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Alle Rechte Yorbehalten. Grofiraumige Salzlagerhallen in Holz.
Von F. Trysną VDI, Kassel.

Die salzerzeugende Industrie benutzt zur Lagerung grofier Salzmengen, 

die aus Bergbau, Aufbereitung und chemischer Fabrlkation stammen, frei- 

gespannte Hallen mit einem Fassungsvermógen von 10000 bis 100000 t.

Das felnkOrnige Salz wird durch hochgelegene selbsttatlge Ein- 

spelcherungsvorrichtungen nach dem Lagerraum gebracht und ln diesen 
abgestflrzt. Nach Lage der Halle zur 

Erzeugungsstelle wird das Salz dem 

Lager entweder unmlttelbaroder flber 
Fórderbrficken zugefflhrt. Zur Aus- 

spelcherung dienen Band- oder Ketten- 

fórderer, die unterhalb des LagerfuB- 

bodens in begehbaren Kanalen unter- 

gebracht sind. Diesen tiefllegenden 

Ausspeicherungsfórderem wird das 

lose lagernde Salz auf maschlnellem 

Wege durch sogenannte Kratzer zuge- 

fflhrt. Am Ende der Ausspelcherungs- 
elnrichtungen gelangt das Lagergut 

zu den in besonderen Verladetflrmen 
untergebrachten Hochfórderern (Ele- 

vatoren), und von diesen entweder 

zur weiteren Verarbeitung in den Be

trieb zurflck, oder — falls es sich um 

Fertigerzeugnlsse handelt —  nach den 

Verladeapparaten.
Fflr den gleichmaBig arbeltenden 

Betrieb und den ln der Regel stoB- 

weise einsetzenden Bedarf bilden die 

Lagerhallen einen zeltiichen Ausgleich 

oder Puffer, sowohl zwischen Gewlnnung und Welterverarbeitung, ais auch 

zwischen Fertigstellung und Versand.

Entsprechend ihrem Zweck liegen die Hallen unmlttelbar an den 

Werkbahnhófen, die je nach Lagermenge und Verladeleistung aus einem 

oder mehreren Verlade- und Aufstellungsgleisen bestehen. Hinzu tritt 

noch die Glelsanlage fflr 

den ubrigen Werkbetrieb.

Die Lagerhallen werden 

mit gerlngen Ausnahmen 

im unteren Teil (Unterbau) 

massiv und im oberen Teil 

(Aufbau) ln Holz ausgefflhrt.

Der untere masslve Teil 

besteht in der Regel aus 
Beton oder Eisenbeton und 

wird bis zur Schflttgrenze 

hochgefflhrt. Die Hóhe der 

durch die Salzschflttung be- 

lasteten AuBenwSnde sowie 

iiberhaupt die LagerhOhe 

selbst wird —  sofern nicht 

beschrankte Platzverhait- 

nlsse mitsprechen —  nach 

wirtschaftiichen und sta- 

tlschen Geslchtspunkten be

stimmt. Mit Rflcksicht auf 

gewisse EInwirkungen des 

Salzes werden zur Beton- 

herstellung vorzugswelse 

kalkarme Zemente (Hoch- 

ofenzemente) verwendet.

AuBer hoher Festigkeit muB 
der Beton noch ein dlchtes Gefflge besitzen, damit weder Salzstaub noch 

Lauge in die Poren eindringen kann. Eingedrungene Lauge zerstOrt den 

Beton durch Kristallisation. Bel der Betonherstellung ist daher besonders 

auf nicht zu nledrige Mischungsverhaltnlsse, auf entsprechende Auswahl 

der Zuschlagstoffe und sorgfaitlge Yerarbeltung zu achten.

Abb. 1. Gesamtansicht der Salzlagerhaile.

Abb. 2. Innenbild der Lagerhalle 4 Monate nach Inbetriebnahme.

Fflr die in der Erde liegenden Betonfiachen ist in allen Fallen eine 

wirksame Isoilerung durch Anstrlche oder Papplagen erforderlich, da das 

Erdreich am Standplatze der Lagerhallen meist mehr oder weniger von Salz- 

laugen durchsetzt ist.

Der obere in Holz ausgefflhrte Hallenbau liegt bel allen neueren An

lagen auBerhalb der Salzschflttung. 

Nur in besonderen Fallen wird von 

dieser flbllchen Bauart abgegangen, so 

beispielsweise bei vorflbergehenden 

Bauten, dereń hólzerne Umfassungs- 

und Trennwande dann meist 1,0 bis
2,0 m Im Schflttberelch liegen. Bei ent- 

sprechender Ausbildung kOnnen aber 

auch Holzwande auf die Dauer 10,0 

bis 12,0 m tief in wechselnder Salz

schflttung liegen, ohne daB sich irgend- 

welche Mangel zeigen. Vielfach 

kommen solche Ausfflhrungen fur 

Lagertrennwande ln Betracht. Elnzel- 

stabe dagegen mflssen auBerhalb der 

Salzschflttung blelben, da sie sonst 

verbogen, zerdrflckt oder zerbrochen 

werden. Im allgemeinen haben jahr- 

zehntelange Erfahrungen ergeben, daB 

Holz ein vorz'flgllcher Baustoff fflr Salz

lagerhallen ist, der kelnerlel Schutz- 

mittei bedarf, weil der feine Salzstaub 

im Laufe der Zeit samtliche Poren 

durchdrlngt und damit dem Holz eine 

fast unbegrenzte Lebensdauer bei stark vermlnderter Entflammbarkeirgibt. 

AuBerdem erfordert ein Holzbau die niedrigsten Anlagekosten, so daB Ihm 

auch aus wirtschaftiichen Grflnden der Vorzug vor anderen Baustoffen gebuhrt.

Die Form und Einrichtung der Lagerhallen wird den betrieblichen Er- 

fordemissen angepafit. Das Hallendach lehntslch dem BOschungswinkel des

Salzes an. Der Bóschungs- 

winkel liegt im allgemeinen 

zwischen 30 und 37° und 

hangt von der Art, Feinheit 

und dem Trockenheitsgrade 
des Salzes ab.

In einem schmalen 

Dachaufbau, der in der Mitte 
der Halle liegt und inganzer 

Lange durchgeht, ist die Be- 

speicherungsanlage unter- 
gebracht.

Die Be- und Entspeiche- 

rungselnrichtungen sind bei 
Lagerhallen bis zu 45,0 m 

Stiitzweite in der mlttleren 

Langsachse vorgesehen. Bei 

grOBeren Stfltzwelten wer

den meist doppelte Fórder- 

einrlchtungen gewahlt, da 

sonst das Arbeitsfeld fflr die 

entspeichernden Kratzer zu 

groB wird. Die Kratzer, 

dereń Aufgabe es ist, das 

Salz den Entspeicherungs- 

fOrderern unterhalb des La- 

gerfuBbodens zuzufflhren, 
sind In der Langsrlchtung der Halle verfahrbar. Nach der Bauart unter- 

scheidet man Ein- und Zweischlenenkratzer. Erstere laufen auf einer 

unteren Schlene und erhalten eine obere Ffihrungsbahn am Untergurt 
der Hallenblnder. Die Zweischlenenkratzer dagegen besitzen ihre Stand- 

bahn auf dem HallenfuBboden und bedflrfen kelner oberen Fflhrung. In
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Eine im Jahre 1936 ausgefiihrte Saizlagerhatle zeigen Abb. 1 u. 2. Die 

Lagerhalle ist 29,25 m breit, 80,7 m lang (Abb. 3, 4 u. 5) und zur Auf

nahme von zwei Salzsorten bestimmt. Das GesamtfassungsvermOgen be

tragt bei einer Sorte von 20 000 t und bei zwei Sorten infolge der ge- 

rlngeren Raumausnutzung durch zwei sich berflhrende Schuttberge nur 

16 000 t.

Das vom Betrieb kommende Salz wird auf waagerechten Fórderern 

iiber die an der Sfldseite gelegene Brucke nach der Halle gebracht. Das 

ausgespeicherte Saiz gelangt vom Kanał uber die Elevator- und Sleb-

einrlchtungen, die mit ihren Antrieben in 

den rd. 30 m hohen Turmbauten an beiden 

Enden der Halle untergebracht sind, zur 

Ver!adung bzw. wieder in den Betrieb 

zuruck. Die Verladung befindet sich im 

— I Nordturm. Eine Salzsorte wird daselbst

— 1 in loser Form und in Sacken veriaden. Vom

Siidturm wird dle ausgespeicherte zweite 

Salzsorte durch waagerechte Fórderer 
iiber die Zubringerbriicke zuruck in den 

?■»/.# Betrieb gefuhrt.
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Abb. 5. Langenschnitt.
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allen Failen liegt dle Fahrbahn der Kratzer auf der Kanaldecke, da Aus- 

speicherungsfórderer, Kratzerbahn und meist auch Einspelcherungsfdrderer 

lotrecht iibereinander angeordnet werden.

Das Dach der Halle wird von neun Dreigelenkbindem (Abb. 4) ge- 
tragen, die in Abstanden von 8,07 m angeordnet sind. Unterhalb des 

Dachfirstes geht in ganzer Lange eine Buhne durch, auf der die Eln- 

speicherungsfórderer nebst den Bedienungsgangen liegen (Abb. 4).

Dle Buhne Ist an beiden Seiten durch Sperrholzwande gegen das 

Lager abgeschlossen, um sle so von Salzstaubablagerungen, dle sich 

wahrend des Betrlebes bilden, freizuhalten (Abb. 7). Unterhalb der Bflhne 

ist die Kratzerfiihrungsbahn an den Holzblndern aufgehangt (Abb. 2 u. 4).

Abb. 4. Querschnitt.
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Bel dem groBen Binderabstande von 8,07 m war es notwendig, Zwlschen- 
binder zur Unterstutzung von Buhne, Dachaufbau und Kratzerfiihrungs- 

bahn vorzusehen. Diese Zwischenbinder llegen in der Mitte eines jeden 

Binderfeldes und lagern in den Aussteifungsfachwerken, die zu beiden 
Seiten der Buhne ln HallenlSnge durchgehen.

Die Dachpfetten, die neben den Aussteifungsfachwerken den LSngs- 
verband des Daches bilden, sind mit weit ausladenden Kopfb.lndern ver- 

sehen, die bis zu den Binderuntergurten hinabrelchen 

und diese zuglelch gegen seitliches Ausknicken sichern.

Der StoB der Pfetten befindet sich iiber den Bindcrn.

Ais StoBverblndung dienen aufgelegte, mit den Pfetten- 

enden verdiibelte und verschraubte Holzlaschen, die 

sowohl die von den Kopfbandern erzeugten, wie auch
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Abb. 6. Schnitt c—d durch Brucke mit Anslcht des Sildglebels.

Blick in die Einspeicherungsbiihne im oberen Mlttelteil der Halle.

die im L3ngsverband des Daches entstehenden 

Krafte aufnehmen und iibertragen. In statlscher 

Hlnsicht wurden bei der Berechnung des Hallen- 

daches folgende Belastungsfalle beriickslchtlgt: 

Elgenlast, volle Schneelast, elnseitigc Schneelast, 
waagerechte und lotrechte Komponenten des eln- 

seitlgen Winddrucks, Betriebs- und Verkehrslast 

der oberen Buhne und waagerechter Kratzerschub.

Elnzelne Hallenblnder erhalten noch zusatz- 

llche Belastungen durch die Getriebe der Eln-
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11,615

ZAnktrSO-W 
i mm speicherungsfOrderer. Die gróBten BlnderauflagerkrBfte an den Um 

fassungswanden betragen lotrecht 35,82 t und waagerecht 37,3 t. Abb. ( 
zelgl Ausfiihrungselnzelhelten der Hallenblnder sowie den Aussteifungs 

trager ln den Bilhnenwanden. Die Holzverbindungen wurden in dei 

Cabról-Bauweise ausgefiihrt. Zur Verwendung gelangten Runddiibe 

aus Bongossiholz.
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Abb. 8. Einzelheiten
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Bei dem hier behandelten Bauwerk liegen die Dehnfugen des Beton- 

unterbaues in Abstanden von 24,21 m, und zwar in Mitte der Blnder- 

auflager.

Die Binderfflfie uber den Dehnfugen sitzen nach Abb. 9 auf StahlguB- 
rollenlagern. Dle Rollenuberlagsplatte besteht aus einem Stflck, die Grund- 

platte dagegen ist geteilt, so daB der Unterbau unabhanglg vom Holz- 

aufbau arbeiten kann. Dle ubrigen BinderfuBe wurden mit einfachen 

guBeisernen Platten versehen und mit dem Unterbau verankert. Obwohl 

die gewahlte Verbindung zwischen dem geteilten massiven Unterbau und 

dem durchgehenden hólzernen Aufbau das gegenseitige Verhalten der 

beiden Baustoffe nicht in allen Feinheiten erfaBt, so haben sich doch bei 

aiteren, gleichartig gehaltenen Bauwerken keinerlei Mangel im Laufe der 

Jahre eingestellt. Das Arbeiten der Dehnfugen im Unterbau konnte zu 

verschiedenen Jahreszeiten deutlich beobachtet werden.

Die Wandę des Unterbaues sind in Eisenbeton ausgefiihrt. Sie haben 

neben der Dachbelastung den Druck einer 3,5 m hohen Salzschfittung 

aufzunehmen und sind an den Binderauflagern durch Pfeiier yerstarkt. 

Der gute Baugrund liegt etwa 3 m unter der Hallensohle. Das dariiber 

befindllche Erdreich wurde vor 30 Jahren aufgeschuttet und wahrend dieser 

Zeit mehrfach stark belastet. Um grófiere Fundamentmassen und Erd- 

bewegungen zu sparen, dle bei der Vollgrundung der Pfeiier auf gutem 

Baugrunde notwendig geworden waren, wurde erstmalig die in Abb. 4 u. 10 

dargestellte aufgelóste Fundamentausbildung gewahlt. Das Fundament 

jeder Langswand besteht aus einem oberen durchgehenden Tell, der auf 

dem abgelagerten Boden ruht und aus neun 

tiefliegenden Einzelfundamenten unter den Wand- 

M/teBinderM i pfeilern, die auf gewachsenem Erdreich gegriindet

_________ p|yi] sind. Der AnschluB der Wandpfeiler an die Elnzel-

fundamente geschieht durch Gelenke, die so weit

2Mermt>-

■fisendetonpfeiler

Schnitt/t-B

Abb. 9. Llnks: BlnderfuB uber den Dehnfugen der Langswande,
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Abb. 11. Grenzlagen der Resultierenden

Jnnenkante Y/and

Abb. 10. Fundamente

der Langswande.

Im zweiten und dritten, fflnften und sechsten, achten und neunten 

Binderfeldc sind unter den Sparren Wlndvcrbande angebracht, die die 

Halle in Langsrichtung versteifen.
Wahrend im Betonunterbau Dehnfugen in normalen Abstanden vor- 

gesehen sind, besitzt der Holzaufbau keine solchen. Dehnfugen werden 

auch bel Holzhallen von grOfieren Langen nicht ausgefiihrt, da die Langen- 

anderungen beim Holz im Verglelch zu anderen Baustoffen gerlng sind 

und die Stofiverbindungen der Verbande eine gewisse Verschlebung ais 

Spltzenausgleich zuiassen.

Ansicht X im Binderfundament.

nach aufien verlegt sind, daB sie fur den oberen Fundamenttell im un- 

gOnstlgsten Belastungsfalle noch eine l,84fache Kippsicherheit ergeben. 

Abb. 10 zeigt die Bewehrung der Wandpfeiler und Einzelfundamente.

Die Beanspruchung des abgelagerten Bodens ist gering, sie betragt im 

Hóchstfalle nur 0,685 kg/cm2. Infolge der ungleichmafiigen Beanspruchung 

der Langswande durch Dachlast und wechselnde Salzfiillungen ergibt sich 

ein groBer Streuwinkel fur die Kraftresultierende. Dereń Grenzlagen so

wie die zugehtjrigen Bodenbeanspruchungen gehen aus Abb. 11 hervor.
(Schlufi folgt.)

Uber die Schubfestigkeit bindiger Boden.
Von Dr. B. Tiedemann, Berlin.

Mitteilungen der Preufi. Yersuchsanstalt fur Wasserbau und Schiffbau.

Unter Schubfestigkeit verstehen wir den inneren Wlderstand eines 

Bodens, den er beim Abschervorgang der Verschiebung und Trennung 

seiner Tellchen durch auflere Krafte entgegensetzt. Die auftretenden 

Widerstandskrafte sind elnmal die R e lb u n g , der in der Berflhrungsfiache 

der Bodenteilchen vorhandene tangentiale Wlderstand T gegen eine Ver- 

schiebung, der abhangig ist von dem Druck N  auf diese Flachę und von 

dereń Beschaffenheit: T =  ft N  (u =  Reibungsbeiwert), zum anderen die 

H a ftu ng , mit der die Bodenteilchen aneinanderkleben, sei es durch 

chemische Bindung, sei es durch zwischenmolekuiare Krafte. Diese Haft- 

festigkeit nimmt zu, je mehr die Bodenteilchen durch Sufiere Krafte oder 

durch Kapillarkraft der Menisken in den Bodenporen aneinandergeprefit 

werden (vgl. zu 3). In bezug auf den Aufbau des Bodens ist die GrOfie 

des inneren Widerstandes abhangig:

1. von den Eigenschaften des Bodens, die durch die GrOfie und 

Gestalt der Gemengteile bedingt sind, =  Struktur;
2. von den Eigenschaften des Bodens, die durch die raumllche An

ordnung der Gemengteile gegeben sind, =Textur;
3. von dem Wasserbindevermt>gen der Teilchen und dem Poren- 

wassergehalt.
Die Grenzen zwischen den aufgefahrten Einflufigebieten werden sich 

nicht immer scharf ziehen lassen, es bestehen gegenseitige Abhanglgkelten. 

Wir fOhren noch weiter aus:
Zu 1. Der S tru k tu rw id e rs ta n d  wird um so grófier sein, je gróber 

das Kom ist; auch die Festlgkeit und die Gleichfórmigkeit des Korns 

spielen eine Rolle. Des weiteren ist die Kornform von Bedeutung: Gut 

abgerollte KOrner werden der Yerschiebung weniger Wlderstand entgegen-
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setzen ais nur kantengerundete oder scharfkantige Kórner; piattchenfórmlge 

Teilchen weniger ais kugelige oder stabchenfórmlge.

Zu 2. Der T ex tu rw ide rs tand  ist abhangig von der Lagerung der 

festen Bodenteilchen. Ais MaBstab fiir die Dlchte der Lagerung der 

festen Bodenteilchen dient der Hohlraumantell (Porenvolumen) des Bodens. 

Bei sandlgem Boden unterscheidet man zwei Grenzfaile: lockerste und 

dichteste Lagerung. Denkt man sich z. B. die Bodenteilchen alle ais 

Kugein von g le ichem  Halbmesser und lagert sie so, dafi jede dieser 

Kugeln von sechs anderen beruhrt wird (lockerste Lagerung), so betragt 

der Hohlraum rd. 48°/o ^es Gesamtraums, wahrend bei der dichtesten 
Lagerung, wo jede Kugel von je zwólf anderen beruhrt wird, der Hohl

raum nur 24,5°/o ausmacht. Unglelchkórniger Boden kann sich an sich 

dichtcr lagern ais gleichkórniger, da die Hohlraume zwischen den gróberen 

Bodenteilchen mit den kleineren angefiillt werden. Stark tonhaltige 

Bóden zeigen oft einen andersartigen Aufbau, indem die feinen Teilchen 

hier zu grófieren „Bodenkrumeln” verkleben kónnen. Dies ist fur das 

Yerhalten des Bodens zu Wasser und Luft von grofiem Einflufi. Abb. 1

Krumcltextur von Tonbodcn; Einzelkorntextur Na-Ton. 
eine Wirkung von Al*, Fc-,

Ca-Ionen auf Ton.

Nach Pa 11 mann.

veranschaulicht dle beiden Grenzfaile, die bel feinen bindigen Bóden 

aufzutreten pflegen. Die Anordnung der Bodenteilchen in Kriimel- oder 

Einzelkorntextur hangt von der Art der im Boden enthaltenen Salz- 

lósungen ab.
Zu 3. Das den Bodenteilchen unmittelbar angelagerte Wasser befindet 

sich in verdlchtetem Zustande. Die Dicke dieser verdlchtcten Wasscr- 

hiillcn hangt von der chemischen Natur der Bodenteilchen und dem 

Elektrolytgehalt des Bodenwassers ab: W asse rb indeve rm ógen ,

H yd ra ta tio n s fah ig k e it . Naheres uber diese theoretischen Vor- 

stellungen findet sich im Mittellungsheft 20 der yersuchsanstalt1). Dle 

Wasserhiillen bestlmmen den Abstand zweier benachbarter Bodenteilchen. 

Durch aufiere Krafte wird dieser Abstand geandert, indem die Wasser- 

hiillen teilweise verdr3ngt werden. Bei Entlastung schieben sich die 

Wasserhullen bis zu einem gewissen Grade wieder ein, indem sie sich 

aus dem Porenwasser erganzen. Hydratationskrafte und aufiere Krafte 

stehen in Wechselwirkung. Der zwischen den Bodenteilchen mit Ihren 

verdlchteten Wasserhullen freiblelbende Porenraum kann nun ganz oder 

teilweise mit Wasser erfiillt sein; im letzteren Falle treten Kapillarkrafte 

auf, dle die Bodenteilchen fest aneinanderpressen. Bei Schubfestlgkelts- 

untersuchungen von tonigen, wenig durchiassigen Bóden ist dem Verhalten 

des Porenwassers besondere Beachtung zu schenken. Ein wassererfullter 

Boden hat bei langsam  er Belastung Geiegenheit, sich auf den Wasser- 

gehalt elnzustellen, der seiner Belastung entspricht, d. h. auf den „natflr

lichen” Wassergehalt. In diesem Zustande des „natflrlichen” Wassergehalts 

sind alle Bodenporen satt mit Wasser gefullt, das Wasser nimmt aber an 

der Druckiibertragung nicht teii, es steht nur unter dem Druck selnes 

eigenen Gewichts. Der Druck im Boden iibertragt sich von Bodenkorn 

zu Bodenkorn. Bei schne lle r  Belastung steht, bis der Zustand des 

.natflrlichen” Wassergehalts erreicht ist, bis also alles flberschflssige 

Wasser abgestrómt ist, das Porenwasser unter einer zusatzlichen Spannung, 

die von der Bodenbelastung herruhrt. Das Wasser nimmt In diesem 

Zustande an der Druckiibertragung im Boden tell und entlastet die Boden

teilchen, die nun nicht mehr die ganze Last, sondern nur einen Teii zu 

tragen haben. Sie besitzen daher auch nicht die volle, der Last ent- 

sprechende Reibung usw. Der Schubwiderstand des Bodens ist deshalb 

in diesem Zustande der Wasseriibersattlgung geringer ais im Zustande 

.naturlichen* Wassergehalts. Unter der Wirkung des Oberdrucks fliefit 

allmahlich das Wasser nach Stellen geringerer Spannung; so stellt sich 

der Zustand spannungsfreien Porenwassers, also des „natflrlichen” Wasser

gehalts, mit der Zeit von selbst wieder ein.

Wird der Boden im Zustande des .natflrlichen* Wassergehalts ent

lastet, so Ist das Glelchgewlcht zwischen dem Druck auf die Tonteilchen

1) R. S e ife rt, u. a.: Bestehen Zusammenhange zwischen Rutsch- 
neigung und Chemie von Tonbóden? Berlin 1935. Eigenverlag der 
Versuchsanstait fiir Wasserbau und Schiffbau, Berlin NW 87.

und ihrem Wasserbindevermógen gestórt. Die Wasserhiillen kónnen sich 

wieder mehr auffflllen und erganzen sich aus dem Porenwasser. Im 

letzteren entsteht dadurch ein Unterdruck, und es strómt Wasser von 

aufien zu. Der Strómungsdruck, oder, falls kein Wasser nachstrómt, die 

Kapillarkrafte pressen die Bodenteilchen dichter aneinander. Der Schub

widerstand ist ln diesem Falle grófier ais bei „natiirlichem” Wassergehalt.

Aus vorstehendem geht hervor, dafi mehrere Umstande Einflufi auf 

dle Schubfestigkeit eines Bodens nehmen; man mufi sie in ihrer Wirkung 

kennen, um die Schubfestigkeitsprflfung der Bóden richtig durchfflhren 

und um das Ergebnls fflr praktlsche Aufgaben richtig deuten zu kónnen.

Das erste brauchbare Gerat zur Untersuchung bindiger Bóden auf 

Schubfestigkeit stammt von H. D. K rey , das vor etwa zwólf Jahren zur 

Aufstellung kam, ais er ais Leiter der PreuBischen Versuchsanstalt fflr 

Wasserbau und Schiffbau In Berlin, diesem Instltut eine besondere Erd- 

bauabteilung angliederte. Nach dem Tode Kreys ist das Gerat durch 

seine Mitarbelter und Schfiler im Laufe der Jahre weiter ausgebiidet 

worden durch die Einfiihrung besonderer Scherbflchsen fflr gewachsenen 

Boden, durch Anbringen selbsttatiger AufzeIchnungsvorrichtungen, durch 

selbsttatige Belastungsvorrichtungen usw. Auch von anderer Seite wurden 

unter Belbehaltung des Grundgedankens des Gerats in der Ausbildung 

der Scherbflchse und der Mefivorrlchtung einige Anderungen getroffen.

Das Schubfestigkeitsprflfgerat nach Krey ist durch dle Versuchsanstalt 
fflr Wasserbau und Schiffbau an verschledene Erdbaulaboratorien des In- 

und Auslandes gellefert worden. Das Gerat ist vielen Lesem, besonders 

den Baugrundforschern teils aus frflheren Veróffentlichungen2), teils aus 

elgener Anschauung hlnreichend bekannt. Dle Versuchsdurchfflhrung hat 

gegenflber frflher Insofern eine Anderung erfahren, ais die wabenartlgen Ver- 

tiefungen der Grundplatte zur besseren Druckiibertragung und schnelleren 

Entwasserung der Bodenmasse mit feinem Sand ausgefflllt werden. Dle 

im Kreyschen Gerat getroffene Anordnung, die Abscherebene móglichst 

weit nach der Unterselte des Versuchskórpers zu legen, hat gegenflber 

den von anderen Forschern benutzten Scherbflchsen, dle dle Abscherebene 

in halber Hóhe des Versuchskórpers vorsehen, u. E. den Vorteil, dafi die 

Hóhe des Versuchskórpers recht gering gehalten werden kann; dadurch 

wird eine genauere Druckiibertragung erreicht und der Versuch schneller 

durchfflhrbar, weil das gespannte Porenwasser leichter abstrómen kann. 

Zur raschen Abwicklung von Relhenuntersuchungen mit aufbereltetem 

Boden geht dle Versuchsanstalt so vor, daB sie den Boden In den Scher

bflchsen gesondert unter bestimmten Belastungen bis zur Erreichung eines 

gleichbleibenden Wassergehalts (.des natflrlichen Wassergehalts”) vor- 

drflckt und dann dle Bflchsen zum Abscheren in das Kreysche Gerat 

verpflanzt. Die durch das Umsetzen der Scherbflchsen sich ergebende 

Ent- und Belastung wird ais ungfinstig bezelchnet3). Nach unseren Fest- 

stellungen bleiben dle aus der ganz kurzfrlstlgen Ent- und Neubelastung 

der Proben sich ergebenden Abweichungen in den Schubfestigkeitswerten 

unterhalb der Fehlergrenze des Gerates und splelen deshalb fur praktlsche 

Schubfestlgkeitsuntersuchungen keine Rolle. Bel der Ffllle von Proben, 

die die Versuchsanstalt ais Bauberatungsstelle zu untersuchen hat, und 

bei der Dringlichkelt der melsten Auftrage kommt es darauf an, den 

Untersuchungsgang fflr die einzelne Probe nach Móglichkeit abzukflrzen 

und ein Verfahren zu wahlen, das mit gerlngstem Zeltaufwande dle ver- 

langten Festigkeitswerte mit einer Genaulgkeit ergibt, die fur praktlsche 

Bedtirfnisse geniigt. Fflr rein wissenschaftliche Untersuchungen wird man 

sich nótigenfalls verfelnerter Verfahren bedienen.

Vor Krey haben, soweit bekannt, M u lle r- B res lau4) und N ils  

W es te rbe rg5) Gerate ausgebiidet zur Prflfung der Reibungskrafte lm 

Boden, ohne aber den oben angefflhrten Verhaitnissen bel der Unter

suchung bindiger Bóden gerecht zu werden. 1928 beschrelbt S treck6) 

eine Versuchseinrichtung zur Bestimmung des Schubwiderstandes, die in 

der Hannoverschen Versuchsanstalt fflr Grundbau und Wasserbau aus- 

gebildet ist. Der Boden befindet sich hler In einem zylindrischen GefaB 

und wird durch einen Kolben abgedeckt, der auf seiner Unterselte 10 mm 

hohe radlale Rippen tragt, die in den Boden eingreifen. Die Probe wird 

durch Drehung des Kolbens abgeschert, wobel die Rippen eine ihrer 

Hóhe entsprechende Bodenschicht mitnehmen. Die Auswertung dieser 

Yersuche dflrftc nicht ganz elnfach sein. Soweit bekannt, Ist diese Bauart

2) K rey-Ehrenberg, Erddruck — Erdwiderstand. 4. Aufl. 1932, 
5. Aufl. 1935. —  B. T iedem ann , Die Bedeutung des Bodens im Bau
wesen. Handbuch der Bodenlehre 1932, Bd. X. —  R. S e ife rt, Unter- 
suchungsmethoden, um festzustellen, ob ein gegebenes Baumaterial sich 
fflr den Bau von Staudammen eignet. Mitt. d. V. A. 1933, Heft 14. — 
S e ife rt und Mitarbelter, Bestehen Zusammenhange zwischen Rutsch- 
neigung und Chemie von Tonbóden? Mitt. d. V. A. 1935, Heft 20.

3) W. Loos, Praktlsche Anwendung der Baugrunduntersuchungen. 
1935, J. Springer. S. 33.

4) H. M u lle r-B res lau , Erddruck auf Stiitzmauern. Stuttgart 1906.
5) N. W esterberg , Jordtryck I kohesionara jordarter. Tekn. Tidskrift, 

Stockholm 1921, Heft 3 bis 5.
6) A. S treck , Dle Festigkeltseigenschaften bindiger Bóden. D. Tief- 

bauztg. 1928, Nr. 33.



402 T iedem ann , Ober die Schubfestigkeit bindlger Boden
DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenieurwesen

inzwischen verlassen worden und die Hannoversche Anstalt (jetzt Franzius- 

Institut) hat in ihren neuen Geraten auch die geradlinige Scherbewegung 

bevorzugt. Alle diese Gerate werden mit Feinboden —  mit Korndurch- 

messer unter 2 mm — beschlckt.
Sehr beachtllch sind die neuen Versuchseinrlchtungen des Franzius- 

Instituts mit 1 m2 Scherflache, die gestatten, Scherversuche auch mit 

gróberen, selbst steinreichen Boden durchzufuhren7). J. S t ln y 8) bringt 

die Abbildung eines zwelschnittig arbeitenden Gerats zur Untersuchung 
der Schubfestigkeit von Bóden. B acko fen9) erlSutert eine Einrichtung, 

mit der er Schubfestigkeltsversuche an Bóschungsrutschungen durchgefiihrt 

hat. Ober die Versuchsergebnisse ist naheres nicht bekannt geworden. 

Das Schergcrat nach A. C asag rande10), das die Deutsche Forschungs- 

gesellschaft fflr Bodenmechanik gebraucht, ist in der oben angezogenen 

Arbeit von Loos (S. 34) sowie in einer Arbeit von K u lk a 11) abgeblidet. 

Der Abschervorgang ist ahnlich wie im 

Kreyschen Gerat.

Zur Nachpriifung der mit dem Krey

schen Gerat ermittelten Schubfestigkelts- 

werte entwickelte Verfasser im Februar 
i 933 in der Versuchsanstalt fiir Wasserbau 

und Schiffbau, Berlin, das Rlngschergerat 

nach Abb. 2. Aus der Unterseite eines 

belasteten Yersuchskórpers (Feinboden)

Vergleichsversuche, die an Ton- und Geschiebemergelproben einerselts im 

Erdbaulaboratorium der 'E. T. H., Ziirlch, mit dem Rlngschergerat, ander

seits mit dcm Kreyschen Gerat ln Berlin durchgefiihrt wurden, haben recht 

zufriedenstellende Obereinstimmung gezeigt.
Im Jahre 1936 wurden bel der Versuchsanstalt die Versuche mit dem 

Rlngschergerat erneut aufgenommen. Bei Standsicherheitsberechnungen 

fflr Wasserkraftwerke usw. wurde fur die Bewcrtung des Sicherheltsgrades 

wlederholt die Frage aufgeworfen, welchen Abfall der Gleltwiderstand im 

Boden nach dem Bruch zeigt. Feststellungen mit dem Kreyschen Gerat 

konnten die Frage wegen des kurzeń, dort zur Verfiigung stehenden 

Abscherweges nur teilwelse beantworten (vgl. Abb. 3); eine Kiarung im 

voi!en Umfange erschien aber im Hinblick auf spatere Falle wlchtig. 

Verfasser entwarf nun ein neues Rlngschergerat, dafi die Untersuchung 

sowohl an ungestórt entnommenen Proben ais auch an aufbereitetem

U

Probe 317/25

v-1,o kg/cm2 

WassergchoH m-

Probe 327/25

7 2  3  * 5 6 7  
V erschiebung in mm Yerscbiebung in mm

Bodenprobe 327/25 

B ohr/och X , Tiefe 25,15-26.30

10 2.0 3,0 ty  s 0
Normo/spannung in kg/cm2

0 7 2  3  * 5 6 7
Verschiebung in mm

Abb. 3.

*) P e te rm ann , Bewegung und Kraft bei Ankerplatten. Bauing. 1933, 
Heft 43/44, S. 533.

®) J. S t in y , Zur Schubfestigkeit der Bóden. Geol. u. Bauwesen 1929, 
Heft 1.

9) K. B ackofen , Eine geotechnische Studle. Ztrlbl. d. Bauv. 1930, 
Heft 18.

10) Proceedlngs Am. Soc. of Civ. Engineers, November 1931.
11) K u lk a , Versuche zur Bestimmung der Scherfestlgkeit verschiedener 

Sande und Tone. Bauing. 1932, Heft 33/34.
12) Proceedlngs of the Internat. Conference on soli mechanlcs and 

foundation englneering. Cambridge Mass. 1936, Vol. II, D 11.
ł3) G rune r- H ae fe li, Anleitung zur Untersuchung des physlkalischen 

und statischen Verhaltens koharenter Bodenarten. Schweiz. Bauztg. 1934, 
Bd. 103, Nr. 15 u. 16. Abb. 4.

Abb. 2.

wird ein ringformlger Streifen von 50 cm2 abgeschert. Es wird auf das Dreh- 

prinzip der ersten Hannoverschen AusfQhrung zuriickgegriffen, nur dafi hier 

die volle Kreisscherfiache durch eine Rlngschcrflache ersetzt wird, was die 

Bestimmung der auftretendcn Spannungen sehr erlclchtert. Diese An

ordnung eines in sich zuriickkehrendcn Scherkórpers hat folgende VorteiIe: 

Die Relbung im Gerat selber wird verringert, da der Rahmen nicht mehr 

zum Verkanten nelgt; die Verteilung der Schubspannung beim Abscher- 

vorgang wird glelchmafilger; aufierdem kann die Bewegung in der Scher- 

richtung iiber eine langere Strecke gefiihrt werden, so dafi es gelingt, 

auch den Gleltwiderstand, der nach dem Bruch in der Scherfuge auftritt, 

genau zu messen, eine Angabe, die fiir die Bewertung des Sicherheits- 

grades von Erdbauten von grofier Wichtlgkeit ist. Planmafiige Unter

suchungen mit diesem Rlngschergerat konnten damals wegen anderer 

drlngender Arbeiten nur zum Tell durchgefiihrt werden. Spater hat dann 

Ing. M. J. H vo rs lev , der im Sommer 1933 im Erdbaulaboratorium der 

Vcrsuchsanstalt zu Studienzwecken weilte, bei seinem anschllefienden 

mehrjahrlgen Aufenthalt in Wien im Instltut von Prof. v. T erzagh i von 

sich aus ein Rlngschergerat entwickelt und planmafiige Vergleichsversuche 

durchgefiihrt, deren Ergebnisse, wie er der Versuchsanstalt mitteilt, ln 

nachster Zeit veróffentllcht werden sollen. Das Gerat und elnlge Ver- 

suchsergebnlsse sind beschrieben in den Mitteilungen der 1. erdbau- 

technischen Konferenz von 193612). Die Schweizer Forscher G runer 

und H ae fe li geben 1934ls) ebenfalls die Anregung zum Bau eines 

Ringschergerates. Das Erdbaulaboratorium an der E. T. H., Ziirlch, arbeitet 

—  neben anderen —  bereits selt einiger Zeit mit einem gut durch- 

geblldeten Rlngschergerat nach H a e fe li, und zwar mit einer kleineren 

Ausfiihrung von 60 cm2 und einer grófieren von 200 cm2 Scherflache. Die 

Scherflache liegt dabei in der Mitte der 15 mm hohen Bodenprobe.

Boden zulafit. Neben den systematlschen Untersuchungen 

ln bezug auf den Abfall Im Gleitwiderstande nach dem Bruch 

sollten damit auch zugleich die mit dem Kreyschen Gerat 

gewonnenen Reibungs- und Haftfestigkeitswcrte fiir ver- 

schledene Bóden nachgepriift werden. Es wurde deshalb 

absichtllch von einigen baulichen Elgenhelten des Kreyschen 

Gerats abgegangen: so wurde z. B. die Scherebene in die 

halbe Hóhe des Versuchskórpers gelegt, und anstelle durch 

wabenartige Vertiefungen wurde der Boden durch Messer- 

roste gefafit.

Beschreibung des Ringschergerats und seines 

Untersuchungsganges.

Die elgentliche Scherbiichsc besteht in ihren Haupttellen (vgl. Abb. 4 u. 6) 

aus dem Ringpaar a, a„, dem Deckelrlngstiick b mit Messerrost und Draht- 

gewebefilter und dem Fufirlngstiick c mitMesserrost. Letzteres ist mit Zapfen 

versehen, die ln Vertlefungen der Grundplatte d des Schergerats greifen.

Die Scherbiichse wird wie folgt beschlckt: Zum Ausstanzen von 

Proben aus gewachsenem bindigen Boden benutzt die Versuchsanstalt 

Messingzyllnder von 15 cm Durchm. bei etwa 20 cm Hóhe. Zum Schub- 

versuch wird der Biichseninhalt um etwa 22 mm aus dem Zylinder heraus- 

gedriickt und mit Hilfe eines feinen Klavlersaltendrahtes eine Scheibe ln 

einer Dicke von 22 mm abgeschnltten. Aus dieser Scheibe wird nun der 

Versuchskórper fflr den Scherversuch ausgestanzt. Das Ringpaar al a2 
wird durch diinne Blechrlnge (lediglich Halteringe, die spater entfernt 

werden) am Deckelrlngstiick b befestigt und mittlg auf die Bodenscheibe 

gesetzt, so dafi sich die Ringschneiden auf dem Boden abzeichnen. Die 

Gerateteile werden dann nochmals abgehoben, und aus der Bodenscheibe 

wird mit einem Messer der mittlere Teil von etwa 7 cm Durchm. heraus-
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wird vom Deckelringstflck b abgehoben und auf der anderen Seite ab-

geglichen. Der Versuchskórper hat also jetzt die genaue Hóhe des Ring-
paares ax a2 von 20 mm. Es werden nun

aufeinandergesetzt: zu unterst das Deckel- ^ ----

ringstiick b mit dem Messerrost nach oben, / / ' ' —— —
darauf (gegebenenfalls durch einen Halte- / /  /  \\

ring zentriert) das getulłte Ringpaar a2 ^
mit den Schneiden nach oben und darauf / \
mit dem Messerrost nach unten das FuB- ~ . . _ L

ringstiick c. Auf diese Stapeiung wird nun \

OrahtgeKcbc

i il I

von Hand so kraftig gedrflckt, dafi sich der Messerrost des Fufiringstflckes c 
in den Boden drilckt und diesen halb aus dem Ringpaar ax a2 hinaus in 

das Deckelringstflck b und dessen Messerrost schlebt. Das Beschickcn 

der Scherbuchse in dcm vorbeschriebenen Umfange dauert bei BOden, 
die sich gut mit dcm Messer bcarbelten lassen ohne zu bróckeln, etwa 

5 min. Bei Bodenproben mit kleinerem Durchmcsser ais 15 cm werden 

mit Hilfe einer besonderen Stechform cinzelne Kreisrlngabschnltte aus 

22 mm dicken Bodenscheiben ausgestochen, die dann zum vollen Krels- 

ring anelnandergefflgt werden (vgl. Abb. 5). Auf diese Weisc sind Boden

proben, die aus grófierer Tiefe mit der Bodenstanze der Versuchsanstalt 

entnommen waren, auf Schubfestigkelt im ungestórten Zustande unter

sucht worden. Der Durchmcsser des Stanzrohres betragt rd. 10 cm.

mufi so hoch cingebracht werden, dafi er im Endzustande etwa 22 mm 

mlfit. Fflr eine Fflllung des Rlngschergerilts wird der Inhalt aus 

zwei Kreyformen benótigt. Beim Abschervorgang selbst ist das Fufi- 

ringstflek festgehalten, und das Deckelringstflck wird um einen 

Zapfen, auf dem ein Kcgelrollenlager steckt, gedreht. Die Normal- 

last ist mlttig angcbracht. Die Schublast wirkt- ais Kraftepaar an 

einer Sellschelbe in einer Ubersetzung 1 :5. Dic Selle fflhren flber 

kugelgelagerte Rollen zu einer Brflcke, die ais Gewichtsschale dient. 

Der nebenstehende Querschnitt von dem Gerat (Abb. 6) und das 

Belastungsschema (Abb. 7) ergBnzen das Gesagtc, auch wird auf weitere 

Einzelhelten bei der nachstehenden Besprechung der Versuche hln- 

gewiesen. (Schlufi folgt.)

Die Briickenbauten der Stadt Berlin in den beiden letzten Jahren.
Von Stadtbaudlrcktor Langer und Magistratsbaurat Emmrich, Berlin.

(Schlufi aus Heft 25.)

Wiesenbrflcke. Zwischenpfeiler sind auf der Bahnhofseite aus asthetischen Grflnden ais

Im Zusammenhang mit dem Bau der Nordsfld-S-Bahn ergab sich Pendelrahmen (Abb. 34) und auf der anderen Seite ais Pendelstfltzen 

durch die Anlage des neuen Bahnhofs Humboldthain der Umbau der ausgebildct worden,

im Jahre 1891 erbauten Uberfflh- — —

rung der Wicsenstrafie flber die ~~~
Stettlner Bahn. j ^*"7 I

Die Ausfiihrung des Bau- mMgs '  .............. -im -
werks geschah mit Ausnahme der Wiicrkger
Widerlager und der Stfltzen- und O.KBuUtig t ws ^ ___

Rahmenfundamente, die wegen ; JO;MĄ.
lhres Zusammenhanges mit den \ ' V , 1 j -
Glelsverlegungsarbeiten von der ' J 
Reichsbahn hergestellt wurden,

durch die Stadt.  ̂ ŝan AsphdlfeiMonpIctteii m limkalkmrlel mtegt

Der neue genietete j Bkblung Scm UsenbeWalten HartguBosphcIt
stahlerne Uberbau aus t ' „„ .._______  Jca ®'"llclc!le
St 37 Ist ein durchlaufen- " J"  ’ §{F *
der Trager flber drei V w  ~ w  Hir

Offnungen mit Stutz- f i f : ---- f c |o L - J Ł ---
welten von 11,80 + 9,906 ^  . f  f

+  16,60 m (Abb. 33). Es U  L 1
sind neun Fahrbahn- ^  j j

haupttrager mit einem < U

gcgenseitlgen Abstande , j ,js,si_______ g  ______  cl Bm
von etwa 2 m und r  ' •• y w *   ........■ - —w- "

sechs Gehwegtrager bel | -me’/  -...

einer Gesamtbrflcken- ’’ ,w2
breite von 26 m an- L— —--------------------------

geordnet. Die beiden i

Alle Rechte vorbehaltcn.

SsMckes
Widerlager

SOtjSO}

Widerlpgsrigi t f l j l

geschnitten. Das Stanzgerat aL a2 b wird nun erneut auf die Bodenscheibe 

gesetzt und ohne zu verkanten eingedrflckt, so dafi der Raum zwischen 

dem Ringpaar a i a2 satt mit Boden gefflllt ist. Dann wird das Stanzgerat 

mit den Schneiden nach oben gelegt und oben abgeglichen. Danach 

werden die Halteringe cntfernt, und das mit Boden gefflllte Ringpaar a1 a2

Ahnlich kann auch aufbereiteter Boden, der In Kreyschen Scher- 

bflchsen unter einer bestimmten Auflast vorgedrflckt wird, mit dcm 

Rlngschergcrat auf Schubfestigkcit geprflft werden. Der Rahmen der 
Kreyschen Scherbflchse ist viereckig bei 10 X  10 cm innen. Der Boden
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Trotz der sehr gcdruckten Bauhóhe konnte das Stahlgewicht des 

Oberbaues elnschl. Rahmen, Stiitzen und Lager mit 290 kg/m2 Briicken- 

grundfiache bei einer Verkehrsbelastung nach DIN-Klasse 1 aufierordentlich 

gering bemessen werden.

Das fertige Bauwerk ist aus Ab 

bild. 35 ersichtlich.

______ija _______________________________________j Gaswerkbriicke in Tegel.

WmKlmpflasferin&malmorlel\ Die in den Jahren 1904 bis 1906

rj uu /f™ j im Zuge der Spandauer Strafie iiber
j  m 11 einen Stichkanal des Gaswerkhafens

^  zum Tegeler See erbaute Briicke war

| s tto b  j .h o  f t  \ T j J |  in baufailigem Zustande und geniigte
■ , nicht mehr den Verkehrslasten. Unter

,m \ tellweiser Erhaitung der alten Wider-
-o,6S Ęfi tss 0,65—i—-j lager wurde eine Walztragerbriickc In

'_Beton vorgesehen. Die Stiitzweite

betragt 10,65 m, die Fahrbahnbreitc
9 m und die Gehbahnbreiten je 

3,75 m (Abb. 36). Fiir die Fahrbahn kamen Peiner Trager IP 4 0  im 

gegenseitigen Abstande von 65 cm in Fullbeton 1 : 5 zur Verwendung. 

Dle im Juli 1935 fertiggestellte Brucke ist aus Abb. 37 ersichtlich.

Nordgrabenbrucke „An der Priesterkoppel“.

Im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms wurden u. a. Mittel 

fiir den Weiterbau des Entwasserungsgrabens zwischen der Panke und

Ansicht tinassckilt

Kahton

±3Ul j>iięs_Wishk_



Ausfiihrung kam ein Eisenbeton-Gerberbalken mit drei Haupt

tragern und einer Stiitzweite zwischen den Stiitzen von 9,27 m): 

zwei Kragarme von je 0,90 m und auf jeder Seite ein ein- 

gehSngter TrSger von 6,78 m Stiitzweite (Abb. 38). Die 
Stutzen sind mit dem Mitteiteil fest verbunden, so daB ein 

Rahmengebllde entsteht. Die in einem Abstande von 2,92 m 

liegenden Haupttrager uberfuhren einen Fahrdamm von 5,20 m 

Breite und zwei Gehwege von je 1,50 m Breite (Abb. 39).

Das Bauwerk ist auf Abb. 40 dargestellt.

MłSS.
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Abb. 44.

8cm 'tSfoHedie!en

M a i

dem Tegeler See, genannt Nordgraben, zur Verfiigung gestellt. Wahrend Brucke im Zuge der Zimmermann- und LindenstraBe.

die grOBeren, den Graben kreuzenden Strafien mittels gewólbter Durch- Der Ausbau der genannten StraBe erforderte den Neubau der

lasse unterfahren wurden, stellte man die Oberfuhrung der StraBe ,An der hólzernen Fahrbriicke iiber die Wuhle, die nur fur Lasten bis zu 3 t

Priesterkoppei'iiber den Nordgraben durch ein Briickenbauwerk her. Zur befahrbar war.
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Zur Ausfiihrung kam eine flber drei Offnungen durchlaufende Eisen- 

betonbrficke mit Stfltzweiten von 3,50 + 5,00 + 3,50 m (Abb. 41). Das 

System ist eine Eisenbetonbalkenplatte von 40 cm Dicke, die auf

14 Eisenbetonbohrpfahlen, System »Aba 

Lorenz* 32 cm Durchm., ruht. Wegen der 

schlechten Untergrundverh31tnlsse mufiten 

die Pfahle, die unter den Endauflagern 

eine Kopfbewehrung erhlelten, zum Teii 

In Langen bis zu 19 m ausgefiihrt werden.

Oberfiihrt werden ein 6 m brelter Fahr

damm und zwei Gehwege von je 1,50 m 

Breite (Abb. 42).

Golfplatzbrflcke.
Die Tleferlegung der Kónigstrafie in 

Wannsee und der Zufahrt zum Golfplatz 

machte den Bau eines Fufigangersteges 

iiber dle Zufahrtstrafie notwendig. Zur Aus- 

fuhrung gelangte eine Eisenbetonbogen- 

brflcke von 12,40 m Stiitzweite bei einer 

Gesamtlange von 19,20 m und einer Breite 

von 3,40 m in der zweiten Halfte des 

Jahres 1936 (Abb. 43).

Unterfflhrung der 
Boxhagener StraBe.

Dle alte Unter- 

fiihrung der Box- 

hagener Strafie unter 

den Reichsbahnglei- 

sen, im Volksmund 

.Grofie Tonne* ge- 

nannt, erwies sich im 

Laufe der Zeit ais zu 

schmal, unflbersicht- 

lich und daher ver- 

kehrsgefahrlich. Dle 

Verkehrspolizei 

nahm daher wieder- 

holt Anlafi, auf Be- 

seltlgung des unhalt- 

baren Zustandes zu 

drlngen. DerUmfang 

der Arbeiten ist sehr 

betrachtllch, da acht 

Glelse zu iiberfiihren 

sind. Das neue Bau

werk liegt schief zu 

den Gleisen der 

Reichsbahn und ist 

den Baufluchten der 

Boxhagener StraBe 

entsprechend mit 

22,60 m 1. W. an- 

gelegt worden. Die 

beiden Nordringan- 

schlufigleise wurden 
auf eingleisigen T rog- 

briicken mit 28,60 m 

Stiitzweite iiberfflhrt 

(Abb. 44). Die voll- 

wandigen Haupttra- 

ger sind genietet 

und bestehen aus 

St 52, die Fahrbahn- 

konstruktion, eben- 

falls genietet, aus 

St 37.
Im Bereich der 

Ring-, Gflter- und 

Anschlufiglelse ist 

wegen der vorhan- 

denen Weichenver- 

bindungen eine Deck- 

briicke vorgesehen 

worden. Den Quer- 

schnltt des Bauwerks 
zeigt Abb. 45. Dle vorhandene Bauhóhe von 1,75 m erforderte eine Ver- 

rlngerung der Stfltzweiten. Es wurden am Rande der Burgersteige Stfltzen 

angeordnet, die durch blegungsfeste Unterzflge verbunden sind. Dle Stfltz-

welten der Haupttrager (Gerberbalken) betragen 6,80 + 15,78 + 6,80 m. 

Die Stfltzen und Unterzflge bestehen aus St52, die Fahrbahntafel aus 

St 37. Samtllche Konstruktionsteile sind genietet. Ende 1936 konnte nach
Fertlgstellung des Bauwerks (Abb. 46) die 

Unterfflhrung fflr den Strafienverkehr frei- 

gegeben werden.

Brflckenbauten im Zuge der Verbindungs- 
strafie Halensee—Messegelande.
Dle unmlttelbare Verbindung zwischen 

dem Messegelande und Halensee stellte 

bisher der stark gewundene veriangerte 

Kronprinzendamm her (Lageplan, Abb. 47). 

Diese Strafie entsprach mit ihren starken 

Krflmmungen und ihrer ungenugenden Breite 

In keiner Weise den an sie gestellten Forde- 

rungen und war bei grófieren Veranstaltungen 

nicht ln der Lage, den Verkehr ln beiden 

Richtungen aufzunehmen. Sie konnte nur 

ais Behelfzustand angesehen werden, zumal 

die Unterfflhrungen unter den Verbindungs- 

glelsen Grunewald— Halensee und Grune- 

wald—Westend nur eine Breite von 7 m 

aufwiesen.
Die neue leistungs- 

. fahlge Verbindungs-

! strafie geht im

i Norden durch dle

j alte Nordschlelfe der

i Avus, wodurch eine

Ver!egung der 

| Schleife notwendig
wurde. InlhremVer- 

lauf nach Sflden 

kreuzt die StraBe zu

nachst mittels einer 

im Jahre 1928 errich- 
teten stahlemen Bo- 

genbriicke von 58 m 

Spannweite und 37 m 
Breite die Vorort- 

gleise am Bahnhof 

Westkreuz, anschlie- 

fiend dle Zufahrt- 

gieise zum Abstell- 

bahnhof Grunewald 

und die Verblndungs- 

glelse Grunewald— 

Westend und Grune

wald— Halensee. lm 

siidlichen Teile fflhrt 

die Strafie iiber das 

ehemalige Lunapark- 

gelande zum Kur- 

fflrstendamm.
Fflr dle neue 

schlenenfrele Kreu- 

zung mit den Reichs- 

bahnglelsen wurde 

die Errlchtung von 
drei neuen Unterfflh

rungen erforderllch, 

die eine durchschnitt- 

llche llchte Weite von 

35 m erhalten haben. 

Die beiden zu ver- 

breiternden Unter

fflhrungen unter den 
Reichsbahnglelsen 

Grunewald-Westend 

und Grunewald— 

Halensee erhlelten 
je zwei einglelsige 

stahlerne Oberbau

ten von 43 bzw. 37 m 

Lange (Abb. 48), dle 

die Strafie spitz-

winkllg kreuzen. Die Oberbauten sind ais Gerbertrager flber vier Off

nungen ausgebiidet. Die lichte Weite zwischen den Widerlagern betrSgt 

35,50 m und Ist in zwei Bflrgersteige von je 6,05 m, zwei Rlchtungs-
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Abb. 49.

Abb. 50.

Abb. 51.

Abb. 52.
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fahrdamme von je 7,50 m und einen Strafienbahnkórper von 8,40 m Breite 

aufgeteilt. Die Zwlschenstutzen sind ais dreistielige Portalpendeirahmen 
ausgebildet (Abb. 49).

Das grófite der drei neuen Bauwerke ist die Unterfuhrung unter den 

Zufahrtgleisen zum Abstellbahnhof Grunewald. Es ist ais Eisenbeton- 

bogenbrflcke, bestehend aus zwei eingespannten Bogen von je 16,30 m 

llchter Weite und einem Mittelpfeiler von 1,50 m Dicke, ausgefiihrt 

(Abb. 50). Zwischen dem Schaft und dem Fundament des Mittelpfeilers 
ist ein Gelenk angeordnet, um dle 

Abmessungen des Fundaments in 

kleinen Grenzen halten zu kónnen.

Dle Brucke stellt somit ein funffach 
statischunbestimmtesSystem dar. Dle 

beiden Gewólbe nehmen Richtungs- 

verkehr auf, und zwar durch je einen 

Fahrdamm von 7,5 m, einen elgenen 

Strafienbahnkórper von 3,8 m und 

einen Burgerstelg von 5 m Breite. Die 

insgesamt 52 m lange Unterfuhrung 

wurde unter Beriickslchtlgung des 

Eisenbahnbetriebes in vler Bauab- 

schnitten hergestellt.

Besonderer Wert ist auf ein 

asthetlsch befriedigendes Aussehen 

der Bauwerke gelegt worden. Dle

Stlmflachen der Gewólbebrflcke und Abb.

samtliche Stlmflachen der Wider-

lager und Stfltzmauern wurden daher mit Elsenklinkern in Klosterformat 

verblendet. Zwei Hoheitszeichen in Muschelkalk von 5 m Lange nach 

dem Entwurf des Berliner Blldhauers Albert Kraem er zieren die 

beiden Ansichtflachen der Gewólbe. Die Gewólbeuntersichten, fur die 

Blechschalung zur Verwendung kam, wurden unbearbeitet gelassen und 

nur geschlammt.

Die Bauarbeiten fflr die neuen Unterfflhrungsbauwerke wurden im 

Mai 1934 in Angriff genommen. Am 22. Juli 1936 konnte die neue 

Strafie mit den fertlggestellten drei neuen Unterffihrungen (Abb. 51, 

52 u. 53) dem Verkehr flbergeben werden.

Aufier den genannten wichtigen Brflcken-Neu- und Umbauten ist 
eine grofie Anzahl zum Teil sehr umfangreicher Brflckeninstandsetzungen 

und kleinerer Brflckenumbauten durchgefflhrt worden.

Der Eisenbetonbauweise ist in 
vielen Failen aus Grflnden der Roh- 

stoffversorgung gegenuber den Stahl- 

konstruktionen der Vorzug gegeben 

worden. Aus den zahlreichen Ab- 

bildungen ist ersichtlich, dafi es im 

Hinblick auf die enge Bebauung 
Berlins und mit Rflcksicht auf die be- 

stehenden Verkehrsverhaltnisse unter 
sehr ungiinstigen Bedingungen doch 

gelungen ist, Bauwerke zu erstellen, 

die ais eine Bereicherung des Stadt- 

bildes anzusehen sind.

Brflckenbauten im Zusammcnhang 

mit dem Umbau der Mflhlendamm- 

staustufe und dem Bau der Verbin- 

dungsstrafie Zoo—Tiergarten, die Neu- 

bauten der Warschauer Brflcke und 

der Berliner Torbrflcke in Spandau 

sind u. a. Bauvorhaben, die wegen ihres Umfanges und ihrer verkehr- 

lichen Bedeutung zur Zeit besondere Beachtung verdienen.

Auch fflr die Zukunft ist die Erneuerung einer groBen Anzahl 

unzureichender Brflckenbauwerke vorgesehen. Dle Lósung besonders 

dankenswerter Aufgaben fflr den Bruckenbau ist mit dem Ausbau der 

Berliner AusfallstraBen verbunden.

Yermischtes.

sind am linken Ufer monumentale Treppenanlagen vorgesehen, am rechten 
Ufer ist dagegen, um Verkehrskreuzungen dicht vor der Brflcke zu ver- 
meiden, eine unterirdische Verbindung geschaffen.

Im Jahre 1808 war dle alte Brflcke (Jcnabrflcke), die aus drei steinernen 
Bogen bestana, begonnen worden; sie wurde 1815 fertiggestellt. Diese 
Brflcke hatte eine nutzbare Breite von 13,70 m, wovon 8,10 m auf den Fahr
damm entfielen. Nachdem mehrere Piane zur Verbreiterung der Brflcke 
entsprechend dem neuzeitlichen Verkehr failen gelassen waren, wurde 
im Rahmen der Vorbereitungen fflr die Weltausstellung die nachfolgend 
erlauterte Ausfflhrung in Angriff genommen.

Ansicht und GrundriB der Brflcke zeigt Abb. 1. Die alte Steinbogen- 
brflcke ist in ihren tragenden Teilen belassen worden. Die zu beiden 
Seiten vorgesehenen Verbreiterungen der Brflckendecke ruhen auf neuen 
Strompfeilern, die in der Flucht der alten Pfeiier, jedoch unabhangig von 
diesen, in trockenen Baugruben gegrfindet sind. Dle lichten Offnungen 
der neuen Steinbogen sind ebenso wie die der alten Brflcke durchgehend 
28 m gewahlt, Ihre Pfeilhóhe ist 1,44 m. Zwischen die alte Stelnbrflcke und 
dle im lichten Abstande von 7,15 m vorgelagerten neuen Bogen spannen 
sich stahlerne Quertr3ger, an die die Kabel- und Wasserleitungsrohre In 
besonderen stahlernen Gestellen angehangt sind. Dle Aufienansichten der 
Brflcke sind ebenso gestaltet worden wie die der ursprflnglichen Brflcke. 
Ein Querschnitt der Brflcke ist in Abb. 2 dargestellt.

Jeder der neuen Strompfeiler hat unterhalb des Wasserspiegels einen 
massiven Betonkórper, der auf 32 Eisenbetonpfahlen von 35 X35 cm Quer- 
schnitt ruht. Die zwischen den alten und je einem vorgelagerten neuen 
Strompfeiler geschlagenen beiden Stahlspundwande sind, um jede Be- 
einfiussung der alten Grflndungen durch die neuen zu verhindern, im 
Flufibett belassen worden. Durch die Verbreite;ung hat das endgflltige 
Bauwerk nun eine Fahrbahnbreite von 22 m erhalten; aufierdem sind beider- 
seits der Fahrbahn Fufiwege von je 6,50 m Breite vorgesehen (Abb. 3).

Die Kosten fflr die Brflckenerweiterung belaufen sich auf 12 Mili. 
Franken.

Unabhangig von dem Gesamtplan der Ausstellung wurde gleichzeitig 
die Strafienunterfflhrung vor dem Zugange zur Brflcke am rechten Ufer

Abb. 2.

Deutsche Reichsbahn. Die Deutsche Reichsbahn stellt gegenwartig 
und in den n3chsten Jahren eine grófiere Anzahl von BeamtenanwSrtern 
(Dienstanf3ngern) fflr ihre technischen Beamtenlaufbahnen ein. Sie hat 
hierflber jetzt ein Merkblatt herausgegeben, das alle n3heren Angaben 
flber diese Beamtenlaufbahnen enthalt (Bedingungen, Diensteinkommen, 
Aufstiegmóglichkeiten usw.). Die Reichsbahndirektionen fibersenden dieses 
Merkblatt auf Anfordern kostenlos an alle Bewerber.

Verbreiterung der Seinebrficke zwischen Marsfeld und Trocadero 
in Paris. In Gćn. Civ. 1937, Bd. CX, Nr. 10, flndet sich ein Bericht flber 
die Erweiterung der Seinebrflcke, die zum Gel3nde der Pariser Welt
ausstellung fflhrt. Die Brflcke soli den Besuchern der Ausstellung ais 
Zugang und zum Oberblick flber das Gel3nde dienen. Zu dem Zwecke
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m Zuge der Tokio-Allee durchgefflhrt. Die Unterfflhrung hat ln dem flber- 
deckten Tell eine Lange von 120 m; daran schliefien sich belderseits 
Rampen von je 80 m Lange und 6%  Steigung an. Die lichte Weite der 
Unterfflhrung Ist 14 m, wovon 12 m auf die Fahrbahn entfallen. DerQuer-
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FOrderwalzen werden durch die Laufrader 2 angetrleben und haben wellen- 
fOrmlgen Umfang, so dafi ein slcheres HerausbefOrdern der zahen Masse 
ermOglicht ist. Die zwischen den Walzen und den Trlchterwanden 4 ent- 
stehenden Spalten sind durch Klappen 11 abgedeckt, die an den Trichter- 
wanden gelenklg angebracht sind und mit ihren frelen Endkanten auf 
dem Umfang der Walzen schlelfen. Vor und hinter dem Behaiter sind 
ein Planlerblech 13 und eine Planierwalze 14 angebracht.

schnitt der Unterfflhrung Ist aus Abb. 4 erslchtllch. Wahrend der Dauer 
der Ausstellung sind Seltenwege von 3 m angelegt, die jedoch spater auf 
schmale Gehwege von je 1 m Breite eingeschrankt werden.

Die Bauarbeiten waren wegen der Notwendigkelt, den Verkehr auf 
der Brflcke aufrecht zu erhalten, besonders erschwert. Die Sohle der Unter
fflhrung ist durch einen Betonbogen mit schwerer Elsenbewehrung gegen 
den Grundwasserdruck geschfltzt. In den Seltenmauern beflnden sich 
Sammelrohre zur Ableitung des Wassers. Am Ende der einen Rampę liegt 
unmittelbar unter der Sohle ein grofier Sammelkanal der westlichen Stadt- 
entwasserung. Die Decke der Unterfflhrung ist gemafi den mlnisteriellen

Abb. 4.

Bestimmungen von 1934 fflr Lasten bis zu 30 t bemessen. Die Dicke der 
Decke ist Im Zuge der Seinebrucke 2,40 m, in den Seitenteilen 1,30 m.

Die Beleuchtung der Unterfflhrung wird durch in Abstanden von 3 m 
aufgestellte Latemen im mittleren Teil erzlelt, wahrend an den Enden, 
also am Obergang zu den offenen Rampen, eine dichtere Anordnung vor- 
gesehen ist, um bei der Ein- und Ausfahrt den Unterschled zwischen der 
kflnstlichen Beleuchtung und dem Tageslicht abzuschwachen. — Zs.—

Patentschau.
Fahrbare Vorrichtung zum Auftragen eines bituminSsen Belages, 

insbesondere auf KanalbOschungen. (KI. 84a, Nr. 609167 vom 28.3.1931 
von Naamlooze Vennootschap De Bataafsche Petroleum Maatschapplj 
in Haag, Holland.) Um bel jeder Neigung der Arbcitsfiache des Bitumen- 
behaiters einen gleichmafilgen Ausflufi der aufzutragenden Masse zu er- 
zielen, besteht der Behaiter aus zwei Halften, die in der Fahrtrichtung 
gegeneinander schwenkbar und an ihren unteren Enden mit FOrderwalzen 
versehen sind. Auf dem Fahrgestell 1 mit den Laufradern 2 ist ein Trag- 
rahmen 15 fflr den Bitumenbehaiter 3, 4 mittels Zapfen 12 schwingbar 
gelagert. Um die beiden Halften des Behaiters in der Fahrtrichtung 
gegeneinander schwenkbar zu machen, sind die Halften mit Ihrer trichter- 
fOrmigen Wandung an Zapfen 5 im schwingbaren Tragrahmen 15 gelagert. 
Am unteren Ende jeder Halfte ist eine 
FOrderwalze 6 angeordnet und mit ihrer

Behalterhalfte schwenkbar. Die Drehachsen der FOrderwalzen liegen 
nahezu auf den Veriangerungslinlen der Behalterwande. Die FOrder
walzen 6 sltzen an den unteren Armen von um Zapfen 8 schwenkbar 
gelagerten Wlnkelhebeln 7, an dereń oberen Armen Zugfedern 9 an- 
greifen und die unteren Hebelarme gegen Anschiage 10 drflcken. Die

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. Deutsche  R e ichsbahn . a) Reichs- und 

Preufilsches V e rkeh rsm in is te r ium , E is e n b a h n a b te ilu n g e n . Er- 
nannt: zum Reichsbahnamtsrat: Relchsbahnoberlnspektor Bangert.

b) B e tr ieb sve rw a ltung : Ernannt: zum Relchsbahnrat: die Reichs- 
bahnbauassessoren Brust in Breslau und SDr.=3ng. S o ltau  bei der RBD 
Berlin.

Versetzt: die Reichsbahnoberrate G e ier, Dezernent der RBD Oppeln, 
ais Dezernent zur RBD Hannover, SDr.=3ng. T ro itzsch , Dezernent der 
RBD Wuppertal, ais Dezernent zur RBD Erfurt, M ango ld , Vorstand des 
Betriebsamts Neustadt (Weinstrafie), ais Dezernent zur RBD Stuttgart, 
H aese ler, Dezernent der RBD Wuppertal, ais Referent ins RVM, 
Eisenbahnabteilungen, A ngres, Vorstand des Betriebsamts Dflssel- 
dorf, ais Dezernent zur RBD Wuppertal, Max M fllle r , Dezernent der 
RBD Essen, ais Dezernent zur RBD Mflnchen, H arm s, Vorstand des 
Betriebsamts Beuthen (Oberschles.), ais Dezernent zur RBD Oppeln, Karl 
K rause, Vorstand des Betriebsamts Oppeln 2, ais Dezernent zur RBD 
Mflnster (Westf.), P lagge , Vorstand des Betriebsamts Minden (Westf.), ais 
Dezernent zur RBD Hamburg, Werner F ischer, Vorstand des Betriebs
amts Hirschberg (Riesengeb.), ais Dezernent zur RBD Berlin und Andreas 
B raun , Vorstand des Betriebsamts Siegen, ais Dezernent zur RBD Kassel; 
die Relchsbahnrate ®r.=3ng. D ieh l bel der RBD Karlsruhe ais Dezernent 
zum RBZ Mflnchen, Rudolf Schau, Vorstand des Betriebsamts Osnabrflck 1, 
ais Dezernent zur RBD Essen, S pangenberger, Vorstand der Bau- 
abteilung Eisenach der Reichsautobahnen, ais Vorstand zum Betriebsamt 
Neustadt (Weinstrafie), W elhe, Vorstand des Betriebsamts Hoyerswerda, 
ais Vorstand zum Betriebsamt Nflrnberg 1, R flters, Vorstand des Neu
bauamts Glatz, ais Vorstand zum Betriebsamt Ludwigslust 1, Kramer- 
N fitte l bel der RBD Mflnster (Westf.) ais Vorstand zum Betriebsamt 
Dortmund 2, Bogenschfltz , Vorstand des Neubauamts Karlsruhe, ais 
Vorstand zum Betriebsamt Siegen, Hacker bei der RBD Stuttgart ais 
Vorstand zum Betriebsamt Osnabrflck I, B aum garte l bel der RBD 
Halle (Saale) ais Vorstand zum Betriebsamt Erfurt 1, Kurt Schiitze bel 
der RBD Oppeln ais Vorstand zum Betriebsamt Hoyerswerda, Nergert bei 
der RBD Hamburg ais Vorstand zum Betriebsamt Hirschberg (Riesengeb.), 
Max Koch bel der RBD Karlsruhe ais Dezernent zur RBD Oppeln, 
2)r.=3ng. Eger bel der RBD Koln zur RBD Mainz und Lay, Vorstand 
des Neubauamts Dflsseldorf 2, ais Dezernent zur RBD Karlsruhe; die 
Reichsbahnbauassessoren Brflckner, Vorstand des Neubauamts Stettin 1, 
ins RVM, Eisenbahnabteilungen, E ng le rt bei der Obersten Bauleitung der 
Reichsautobahnen in Frankfurt (Main) ais Vorstand zum Neubauamt Karls
ruhe, Ra mm bel der RBD Halle (Saale) ais Vorstand zum Neubauamt 
Wittenberg und S tle r l bel der RBD Berlin zur RBD Mflnster (Westf.).

Obertragen: den Direktoren bel der Reichbahn Eggert, Dezernent 
der Oberbetrlebsleitung Ost in Berlin, die Geschafte des Oberbetrlebs- 
lelters daselbst und dem Reichsbahnbauassessor G eh lh a r bei der RBD 
Stettin die Stellung des Vorstandes des Neubauamts Stettin I.

Uberwlesen: Relchsbahnrat Elimar H o ffm ann , Vorstand des Schmal- 
spurbahnamts Beuthen (Oberschles.), ais Vorstand zum Betriebsamt daselbst.

In den Ruhestand getreten: Dlrektor der Reichsbahn-Oberbetriebsleltung 
Ost in Berlin Voegeler; die Direktoren bei der Reichsbahn Zander, 
Abteilungslelter der RBD Berlin, und Krefi, Abteilungslelter der RBD 
Stettin; die Reichsbahnoberrate Z lp le r , Vorstand des Betriebsamts Hamm 
(Westf.), und Maximilian B runner, Dezernent der RBD Saarbrflcken.

Gestorben: Reichsbahnoberrat Karl H flbner, Dezernent der Obersten 
Bauleitung der Reichsautobahnen ln Stuttgart.

Im Ruhestand verstorben: Vizepr3sident F ritsche in Berlin, zu- 
letzt Abteilungsleiter der RBD Hannover, und Regierungsbaurat ROhmer 

in Dessau, zuletzt Vorstand des Betriebsamts Dessau 2.

Bayern. Mit Wirkung vom 1. Junl 1937 wurde der Regierungsbaurat 
1. Klasse am Strafien- und Flufibauamt Bayreuth Hans Kobm ann ln 
gleicher Dlensteselgenschaft an das Strafien- und Flufibauamt Amberg in 
etatmafilger Weise berufen.

Der Fflhrer und Relchskanzler hat dem wegen Erreichung der Alters- 
grenze mit Ablauf des Monats Mai 1937 in den Ruhestand tretenden 
Mlnisterialrat im Staatsminlsterium des Jnnern Heinrich U li mann fflr 
seine dem Relche gelelsteten treuen Dlenste seinen Dank ausgesprochen.

Der Fflhrer und Reichskanzler hat die Regierungsbaurate Wilhelm 
K le in m a le r  am Landbauamt DonauwOrth, 3)r.=3ng Karl Zahn an der 
Regierung von Schwaben und Neuburg, Gustav O ppen iande r am Land
bauamt Aschaffenburg und Karl S im on an der Regierung von Unter- 
franken und Aschaffenburg zu Reglerungsbauraten 1. Klasse ernannt.
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