlnen, 384 Bagger, 554 Verdlchtungs- 
maschlnen, 72 Strafienfertiger sowie 2441,7 km 
Bauglels. Laskus.

Personalnachrichten.
Preufien. E rnann t: Zum Wasserbaudirektor der Oberregierungs- 

und -baurat Schafer bei der Wasserbaudirektion KOnigsberg; zu 
Regierungs- und Bauraten die Reglerungsbaurate (W) F. A lb rech t bei 
der Wasserbaudirektion KOnigsberg, Thorw est, Vorstand des Wasserbau
amts Duisburg-Melderich, S cheunem ann , Vorstand des Wasserbauamts 
Mflnster; zu Regierungsbauraten die Regierungsbauassessoren (W) Schub el 
beim Kanalbauamt Lelpzig, Buhrow  bei der Wasserbaudirektion Mflnster, 
H in ze  beim Wasserbauamt I Koblenz, ROhnisch beim Neubauamt I 
Mflnster, S to lze  beim Wasserbauamt Gleiwitz, Z iem ann  beim Wasser
bauamt Emden.

V ersetzt: Oberreglerungs- und -baurat (W) von Rohr von der 
Wasserbaudirektion Stettln nach Berlin zur kommlssarischen Beschaftigung 
im Reichs- und Preufiischen Yerkehrsmlnisterium; Regierungs- und Baurat

Patentschau.
Vortriebschild zur Herstellung von 

Tunneln. (KI. 19f, Nr. 617994 vom 27. 6. 1933 
von G o ttf ried Ha l l inge r ,  Patentverwertungs- 
gesellschaft m. b. H. in Essen.) Um die rein 
mechanische Lenkung der Vortriebschllde zu 
verbessern, besteht der vordere Teil des zylindrlschen oder prlsma- 
tischen Schlldmantels elnschllefilich der Schildschneide auf seinem 
ganzen Umfang oder auf einem Teil seines Umfanges aus nebeneinander- 
liegenden Mantelteilen, von denen jeder unabhangig von dem anderen 
schrag zur Schlldachse einstellbar ist. Die Schildschneide a und ein daran 

anschliefiendes Mantelstflck b besteht aus schrag 
zur Schildachse stellbaren Abschnitten, dereń 
Schwerpunkt c . sich nahe der Schneide a an 
einem starren Mantelteil d beflndet, derart, dafi 
die aufiere Umfiache der Mantelstiicke b sich in 
einem Abstande x gegenflber der rflckwartlg an
schllefienden starren Mantelfiache e beflndet. 
Wird die Schildschneide a nach auswarts ge- 
schwenkt, so fluchtet die Schneidenspitze ax 
mit der Umfiache des starren Manteltells e; 
wird dagegen die Schildschneide a nach elnwarts 
geschwenkt, so fluchtet das rflckwartige Ende 
des Mantelstuckes b mit der Umfiache des starren 
Schlldmantels e. Die Mantelstiicke a haben an 
der Schneide aufiere keilige Erhebungen k, dereń
Hohe etwa dem Abstande x entspricht. Die
Mantelabschnitte werden durch Splndeln/bewegt, 
wahrend zum Vortrieb des Schlldes am starren 
Schildtell e angreifende Pressen g  dienen. Be- 

finden sich die schwenkbaren Schildmantelstflcke parallel zur Schildachse, 
so wird das Erdreich mit Hllfe der Erhebungen k wenigstens annahernd 
im Umfange des starren Schlldmantels e vor der Schneide des vorderen 
Schildmanteltells gelockert, so dafi auch die Ringfiache x des starren 
Schildtells e bei ihrem Vordrlngen in dem vor Ihr stark gelockerten Erdreich 
keinen nennenswerten Widerstand findet. Um in den zwischen dem starren 
Mantelteil ci und den beweglichen Mantelstucken befindlichen Hohlraum 
eingedrungenes Erdreich zu entfernen, sind Spfllrohre i vorgesehen, durch
die das Erdreich durch eine Offnung j  im Mantelteil d ausgespfllt wird.

3) Vgl. Bautechn. 1936, Heft 36, S. 497.
4) Vgl. Stahlbau 1937, Heft 14/15, S. 114.
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