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Talsperrenbauten der Philipp Holzmann A.-G. unter besonderer Beriicksichtigung
d e s  Transportproblems.

Vortrag, gehalten auf der 25. Hauptversammlurg des „Deutschen Beton-Vereins“ 1922. — Hierzu siehe Abbildungen S. 29. 
Yon Dr. Ing. M. A r n d t ,  Dir. der Niederlassung Berlin der Phil. Holzmann-A.-G.

eit iiber die Kreise des eigent- 
lichen Ingenieurberufes hin- 
aus erstreckt sich in unseren 
Tagen das Interesse fiir den 
Ausbau unserer Wasser
krafte. Durch die Not unse
rer Wirtschaftslage gezwnm- 
gen, versucht man mit; Macht 
nachzuholen, was in besse- 
ren Jahren versaumt wurde: 

aus dem Schatz unserer Wasserkrafte einen Ersatz zu 
finden fiir die Energiemengen, die uns durch den un- 
glucklichen Ausgang des Krieges verloren gegangen sind.

Fiir den Ingenieur gibt es kaum ein reizvolleres 
Gebiet ais den Ausbau der Wasserkrafte mit allen 
seinen Nebenanlagen. Alle Zwreige der Ingenieur- 
wissenschaften greifen hier ineinander und nicht nur 
das reine Fachwissen geniigt zur Losung der gestellten 
Aufgaben, sondern auch die Kenntnis der Grenzgebiete 
ist erforderlich, um die wirtschaftlich und technisch 
richtigen Losungen zu finden. Selten aber auch sind 
die einzelnen Aufgaben so umfa&send und vielseitig, 
wie gerade in diesem Gebiet, sodaB es auch 
wieder, rein vom eng umgrenzten Stand- 
punkt der einzelnen Berufsgruppe aus 
gesehen, eine Fiille von Fragen und Pro- 
blemen umfaBt, dereń Losung tiefgriindige 
Arbeit erfordert.

Besonders ein Teil dieses Aufgaben- 
kreises hat von jeher durch den Umfang 
der zu bewaltigenden Massen, durch die 
GroBe der darin enthaltenen Verant- 
wortung und durch die Wichtigkeit fiir das 
Ganze weitgehendes Interesse beansprucht.
Das ist der Bau von Talsperren.

Die Erfabrungen, die hier gesammelt 
werden, reichen iiber diese Einzelaufgaben 
selbst noch hinaus, denn die Probleme, die 
dabei zu losen sind, treten teilweise, wenn 
auch in abgewandelter Form, an anderen 
GroBbaustellen wieder auf, sodaB die er- 
zielten Ergebnisse, wenn man sie nur richtig 
auswertet, auch auf andere Fachgebiete 
iibertragen wrerden konnen.

Die Wahl der Ausfiihrungsart einer 
Talsperre wird von einer Reihe von Grand- 
bedingungen zwanglaufig beeinfluBt, sodaB 
sich wohl fiir jede Talsperrenbaustelle bei

eingehenden Vorarbeiten eine ganz bestimmte, aus den 
ortlichen Bedingungen geborene Bauweise ergeben 
muB, die wohl grundlegende Ahnlichkeiten mit anderen 
Ausfiihrungsbeispielen zeigen kann, dabei aber ganz 
besondere fiir den Einzelfall gepragte Eigenheiten 
behalt. WTenn also die Einrichtungen derartiger groBer 
Talsperrenbaustellen geschildert und mit einander in 
Vergleich gesetzt werden, so ist dabei immer zu be- 
denken, daB nicht ohne weiteres die technische Ein- 
richtung der einen Baustelle eine Kritik der anderen 
geben kann. Die Nachpriifung der Richtigkeit einer 
getroffenen Baustelleneinrichtung ergibt sich hier aus- 
schlieBlicher ais sonst nicht sowohl durch Yergleicn 
mit den an anderen Stellen giiltigen Moglichkeiten, ais 
lediglich aus der erzielten Leistung, wobei wohl im 
Einzelnen erortert werden kann, ob die eine oder andere 
Einrichtung zweckmaBiger anders gestaltet w^orden 
ware.

Die oben erwahnten beeinflussenden Grundbedin- 
gungen fiir die Wahl der Ausfiihrungsart sind:

1. die Hohenlage und Spurweite der Zubringerbahn, 
die auf der Talsohle, am Berghang, unter oder 
uber der zukiinftigen Mauerkronenhoheliegen kann;

Abb. 5. F e r t i g e  S p e r r e  v o r  A n s t a  unng d e s  Be c ke ns .
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2. die Lage der Steinbriiche, die wasserseitig oder 
luftseitig iiber oder imter Mauerkronenhohe 
liegen konnen;

3. die Lage der Sandgruben, fiir die die gleichen 
Moglichkeiten wie unter 2) bestehen;

4. die Gestaltung der Berghange nach Neigung 
und geologischer Beschaffenheit;

5. die Wasserabfiihrung wahrend der Bauzeit;
6. der fiir die Sperre vorgesehene Baustoff. 
Neben diesen aus der Ortlichkeit der Baustelle

folgenden Dingen kann die Wahl der Ausfiihrungsart 
wesentlich beeinfluBt werden durch

7. den Vorrat an Baugeraten des Unternehmers. 
Fiir die Berechnung des Umfanges der gewahlten

Baustellen-Einrichtung sind die Massen, die Bauzeit 
und die Grundflache fiir die Mauerung maBgebend.

Aus diesen Gesichtspunkten abgeleitet und nach 
ihnen geordnet soli nachstehend die Ausfuhrung der 
Urft- und Eder-Talsperre geschildert werden.

U r f t - T a l s p e r r e  b e i  G e m i i n  d1).
Die Baustelle, die, wie bei den meisten Talsperren, 

abseits der Verkehrsstra6e liegt, wurde durch eine 12 km 
lange Transportbahn von 60 cm Spur an den Staats- 
bahnhof Gemtind an das Staatsbahnnetz angeschlossen. 
(Ygl. den Plan Abb. 1.) Die Bahn war im GroBen und

Ganzen am Berghang ziemlich wagrecht gefiihrt und 
miindete an der Baustelle etwas oberhalb der Mauer
kronenhohe, von wo die dort angelieferten und durch 
die Bahn herangeschafften Baustoffe, dem Sehwer- 
gewicht folgend, nach der Baustelle heruntergefordert 
wurden. In der Hauptsache diente die Bahn dem 
Transport von Sand, Kalk und TraB. Die Bahn war 
von Eisenbahntruppen zur Ubung gebaut worden und 
dient jetzt nach Entfernung des Oberbaues ais forst- 
wirtschaftlicher Weg.

Die Urft-Talsperre, dereń Gesamtplan aus Abb. 2 
hervorgeht, ist gemauert aus Grauwacke, die dort in 
schmalen Bandem im Schiefer der Eifel nur in geringer 
Machtigkeit eingesprengt ist. Deshalb war die Anlage 
von einer ganzen Reihe einzelner Steinbriiche, zeit- 
weilig bis zu 8, notwendig, die alle oberhalb der Bau
stelle im Tal lagen.

Die Steine wurden aus den auf der Talsohle 
liegenden Briichen mit einer 4—5 km langen Transport
bahn von 90 cm Spur nach den dicht oberhalb der Bau
stelle gelegenen Steinlagerplatzen gebracht, sehr sorg- 
faltig gewaschen und von der Bauleitung durch Farben 
fiir ihre Verwendung an der Luft- oder Wasserseite 
kenntlich gemacht. Im Innern der Mauer sind spater

*) Anmerkung der 8<'łiriftleitnng: tJber Zwecke, Gesamt- 
anlage und konstruktive Ausbildung vgl. „Deutsche Bauzeitun°,u 
Jahrg . 1913, S. 133 fl. Einige der beijregebenen Abbildungeń 
sind diesera Aufsatz entnommen und anstelle von Bildern des 
Yortragenden gesetzt.

auch besonders ausgesuchte und zuverlassige Schiefer- 
arten verwendet worden.

Der fiir die Mortelbereitung notwendige Sand 
wurde in Sonderzugen aus dem Mechernicher Blei- 
werk in der Eifel gebracht und nach Umladung auf 
der AnschluBbahn zugestellt. Es war geschlemmter 
Pochwerksand von aufierordentlicher GleichmaBigkeit, 
der in dem auf der Baustelle vorhandenen Laborato
rium, wie die anderen Baustoffe, regelmaBiger Unter- 
suchung unterzogen wurde.

Das Tal der Urft ist, wie Abb. 2 erkennen lafit, 
wie die meisten Eifeltaler an der Baustelle schlucht- 
artig eingeschnitten. Die steilen Hangę sind felsig und 
nur wenig mit Waldboden bedeckt, sodaB das Ein- 
schneiden von Rampen nur durch schwierige Fels- 
arbeiten moglich gewesen ware. Am rechten Ufer 
lehnt sich die Mauer gegen einen, in eine Windung der 
Urft vorgeschobenen Berggrat, der gewissermaBen die 
natiirliche Fortsetzung der Sperre bildet. Dieser Fels- 
grat muBte von tieferen Eingriffen und Einschnitten 
verschont werden, da gegen seine Wasserdichtigkeit 
und Widerstandsfahigkeit ohnehin Bedenken auf- 
getreten waren.

Um wahrend der Bauzeit das Wasser der Urft 
von der Baustelle abhalten zu konnen, war die Berg- 
zunge am rechten Urft-Ufer, an die sich die Talsperre

Abb. 2. L a g e p l a n  d e r  S p e r r m a u e r .

unmittelbar anlehnt, durch einen Entlastungsstollen 
von 340 m Liinge durchfahren worden, der nun im 
Dauerzustand gleichzeitig mit ais Entnahmeleitung 
dient. Oberhalb der Baustelle war die Urft durch einen 
Erddamm aufgestaut, in den zwei eiserne Rohre ais 
Grundablasse fiir Gefahrenfalle eingebaut waren. Bei 
einem plotzlich eintretenden Hochwasser, das den 
Damm zu iiberstromen drohte, hat man diese Grund
ablasse im Staudamm vorsichtshalber geoffnet, um die 
Baugrube allmahlich und langsam zu fiillen, um da- 
mit einmal den vorlaufigen Staudamm zu entlasten, 
dann aber auch die Gefahr einer plOtzlichen und 
gewaltsamen Uberstromung der Baustelle zu verhiiten.

Aus diesen Grundbedingungen folgt der Aus- 
ftihrungsgedanke.

Da Sand, TraB und Kalk mit der Transportbahn 
oberhalb der Mauerkrone am rechten Ufer angeliefert 
wurden, legte man die Mortelbereitungsanlage im un- 
mittelbaren AnschluB an die Zubringerbahn auf dem 
Berggrat am rechten Hang oberhalb der Mauerkrone 
an und brachte von da aus den fertig gemischten 
Mortel, dem Schwergewicht folgend, mit Bremsberg auf 
die Mauer.

Die Steine waren aus der Talsohle auf die Sperre 
zu heben. Da, wie schon erwahnt wurde, die Gestaltung 
der Berghange die Anlage von Rampen nicht gestattet, 
waren zur Hebung der Steinwagen 3 holzerne Tiirme 
vorgesehen und im Betrieb. (Vgl. Abb. 3, S. 29.) 
Zwei Tiirme dienten zum Heben, einer zum Herablassen
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der leeren Wagen. Einer der ausgefiihrten Turme 
hatte zum Heben der gesamten taglich zu fOrdernden 
Steinmengen geniigt. Der zweite diente ais Sicherheit 
zur Aushilfe. Beide arbeiteten wechselseitig. Das 
Gewicht der toten Masse war durch Gegengewichte 
ausgeglichen. Angetrieben wurde jeder der Hebe- 
tiirme durch je eine Lokomobile.

Da die Mauer an der Wasserseite sich etwa von 
halber Hohe an verjUngt, ware in den groBeren H5hen- 
lagen der Abstand der' Tiirme vom Mauerplanum be- 
trachtlich geworden und das wiirde jedesmal den Bau 
von immer weiter gespannten und dadurch immer 
schwerer werdenden Brticken notwendig gemacht 
haben. Infolgedessen wurden von Anfang an die 
Tiirme in den GrundriB der Mauer hineingeschoben und 
die dadurch bedingten Nischen (die in Abb. 3 u. 4 deut- 
lich erscheinen) im Mauerwerk ausgespart. Gleichzeitig 
fanden die Tiirme dadurch eine wirkungsvolle seitliche 
Stiitzung, die noch durch eingemauerte Anker ver- 
bessert wurde.

Die Verteilung des Mortels und der Steine auf der 
Mauer erfolgte durch Parallelgleise von 90 cm Spur, 
die mit Drehscheiben durch senkrecht dazu stehende 
Stichgleise verbunden waren, die jedesmal auf die
3 Hebetiirme zu liefen. (Vgl. den Blick auf die im 
Bau befindliche Mauer Abb. 4, S. 29.) Nach Auslegung 
der Gleise wurden die Mauerteile zwischen den Gleisen 
hochgemauert, dann wurden die Gleise gehoben, die 
ehemaligen Gleisbahnen nachgemauert usw. Ent
sprechend der mit zunehmender Hohe geringer wer
denden Breite der Mauer wurde die Zahl der Gleise 
von 3 auf 2 verringert.

Das Schildmauerwerk zum Schutz der riick- 
wartigen Abdichtung der Mauer wurde im unteren lot- 
rechten Teil mit stehenden Geriisten ausgefiihrt, im 
oberen schragen Teil mit Hangegeriisten gemauert.

Die fiir den Betrieb der Baustelle notwendige elek- 
trische Kraft wurde aus einer eigenen Zentrale, die 
durch Lokomobilen getrieben wurde, und die 500 m 
oberhalb lag, erzeugt. Die Maschine hatte eine Leistung 
von 130 PS; an diese Zentrale angeschlossen waren 
das Mortelwerk, die Wasserversorgung, der Tunnel- 
vortrieb fiir den Heimbacher Tunnel an beiden Orten.

Unabhangig von der Zentrale waren die Hebetiirme 
durch eigene Lokomobilen angetrieben worden, um 
diese besonders wichtigen Teile des Betriebes von

StOrungen in der Zentrale unabhangig zu machen. 
Die Bemerkung im „Handbuch der Ingenieurwissen- 
schaften“, daB der selbstandige Antrieb der Hebetiirme 
erst nachtrąglich ais Folgę von Betriebsstorungen ein- 
gefiihrt sei, trifft nicht zu.

Die an der Urft-Talsperre getroffene Baustellen-Ein- 
richtung hat sich unter den gegebenen Verhaltnissen 
gut bewahrt. Es wurden Leistungen bis zu 600 und 
650 cbm in einer Tagesschicht erzielt; abgesehen von 
ganz kleinen belanglosen Storungen haben die Hebe- 
tiirme und der Bremsberg einwandfrei gearbeitet. 
Besonders auch hat die iibersichtliche und zweck- 
maBige Einrichtung der Mortelmischanlage zur 
reibungslosen Abwickelung des Baubetriebes bei- 
getragen.

Einen Blick auf die fertige Talsperre mit dem 
kaskadenartigen Oberfall und den Schieberscliachten 
vor Anstauung des Beckens gibt Abb. 5, S. 25, wieder.

Bei einer riickschauenden Kritik der Gesamtanlage 
ist zunachst zu beachten, daB der Baubeginn in das 
Jahr 1900 fallt, also 22 Jahre zuriickliegt, d. h. in einer 
Zeit, in der die Menschenarbeit noch billig war und 
ihr moglichst vollkommener Ersatz durch wirtschaft- 
liche Maschinenarbeit noch nicht so angestrebt werden 
muBte wie heute. Dabei wollen wir es ais eine vor- 
iibergehende Erscheinung gelten lassen, wenn gerade in 
unseren Tagen diesem Streben durch die Notwendig- 
keit, Erwerbslose zu beschaftigen, Fesseln angelegt 
werden. In dieser Richtung sind es namentlich zwei 
Erscheinungen des Gesamtbetriebes, die besondere Be- 
achtung verdienen, das ist einmal die Umladung von 
Sand, TraB und Kalk aus der Normalspur-in die 60 cm- 
Spurbahn und dann die Verschiebung der Mortel- und 
Steinwagen auf der Mauer selbst vori Hand. Da weiter 
Mortel und Steinwagen die gleiche Gleisanlage be- 
nutzen muBten, werden gewisse Zeitverluste durch Ver- 
schiebe-Bewegungen selbst bei sorgfaltigster Arbeits- 
einteilung kaum zu vermeiden gewesen sein. Die auf 
der Mauer selbst liegenden Gleise behindern natur- 
gemaB den Fortschritt der Mauerung und machen ent- 
weder bei ihrer Umlegung Uberstunden und Nachtarbeit 
oder Arbeitsverzogerungen notwendig. Alle diese 
Punkte zusammengenommen bedeuten erhebliche Lohn- 
aufwendungen und weisen die Richtung, in der bei 
kiinftigen neuen Planungen weiter zu arbeiten ist. —

(SehluG folgt.)

Von der 25. Hauptversammlung des ,,Deutschen Beton-Vereins“ am 24. und 25. Februar zu Berlin.
entnehmen. Redner gedenkt dann noch der Verluste, die 
der Yerein im letzten Jahr durch den Tod erlitten hat, und 
erteilte dann dem Yereinsdirektor Hrn. Dr.-Ing. P e t r y ,  
Oberkassel, das Wort zur Erstattung des J a h r e s b e -  
r i c h t e s.

Wir haben iiber den Inhalt dieses eingehenden, die 
vielseitige und grtindliche Arbeit des Vereins charakteri- 
sierenden Berichtes, bereits in Nr. 3 der ,.Mitteilungen‘‘ 
eine ausfiihrliche Darstellung gebracht, sodaB wir hier 
nicht noch einmal darauf einzugehen brauchen. Im Dbrigen 
beschrankte sich auch Redner darauf, einige wenige Punkte 
noch hervor zu heben. Er ging dann auch noch auf einige 
wirtschaftliche Fragen ein, so auf die Bestrebungen, einen 
Reichstarif im Tiefbaugewerbe durch alle beteiligten Ver- 
bande gemeinsam zu schaffen. Er schildert die verschie- 
denen Phasen der Yerhandlungen, die jetzt zu einem ein- 
heitlichen Vorgehen der Arbeitgeberverbande gefuhrt haben, 
wahrend mit den Arbeitnehmern noch keine tibereinstim- 
mung erzielt ist. Erwahnt wird dabei auch der sich fiihl- 
bar machende Mangel an Facharbeitem im Baugewerbe, 
der einerseits damit zu erklaren ist, daB wahrend des 
Krieges die Lehrlingsausbildung stockte, wahrend ander- 
seits die geringe Lohnspannung zwischen ungelernten und 
Fach-Arbeitern keinen Anreiz zur Erlangung einer besseren 
Ausbildung bietet. Auch auf die jetzt im Reichsschatz- 
ministerium (Reichsbauverwaltung) eingeleiteten Yerhand
lungen, die- auf eine yollstandige Neuregelung des Yer- 
dingungswesens hinausgehen, werden besprochen. Hier 
wird ein Zusammengehen mit anderen Industrieverbanden 
erstrebt, um einheitlich in den Forderungen vorzugehen, 
die an die Vertrage gestellt werden mtissen.

Redner teilt ferner mit, daB fiir dieses Jahr die A b- 
h a 11 u n g e i n e r  W a n d e r v e r s a m m 1 u n g . und 
zwar in B r e m e n , beschlossen worden sei. Es seien Be-

nter sehr reger Beteiligung aus den Kreisen 
des Vereins selbst und der am Beton- und 
Eisenbetonbau interessierten Behorden und 
sonstigen Korperschaften fand in der Zeit vom 
23. bis 25. Februar ds. Js. in Berlin die 
25. Hauptversammlung des Vereins statt, die 

jedoch nicht gleichzeitig ein 25jahriges Bestehen bedeutete, 
auf das der Verein vielmehr erst im nachsten Jahr zuriick- 
Wicken kann. Der erste Tag der Verhandlungen, die durch- 
weg unter Leitung des ersten Vorsitzenden, Hm. Ing. 
Dr.-Ing. Alfred Hi i s e r .  Oberkassel, standen, war nur fiir 
die Mitglieder und zur Erledigung innerer Angelegenheiten 
'les Vereins bestimmt, entzieht sich daher unserer Bericht' 
erstattung. An den beiden folgenden offentlichen Ver- 
handlungstagen wurden 5—600 Teilnehmer festgestellt, die 
Irotz der schwierigen heutigen Verhaltnisse aus allen Teilen 
Deutschlands herbeigeeilt waren. Es wurde damit die Be- 
sucherzahl der Vorkriegsjahre nahezu wieder erreicht, und 
was den Tedlnehmern an Vortragen geboten werden konnte, 
stand durchweg auf friiherer Hohe.

Der V o r s i t z e n d e  ging in seiner kurzeń E r o f f - 
n u n g s a n s p r a c h e  nur mit wenigen Worten auf die 
wirtschaftliche Lage der Betonindustrie ein, die nach dem 
Kriege, trotzdem die groBen Kriegsauftrage fortfielen, zu
nachst doch noch im Zeichen der Hochkonjunktur stand, 
da viel Versaumtes namentlich von den Stadten nachzu- 
holen war. Diese Tiitigkeit lafit aber nach, sodaB im 
Wesentlichen nur noch die groBen Wasserbauten, nament
lich in Bayern, Beschaftigung in gróBerem MaBstab bieten 
werden. Auf die wirtschaftliche und politische Lage im 
Allgemeinen einzugehen, verzichtete der Redner, und gab 
nur noch seiner Freude Ausdruck, daB die Arbeiten des 
\ ereins wieder mit vollem Nachdruck aufgenommen seien. 
Aus dem Geschaftsbericht sei dariiber ja das Nahere zu
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sich tigungen  in B rem en u n d  B rem erhaven . sowie eine See- 
fa h rt vorgesehen . •

Y on einem  Y ertre te r  des ita lien isch en  G en era lk o n su ia ts  
w ird  d e r V erein zu e iner B ete iligung  a n  d e r g ep lan ten  
B a u f a c h a u s s t e l l u n g  i n  T u r i n  e ingeladen.

Es folgte nun die fast iiberreiche Zahl der V o r t r a g e, 
die sich nach ihrem Inhalt in solche teilen lassen, die das 
Yerhalten der Baustoffe und Baukonstruktionen im Beton- 
und Eisenbetonbau einmal gegen chemische Einflusse, das 
andere Mai gegen aiiBergewohnliche, starkę auBere Krafte 
betreffen, ferner in Yortrage, die theoretische Fragen be- 
handeln und solche, die der Beschreibung ausgefuhrter 
Bauten gewidmet waren. Die 12 gehaltenen, durchweg 
mit Lichtbildern, z. T. auch mit kinematographischen 
Vorftihrungen verbundenen Vortrage seien, nach diesen Ge- 
sichtspunkten geordnet, hier kurz besprochen. Wir be- 
halten uns dabei hinsichtlich einiger vor, auf sie unter 
Beigabe von Abbildungen noch ausfuhrlicher zuriick zu 
kommen.

An die Vortrage schloB sich anfangs eine angeregte 
und z. T. wertvolle Erganzungen zu Tage fordernde A u s - 
s p r a c h e ,  wahrend nachher, um die tJberfiille des Stoffes 
bewaltigen zu konnen, leider auf eine solche verzichtet 
werden muBte. Die Vortrage gaben ein Bild von den viel- 
seitigen Aufgaben des Beton- und Eisenbetonbaues, die von 
diesem auch unter den schwierigsten Verhaltnissen erfiillt 
werden, und von der steten Weiterentwicklung auf diesem 
Gebiet in theoretischer und technischer Hinsicht. An die 
Vortrage schlossen sich nur ganz kurze SchluBworte des 
Vorsitzenden an, der Allen, die zum Gelingen der Veran- 
staltung beigetragen hatten, den warmsten Dank der Yer- 
sammlimg aussprach. — Fr. E.
1. D ie  B e s t a n d i g k e i t  v o n  B e t o n  i n Moor-  
w a s s e r n  n a c h  Y e r s u c h e n  de s  Moor aUS-  
s c h u s s e s  de s  D e u t s c h e n  A u s s c h u s s e s  fi ir 

E i s e n b e t o n .
Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.-Ing. Ga r y ,  Berlin.
Redner yerweist auf den ausfiihrlichen vom AusschuB 

erstatteten Bericht, der in dem kiirzlich erschienenen Eeft 
49 der Veroffentlichungen des „Deutschen Ausschusses fiir 
Eisenbeton“ niedergelegt ist, aus dem er nur die wesent- 
lichsten Ergebnisse mitteilt. Wir werden iiber diese um- 
fangreiche Arbeit, der auch eine Einleitung mit Angaben 
der auf dieses Gebiet beziiglichen Veroffentlichungen und 
ein Anhang iiber Zerstorungen an Trockendocks beigegeben 
ist, noch besonders ausfiihrlicher zuruckkommen.

Yeranlassung zu den Untersuchungen gaben ungiinstige 
Erfahrungen, die an einigen Stellen mit dem Verhalten 
von Beton im Moor gemacht worden sind, die bei der Wich- 
tigkeit der Frage fiir die Anwendung des Betons zu Grund- 
und Wasserbauten eine eingehendere Nachpriifung not
wendig erscheinen lieBen. Es wurde daher im Jahre 1908 
ein ■ „M o o r a u s s c h u B“ ais SonderausschuB eingesetzt, 
dessen Versuche, auf die sich der Bericht erstreckt, daher 
eine zehnjahrige Dauer umfassen. Es wurde ihm die 
Aufgabe gestellt: durch praktische Versuclie zu ermitteln, 
ob sich die verschiedenen Arten des Betons, namentlich 
Stampfbeton und Eisenbeton, zu Griindungsarbeiten in 
Hoch- und Niederungsmoor eignen, welchen Angriffen sie 
ausgesetzt sind, und wie derartige Angriffe zu beseitigen 
oder unschadlich zu machen sein wiirden.

Die Vergleiche lassen sich in zwei Hauptgruppen 
teilen. Die erste umfaBte M o r t e l p r o b e n  in kleinen 
Wiirfeln von 7 cm Kantenlange und Plattchen mit und 
ohne Eiseneinlagen. die dem Moorwasser ausgesetzt und 
dann nach einiger Zeit chemisch untersucht bzw. zerdrtickt 
werden sollten. Die chemischen Untersuchungen sind im 
Laboratorium des „Yereins deutscher Portland-Cement- 
Fabrikanten“ zu Karlshorst, die mechanischen, soweit sie 
noch moglich waren, in der Versuchsanstalt Lichterfelde 
durchgeftihrt worden. Diese Proben zeigten schon nach 
kurzer Zeit starkere Angriffe der sauren Wasser. Ihr Ver- 
gleich mit den nachher verwendeten groBen Probekorpern, 
die ein ganz anderes Yerhalten erkennen lieBen, gab dem 
Redner Yeranlassung, erneut darauf hinzuweisert, wie 
solche kleinen Proben leicht zu Trugschliissen fiihren 
konnen, und daB man brauchbare und wertvolle Auf- 
schliisse fiir die Praxis nur gewinnen kann durch Ver- 
suche, die sich auch im MaBstab der praktischen Verwen- 
dung des Betons anschlieBen. In der zweiten Gruppe 
wurden daher solche groBen Korper, d. h. Betonpfeiler, Beton- 
pfahle und Betonrohre untersucht, die teilweise auBerhalb. 
teilweise innerhalb der Baugrube gestampft worden waren' 
Diese groBen Korper zeigten bei gleicher Lagerung im 
Moor auch nach 8 Jahren keine nennenswerten Angriffe 
soweit es sich um massive Korper handelte. Die dtinn- 
wandigen, allseitig von Wasser umspiilten Betonrohre
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waren dagegen z. T. erheblich angegriffen. Sie wurden 
in Bezug auf ihre Druckfestigkeit mittels der Rohren- 
presse imtersucht. Druckfestigkeitsversuche an aus den 
massiven Korpern heraus zu schneidenden Wiirfeln bleibt 
noch vorbehalten.

Zur Erprobung der Korper dienten, da die Zusammen- 
setzung derMoore und ihrer Wasser, iiber die sich Redner 
noch naher verbreitete, doch recht verschieden sind, ein 
Hochmoor am Chiemsee, ein Niederungsmoor am Elbe- 
Trave-Kanal und ein Hochmoor an der unteren Elbe. Um 
den Vergieich mit Lagerung in reinem Wasser zu ge- 
winnen, wurden auch Proben in flieBendem SiiBwasser im 
Nuthegebiet durchgefiihrt.

Aus dem Befund im Einzelnen ist noch zu erwahnen, 
daB aus der Verschiedenheit der verwendeten Bi nde-  
m i t t e l ,  die allerdings auf eine kleine Auswahl be- 
schrankt werden muBten, sich nennenswerte Unterschiede 
im Yerhalten der Korper nicht ergaben. Das Gleiche gilt 
von dem verwendeten W a s s e r ,  was den Erfahrungen 
fruherer Yersuche im Meerwasser entspricht. Betracht- 
lich war dagegen der EinfluB der yerschiedenen Zu- 
s c h l a g s t o f f e ,  namentlich der S a n d e .  Ein Schutz 
der Oberflache durch A n s t r i c h e  oder die B e i - 
m i s c h u n g  b e s o n d e r e r  Z u s a t z e  z u m Bi nde -  
m i t t e l  haben keinen erheblichen vorteilhaften EinfluB 
gezeigt. Die Beimengungen besitzen z. T. sogar den Nach- 
teil, daB sie die Festigkeit des Betons herabsetzen

Redner verliest schlieBlich die S c h l u B f o l g e -  
r u n g e n  des Berichtes, die feststellen, daB diinnwandige 
Zementkorper, wie Rohre der verwendeten Art, auf die 
Dauer dem Angriff saurer Moorwasser nicht standzu- 
halten vermogen, daB dagegen die dicken Pfeiler und 
Pfahle voraussichtlich noch viele Jahre dem EinfluB der 
Moorwasser widerstehen werden, ohne nennenswerte Ein- 
buBe an Festigkeit und Tragfahigkeit zu erleiden. Sorg- 
faltige Auswahl der Bindemittel und Zuschlagstoffe ist 
dabei jedoch unumgangliche Yoraussetzung. Am besten 
bewahren sich reine Zemente und ein gemischt-kómiger 
Quarzsand. Schutzanstriche konnen dann entbehrt werden. 
sogenannte wasserabweisende Zusatze, wie Tirili und 
Kaliseife, wirken in den sauren Wassern der Moore 
schadlich. Fiir Zementrohre miissen also noch besondere 
SchutzmaBregeln erprobt und angewendet werden. —

An den Vortrag schloB sich eine langere Aus-  
s p r a c h e ,  in der vom Vorsitzenden noch besonders be- 
tont wurde, daB man mit den vielfach angepriesenen 
S c h u t z m i t t e l n  jedenfalls sehr vorsichtig sein sollte. 
Ein Yertreter der Eisenbahnverwaltung teilt mit, dafi 
diese bei Betonauskleidungen von Tunneln, die ja dem 
EinfluB schwefeliger Gase und unter Umstanden auch 
saurer Wasser, also ahnlichen Angriffen wie im Moor. 
unterworfen sind, auf Anstriche ebenfalls gar keinen Wcrt 
lege. Dagegen habe sich die Anwendung von Erz-  
z e m e n t ais Bindemittel gut bewahrt. Der Vortragende 
ftihrt dazu aus, daB dieser Zement bisher nur von e i ner  
Fabrik und in nicht groBen Men gen hergestellt wrerde, da 
seine Erzeugung eine sehr schwierige sei. Auch H o c h - 
o f e n z e m e n t ,  der zur Zeit der Inangriffnahme der Yer
suche noch wenig bekannt war, soli sich im Bergbau in 
sauren Wassern besonders gut bewahrt haben. Bei von 
Prof. Gary friiher durchgefuhrten Versuchen, die sich ja 
allerdings immer nur auf eine bestimmte kleine Anzalil 
yon Bindemitteln bezielien konnten. hat sich dafiir kein 
sicherer Anhalt ergeben. Von Dr. H e r m a n n  vom 
Materialuntersuchungsamt der Stadt Charlottenburg wird 
dagegen auch auf gute Erfahrungen mit H o c h o f e n -  
z e m e n t in bis lOprozentigen Sauren bei Untersuchungen 
des Amtes hingewiesen. Auf eine Anfrage nach der Be- 
wahrung von T r a B erwidert der Vortragende, daB bei 
einigen Proben auch TraB zugesetzt worden sei, allerdings 
nur ais Z usatz zum Zementmortel, nicht etwa ais Zement- 
e r s a t z  in groBerer Jlenge. Ober den Erfolg gilt dasselbe 
wie beim TraBzusatz im Meerwasser. Im Ubrigen soli der 
MooraussclniB jetzt eine erweiterte Gestalt erhalten und 
seine Arbeiten auf alle chemischen Einflusse auf den 
Beton ausdehnen. Auf die Anfrage, ob nach den Yer
suchen nun dem bauenden Ingenieur gesagt werden 
konne, wievjel Milligramm Schwefelsaure etwa im Wasser 
enthalten sein diirften, ohne auf den Beton angreifend zu 
wirken, erwidert der Berichterstatter, daB damit das 
Wesen der Sache nicht getroffen sei. Der Schwefelsaurc- 
gehalt sei allein nicht maBgebend, andere B estandteile 
konten unter Umstanden schadlicher sein. auch konno 
ganz reines Wasser aggressiv sein, und schlieBlich sei die 
Wirkung bei flieBendem Wasser, das immer neue Teil- 
j lien mit den Betonkórpern in Beriihrung bringt, schad- 
licher ais bei stehendem Wasser. Er verweist in dieser 
Beziehung auch auf den noch zu besprochenden Fali der

No. 4.



Z e r s t o r u n g  de r  B e t o n p f e i l e r  an e i n e r  
Ma g d e b u r g e r  B r u c k e ,  wo der frische Beton von 
unter Druck stehenden sauren Wassern durchstromt 
wurde, die ihn dabei vollig zerstorten. Das sind aber 
auBergewohnliche Verhaltnisse. Im Allgemeinen konne 
man wobl sagen, daB die Versuche ergeben hatten, daB, 
abgesehen von solch auBergewohnlichen Fallen, bei sach- 
gemafier Ausfiihrung besondere Gefahren fiir Beton-Kon- 
struktionen auch in 
sauren Wassern nicht 
bestanden. Das soli 
aber, wie der Yor- 
sitzpnde die Aussprache 
abscblieBend betont, 
den Ingenieur nicht 
etwa yeranlassen, nun 
ohne Untersuchung in 
jedem ihm unbekannten 
Boden darauf los zu 
bauen. Im Gegenteil 
sei in diesem Fali sebr 
sorgsamevorherige Un
tersuchung geboten.—

In der Aussprache 
ist schon der besondere 
Aufmerksamkeit er- 
resrende Fali der Zer- 
stórung an mit Luft 
dru k hergestelltenBe- 
tonpfeilern in Magde
burg erwahnt worden, 
iiber den bisher, d a  
ein zwischen Bauver- 
waltung und Unter- 
nehmer schwebender Abb. 4. G l e i s a n l a g e  a u f  der S 
ProzeB noch nicht ab- wa hr e nd der

init eisernen Oberbauten auf massiven Pfeilem und in 
diesen bis auf den festen Felsuntergrund herabgefiihrt. Im 
Jahr 1914 wurde von der Stadt eine neue Brucke be- 
schlossen, die eine Cberspannung des Flusses durch 
eisernen Bogen von 130 m 1. W. bewirkt und 2 massive 
Strompfeiler erhalten hat, an die sich noch gewolbte óff- 
nungen anschlieBen. Diese Pfeiler sollten nach bereits i. J. 
1900 ausgefiihrten und vor der Bauausfiihrung noch einmal

wiederholten Bohrun- 
gen in 14- 16m Tiefe 
unter Gelandeoberkan- 
te durch Luftdruck ab- 
gesenkt werden bis auf 
den festen Fels. Fur 
die festen óffnungen 
wurde Pfahlrost vorge- 
sehen Die Absenkung 
beider Pfeiler war im 
Marz bzw. Juli 1915 
programmaBigbeendet. 
Schon nach wenigen 
Monaten zeigten sich 
dann zunacbst in dem 
friiher fertig gestellten 
linken, dann auch im 
lechten Pfeiler Risse, 
die sich allmahlich er- 
weiterten, sodaB die 
Weiie eines Risses am 
linken Pfeiler bei des* en 
Abbruch im Juli 1919 auf 
143 mm angewachsen 
war. Die auffallendste 
Erscheinung war je- 

pe r r maue r  der Ur f t t a l s p e r r e  doch, daB beide Pfeiler 
He r s t e l l ung .  eineAufwarisbewegung

Abb. 3. S p e r r e  i m  B a u  m i t  H e b e t u r m e n  v o n  o b e r  li a l b  g e s e h e n .  
T alsperrenbau ten  der Philipp Holzmann A.-G.

geschlossen war, nahere Mitteilungen nicht in die breitere 
Offentlichkeit gelangt sind. Dieser Fali bildete den 
f;egenstand des nachstehenden Vortrages.
-• Z e r s t o r u n g  de r  p n e u m a t i s c h  a b g e s e n k -  
ten S t a n d  p f e i l e r  e i n e r  B r u c k e  ii be r  d i e  

E l b e  i ni M a g d e b u r g .
Yon Stadtbaurat Dr.-Ing. H e n n e k i n g ,  Magdeburg.

In Magdeburg, das z. Z. rd. 300 000 Einwohner zahlt, 
fiihrten bis 1914 irą Ganzen 4 Briicken iiber die Elbe, alle

zeigten, die am linken Pfeiler in etwas iiber 4 Jahren bis auf
86,6 mm angewachsen war.

Uber die Ursachen dieser Erscheinungen herrschte zu- 
nachst vollige Unklarheit und die Vermutungen der Sach- 
verstandigen gingen stark auseinander. Man hatte zwar 
bei der Niederbringung der Senkkasten das Vorhandensein 
eines unter undurchlassiger Schicht liegenden, unter Druck 
stehenden Grundwasserstromes festgestellt, was sich da- 
durch kennzeichnete, daB der Luftdruck im Senkkasten stets 
hoher gehalten werden muBte, ais der Tiefe entsprach. Da
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das ohne Schwierigkeiten ging, so glaubte man daraus je- 
doch keinen Nachteil fiir das Bauwerk erwarten zu miissen. 
Die RiBbildung fiihrte man zunachst auf Aussptilungen des 
Bodens unter den Fundamenten zuriick, fiir die Hebung der 
Pfeiler versagte dieser Erklarung aber vollstandig. Prof. 
Ga r y  vermutete dann ais Ursache der ganzen Erschei- 
nungen eine besondere chemische Beschaffenheit des arte- 
sischen Wassers und dessen Analyse ergab denn auch fiir 
das vollig klare, farbiose und in der Temperatur gleich- 
mafiige Wasser einen Gehait von 1700 ms Schwefelsaure- 
Anhydrid und 3170 m S Chlor in 1 K Der aufiergewohnlich 
hohe Gehalt an S03 war also zweifellos die Ursache der 
Erscheinung, die in einer Zersetzung des Zementes zu einem 
schwefelsauren Doppelsalz aus Kalk und Tonerde zu suchen 
ist, das mit starker Volumenvergro£erung auskristallisiert, 
sodafi also ein starkes Treiben im Pfeiler entsteht. Das 
machte sich besonders in den unter Wasser ausbetonierten 
Luftschleusen-Schachten der Pfeiler geltend, wo das unter 
Druck stehende saure Wasser bei der Ausbetonierung den 
frischen Beton von unten nach oben durchstrómte.

Es blieb nichts anderes tibrig, ais die Pfeiler vollstandig 
zu beseitigen. Da aber die neuen Pfeiler an derselben Stelle 
wieder erbaut werden mufiten, galt es einen Weg zu er- 
mitteln, um das Wiederauftreten gleicher Schaden zu ver- 
hindern. Es wurden zunachst eine groBere Anzahl von Ver- 
suchen mit Proben durchgefiihrt, die in das artesische 
Wasser eingelagert wurden. Man verwendete dazu Port- 
land-, Eisenportland-, Hochofen- und Erzzement, aber keines 
dieser Bindemittel hielt die Angriffe vollst&ndig aus, man 
muBte daher auf Mittel sinnen, um dem Beton eine sicher 
schtitzende Umhiillung zu geben. Nach verschiedenen Ver- 
suchen entschloB man sich, den Pfeiler sowohl an der 
Sohle, wie von allen 4 Seiten mit einer wasserdichten 
Bitumen-Isolierung zu versehen. Um den alten Pfeiler ganz 
beseitigen zu konnen, wurde dieser mit einem 33,6X11,6 m 
grofien Senkkasten umschlossen, in dessen Schutz er dann 
bis zur Sohle abgebrochen werden konnte. Es wurde dann 
eine neue Sohle eingebracht, nachdem vorher unter dem 
Pfeiler liegende Hohlraume mit Erzzement-Beton ausgefiillt 
worden waren, der sich bei den Yersuchen am besten be- 
wahrt hatte. Darauf wurde dann die vierfache Asphaltpapp- 
Isolierung aufgebracht, die noch mit einer Schutzschicht 
iiberdeckt wurde. Redner schilderte, wie die Schwierig
keiten beim SchluB dieses Bodenabschlusses und nachher 
beim Hochfiihren der Isolierung um die Seitenwande des 
Pfeilers mit Erfolg iiberwunden wurden. Die beiden Pfeiler 
sind auf diese Weise bis Februar bzw. Juni 1921 fertig ge- 
stellt worden und man hat ihre Dichtigkeit seitdem dadurch 
nachgepriift, daB man in ihnen bis zur Sohle herabreichende 
Probeschachte gelassen hat. die dauernd mit Wasser gefiillt 
gehalten werden, das von Zeit zu Zeit analysiert wird. Bis
her hat njan dabei irgend welche Anreicherungen des 
Wassers mit schadlichen Substanzen nicht feststellen 
konnen. —

In der anschliefienden Aussprache wurde die Frage auf- 
geworfen, ob nicht die Erzzementschicht unter der Sohle 
doch mit der Zeit angefressen werden und daraus neue 
Gefahr fiir den Pfeiler entstehen konne. Der Yortragende 
kann darauf nur erwidern, daB bei den Versuchen der 
Erzzement jedenfalls die besten Ergebnisse gehabt habe, 
leider sei es schwer, die besondere Eignung von Spezial- 
zementen fiir bestimmte Zwecke vorher festzustellen, da die 
erzeugenden Firmen die Analysen geheim hielten. Eine 
andere Frage. ob sich der Erzzement auch bei dieser Ver- 
wendung ais wenig plastisch und sehr langsam bindend ge- 
zeigt habe, wie ihm das zum Teil vorgeworfen werde, kann 
Redner nicht beantworten, da es sich bei der ganzen Ver- 
wendung hier doch um verhaltnismaBig kleine Mengen ge- 
handelt habe. Die Erzeugung des Erzzementes biete heute 
auch ganz besondere Schwierigkeiten, da dazu nur sehr 
hochwertige Kohle verwendbar sei. Im Ubrigen weist er 
auf die wertvolle Unterstiitzung hin. die die Bauverwaltung 
bei der die Zementfrage betreffenden Untersuchung vom 
Materialuntersuchungsamt der Stadt Charlottenburg er- 
fahren habe. —

3. Y o r b e r i c h t  i i ber  Y e r s u c h e  mi t  
e i n b e t o n i e r t e n  S t a h 11 r o s s e n.

Von Prof. O. C o l b e r g ,  Hamburg.
Die Ausfiihrungen des Vortragenden, die an Stelle 

eines auf der Tagesordnung vorgesehenen Vortrages iiber 
den Stand des Eisenbetonschiffbaues traten, betrafen eine 
rein praktische Materialfrage, die z. Zt. von volkswirtschaft- 
licher Bedeutung fiir uns ist. Wie Redner einleitend be- 
merkte, lag angesichts der Tatsache, daB z. Zt. groBe Mengen 
von Stahltrossen aus den Bestanden der Marineverwal- 
tung verkauft werden miissen, das Bestreben nahe, diese

Trossen fiir bauliche Zwecke nutzbringend zu verwerten. 
Aus bestem Stalil hergestellt, lieBen sie die Hoffnung nicht 
unberechtigt erscheinen, daB man ihnen sogar hohere Be
anspruchung wiirde zumuten konnen, ais den normalen 
Handelsflufieisenstaben. Natiirlich spielte hierbei von vorn- 
herein ein Bedenken eine Rolle, daB der Drall Formande- 
rungen mit sich bringen wiirde, die zu unzuliissig grofien 
Dehnungen und damit zu verst£irkter RiBbildung im Beton 
fiihren konnten. Die Versuche haben nun gezeigt. dafi ganz 
wider Erwarten geringe Formanderungen auftraten, und 
weiterhin, dafi die Trossen in Beton eingehiillt, eine Haft- 
festigkeit aufwiesen,die auch nicht angenahert beiRundeisen 
festgestellt worden ist; es ist iiberhaupt nicht gelungen, die 
Trossen aus dem Beton mit den zur Verfiigung stehenden 
Kraftmitteln herauszureiBen. Zu diesem Zwecke wurden 
zunachst Zugversuche mit freien, also nicht einbetonierten, 
und solche mit einbetonierten Trossen unter gleichzeitiger 
Messung der Dehnungen vorgenommen. Die Mefilange be- 
trug hierbei rd. 0,5 m. Die Trossen wurden in Prismen von 
20/20 cm Querschnitt einbetoniert. Ferner wurden Wtirfel 
von 20 cm und solche von 30 cm Kantenlange mit in diese 
einbetonierten Trossen hergestellt. Bei einer Hochstkraft 
von 10 750 kg Zug auf eine so einbetonierte Trosse von 
0,847 cm2 Querschnitt, also einer Zugbeanspruchung von 
mehr ais 12 000 at gelang es nicht, die Trosse aus dem 
Betonwiirfel herauszureiBen. Wenn man den Umfang einer 
Trosse durch Umlegen eines Bandes um diese mifit, also 
unter Vernachlassigung der zwischen den einzelnen Drahten 
befindlichen Rillen, dann stellt sich der Umfang der letzt- 
genannten Trosse auf 4,3 cm, die bei dem Haftfestigkeits- 
versuch an dem Wiirfel mit 30 cm Kantenlange ermittelte

10750Haftspannung somit auf t, =  ^   ̂g =  83,5 ks/«m2, wobei
die Haftfestigkeit aber noch nicht einmal iiberwunden wurde.

Die Bruchfestigkeit der einzelnen freien Drahte stellte 
sich aber auf etwa 18 400 kg/cm̂  diejenige der ganzen 
freien Trosse auf iiber 14 000 kg/cm2; ^gj <jen starken Trossen 
auf etwas weniger. Die Formanderungszahl wurde bei der 
freien Trosse zu etwa 1 400 000 kg/cm2 bej Spannungen bis 
zu 7000 kg/cm2 ermittelt. Die Dehnungen der einbetonierten 
Trossen blieben solange hinter denen der freien Trosse zu- 
riick, bis sich der Verbund zwischen Trosse und Beton fast 
ganz gelost hatte, was aber erst in der Nahe der Bruch’ast 
der Trosse der Fali war. Dies stimmt auch mit den Ergeb- 
nissen der Balkenversuche tiberein. Bis zu einer Zugbean
spruchung von 3000 kg/cm2 weisen die Trossenbalken trotz 
der etwa um Ya hoheren Zugbeanspruchung gegeniiber den 
Rundeisen etwa dieselben Durchbiegungen auf, wie die mit 
Rundeisen bewehrten Balken. Die Frage der Bestimmung 
der Formanderungszahl der der Dehnungsprobe unter- 
worfenen etwa 50 cm langen Balken mit einbetonierter 
Trosse ist nicht einwandfrei durch die vorgenommenen Yer
suche geklart. Wenn man im Sinne der amtlichen deutschen 
Vorschriften die Mitwirkung des Betons in der Zugzone 
vernachlassigt, dann ergab sich nach den Dehnungsver- 
suchen mit einbetonierten Trossen bei einer Zugbean
spruchung von 6000 kg/cm2 eine Formanderungszahl voi.
4 680 000 entsprechend bei einer Zugbeanspruchung
von 6000 kg/cm2 ejne soiche von 1370 000 kg/cms j);e y er. 
suche ergaben, dafi die Dehnungen der einbetonierten Trosse 
sich allmahlich von einer Zugbeansprchung von 7400 bis 
83 000 kg/cm2 an (jen Dehnungen der freien Trosse anpassen.

Bei den Balkenversuchen kamen einfach bewehrte 
Balken von 10 auf 15 cm Querschnitt. bzw. solche von 15 
auf 20 cm Rechteckseitenlange zur Anwendung. —

In der sich an den Bericht anschliefienden kurzeń Aus
sprache teilt Hr. Prof. Dr.-Ing. K 1 e i n 1 o gr e 1. Darmstadt, 
mit, dafi die Versuchsergebnisse sehr gut mit von ihm selbst 
ausgefiihrten, noch nicht veroffentlichten Versuchen iibpr- 
einstimmten, die sich ebenfalls mit der Einbetonierung von 
Stahlseilen befafiten. Die Vertreter des praktischen Eisen
betonbaues nahmen die Ausfiihrungen jedoch in ihrem Er
gebnis fiir die Verwendung von Trossen zu Bewehrungs- 
zwecken mit einiger Skepsis auf, wenn auch der Vortragende 
noch darlegen konnte. dafi die Frage der Geradestreckung, 
Aufbiegung und Verankerung der Trossen keine wesentlichen 
Schwierigkeiten bieten wurden. Der Hr. V o r s i t z e n d e  
verweist auf Erfahrungen, die schon friiher mit dem Ein- 
legen von Stahlseilen in die in Stampfbeton hergestellten 
Eintauchbecken von Gasometern gemacht worden seien. 
Die RiBbildung hatten diese Einlagen nicht verhindert, 
wenn sie auch die einzelnen Stiicke zusammengehalten 
hatten. Im Obrigen decke sich die Yerwendung von Stahl
seilen zur Bewehrung bisher nicht mit dem Begriff von 
Eisenbeton-Konstruktionen nach den amtlichen Bestim- 
mungen. Ehe der Deutsche AusschuB fiir Eisenbeton also 
die Berechnung derart bewehrter Konstmktionen nach den

30 No. 4.



Bestimmungen nicht zugelassen habe, konne die Frage 
praktischen Wert fiir den Betonbau nicht gewinnen. —

4. R e c h n u n g  u n d  K o n s t r u k t i o n  i m E i s e n -  
b e t o n b a u .

Von Geh. Reg.-Rat Prof. O t z e n , Hannover.
Vortragender geht aus von .einer Gegentiberstellung der 

Beziehungen zwischen Rechnung und Konstruktion einer- 
seits im Eisenbau, andrerseits im Eisenbetonbau und legt 
die Unterschiede in den Grundlagen der statischen Be- 
rechnung, in der technischen Ausfuhrung und der Beur- 
teilung des fertigen Werkes dar. In der Ermittlung der 
statischen Werte aus den auBeren Kraftangriffen konnen 
zwar bei beiden Bauarten die gleichen Wege beschritten 
und dieselben Methoden angewandt werden, bei der Fest- 
stellung der inneren Spannungswerte ist jedoch ein wesent- 
licher Unterschied vorhanden. Denn die Eisenbetonbauten 
sind, streng genommen, mit verschwindenden Ausnahmen 

' statisch unbestimmt, bei der Formgebung der Eisenbauten 
laBt sich dagegen eine sehr weitgehende statische Bestimmt- 
heit durch konstruktive MaBnahmen erreichen; werden sie 
aber in statisch unbestimmter Bauform ausgefiihrt, so haben 
sie den Vorteil fiir sich, daB die Berechnungsgrundlagen, 
namlich die elastischen Formanderungen, beim Eisen eine 
vollig ausreichende GesetzmaBigkeit zeigen. Das elastische 
Verhalten des Betons ist dagegen bekanntlich vielfachen 
Einfltissen unterworfen und daher innerhalb seiner Grenzen 
wechselnd.

Auf Grand der Bauerfahrungen, feinster, statisch- 
wissenschaftlicher Arbeit und umfassender Forschung in 
den technischen Laboratorien sind in den amtlichen Vor- 
schriften Bestimmungen getroffen, die bewahrte Richt- 
linien fiir Rechnung und Konstruktion im Eisenbetonbau 
bilden und in denen ausreichende Sicherheiten fur die 
Praxis besonders griindlich erwogen sind. Das Zusammen- 
wirken der Baustoffe Beton und Eisen ist so innig, daB 
gemeinsame Formanderungen gewahrleistet sind. Diese 
Erkenntnis berechtigt zu der vereinfachenden Auffassung 
des Eisenbetonąuerschnittes, also eines homogenen Quer-

*) H ergea te llt vom Y erlag  J u liu s  S pringer, B erlin .

Verm ischtes.
Hohl- und VoIlblock - Stampfmaschine „Hodur.“ Die

modernen Beton-SchnellBauweisen sehen in der Hauptsache 
groBere Steinformate vor, die teils ais Voll-, zumeist aber 
ais Hohlsteine ausgebildet sind. Abarten solcher Steine 
werden ais Winkelsteine, U-Steine, T-Steine u. dergl. aus
gebildet, die zusammengesetzt immer wieder auf die Ur- 
form, den Hohlblock, zukommen. Wesentlich fur die Wirt- 
schaftlichkeit solcher Bauweisen ist aber die Moglichkeit 
der Massenherstellung ihrer Bausteine. Man ist daher 
bald von der Erzeugung solcher groBeren Steine in Formen 
durch Handarbeit abgekommen und hat versucht, sie

maschinell herzustellen. Maschinen dieser Art miissen so- 
wohl móglichst groBe Formate ais moglichst viele Steine 
kleineren und unter Umstanden verschiedenen Formates 
herstellen konnen. Zu denjenigen Konstruktionen, die 
diese Doppelaufgabe erfullen, gehórt die abgebildete Hohl- 
blocksteinmaschine .,Hodur“ von Dr. G a s p a r y  & Co., 
Markranstadt bei Leipzig. Mit dieser Maschine lassen sich 
nach Angabe der Firma stiindlich bis 50 Steine in den Ab- 
messungen 650.510.250 mm oder, wenn kleinere Formate 
in Frage kommmen, entspr. groBere Mengen herstellen, 
was ais eine gute Leistung betrachtet werden darf. Die

schnittes mit n-facher Bewertung der Eiseneinlagen. Die 
Berechnungen gestalten sich nur deshalb etwas verwickelt, 
weil nicht nur die Innehaltung zulassiger Spannungsgrenzen 
zwei verschiedener Baustoffe gefordert wird, sondern auch 
eine wirtschaftliche Ausnutzung beider Stoffe angestrebt 
werden muB.

Vortragender erortert nun die Moglichkeit, den Weg 
zu einer Yereinheitlichung und Vereinfachung sowie Ab- 
kiirzung des Rechenverfahrens, sowohl fur die Zwecke des 
Entwerfenden wie des Priifenden zu finden, sodaB fur 
beide Zwecke eine einheitliche Arbeitsmethode benutzt 
wird. Er legt an der Hand von Lichtbildem und eines 
an die Teilnehmer ausgegebenen Probedruckes*) den 
Entwurf eines Tabellenwerkes mit dem Titel „E i n h e i t s - 
q u e r s c h n i t t e  i m E i s e n b e t o n b a u 11 vor. Der 
Grundgedanke besteht darin, entsprechend der Arbeits
methode im Eisenbau, von den Widerstandsmomenten der 
Querschnitte auszugehen. In Gegenubersteilung von Zahlen 
und Kurventafeln wird die Moglichkeit geboten, fiir jeden 
gewtinschten Genauigkeitsgrad die erforderlichen Wider- 
standsmomente in iibersichtlicher Form aufzufinden, wobei 
eine praktische Staffelung der Abmessungen in sinngemaBer 
Anpassung an die Rohheit der Belastungsannahmen und 
die Unsicherheit vieler Voraussetzungen der Rechnung an
gestrebt wird. Gleichzeitig konnen die notwendigen Eisen- 
ąuerschnitte sowohl bei einfacher wie doppelter Bewehrung 
auf derselben Seite abgelesen werden. Auch die Schubspan- 
nungen lassen sich in einfacher Form aus den Tabellen- 
werten ableiten.

Der Yortragende wendet sich an den aus allen interes- 
sierten Kreisen zusammengesetzten Horerkreis und ersucht 
um eine Kritik seiner Ausfiihrungen und Vorschlage. —

Fragen theoretischer Art lassen sich aber in einem 
groBen IĆreise kaum erortem. Die Horer nahmen daher zu- 
nachst eine abwartende Stellung ein, wahrend Hr. Dr. Ing. 
L o s e r ,  Dresden, dem Redner in manchen Punkten ent- 
gegentrat. Die Aussprache wurde dann aber im kleinen 
Kreise fortgesetzt. Ibr Ergebnis entzieht sich aber unserer 
Kenntnis. Jedenfalls aber erscheinen die Yorschlage einer 
eingehenden Priifung wert. — (SchluB folgt.)

Hódurmaschine verarbeitet sowohl Sand und Kiesbeton, 
ais auch Schlackenbeton und liefert scharfkantige, fest 
gestampfte Formlinge, die auf Unterlagsbrettem hergestellt 
werden. Formkasten und Stempel werden jeweilig den 
gewtinschten Steinformaten angepaBt und sind infolge 
dessen ohne weiteres au&wechselbar. Der Arbeitsvorgang 
ist sehr einfach und es konnen deshalb angelernte Arbeiter 
zur Bedienung der Maschine in Frage kommen. Sie haben 
nur wenige Hebel zur Steuerung des Formkastens, der 
Stampfer und des Ftillkastens zu bedienen. Der Mann 
braucht seinen Platz vor der Maschine nicht zu verlassen. 
Er hat auBer der Handhabung der erwahnten Hebel nur 
notig, von Hand ein leeres Brett in die Maschine einzu- 
legen und es mit den fertigen Formlingen auf einen bereit- 
stehenden Transportwagen wegzusetzen, alles tibrige wird 
durch die Maschine selbst besorgt. Ist das Unterlagsbrett 
eingelegt, senkt sich mechanisch der Formkasten mit der 
patentierten Kernhaltevorrichtung, wenn Kerne fiir Hohl- 
raume in Frage kommen. Darauf fahrt ein Fullkasten iiber 
den Formkasten, entleert seinen Inhalt in diesen und nimmt 
seinen Platz unter dem Materialvorratsbehalter wieder ein. 
Hierauf setzen sich die Stampfer in Tatigkeit und ver- 
dichten die Betonmasse je nach dem Verwendungszweck 
der Steine entweder sehr stark, wenn sie tragendes Mauer- 
werk bilden sollen, oder nur mit lockerem Geftige, wenn die 
Steine lediglich zur Ausmauerung dienen sollen. Damach 
wird ein Haltebugel iiber die Stampfer geklappt und der 
Formkasten iiber die Formlinge zugleich mit den Kernen 
hochgehoben. Die fertigen Steine lassen sich nun leicht 
auf ihrer Unterlage unter dem Formkasten vor die Ma
schine fahren. Diese hat nach Angabe der Firma bereits 
mehrfach mit Erfolg gearbeitet und wurde auBerdem auf 
der Leipziger Baumesse im eigenen Ausstellungsgebaude 
der Firma im Betriebe yorgefuhrt. —

„Tibet-Pfahl“ D. R. P. Die Herstellung von Eisenbeton- 
pfahlen dieser Art mit einer oder mehreren FuBverbreite- 
rungen, bei denen vermieden wird, daB der frische Beton 
mit schadlichen Stoffen, wie Grundwasser, Schlamm-, Moor- 
oder Humussaure in Beriihrung kommt, soli nachstehend 
an Hand der beigegebenen Abbildungen erlautert werden.

Fig. 1 zeigt eine Pfahlspitze B. in die ein am FuBe ge- 
falteter, wasserdichter beliebig weiter Mantel D eingesetzt 
ist. Der aufsteigende Mantel D kann aus Blech oder dem- 
selben wasserdichten Stoff (Leinwand, Jute, Gummistoff 
usw.) wie der gefaltete Teil hergestellt sein. Mit dem 
Rammstossel C wird die Spitze mit dem anschlieBenden
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Mantel eingetrieben. Bei fester gelagerten Bodenschichten 
wird man so viel Beton in die Hulle einbringen. ais zur 
FuBverbreiterung benotigt wird, und die Ausdehnung des 
Faltenmantels mittels aufgesetztem hydraulischem Druck 
vornehmen.

Ist die tragfahige Bodenscbicht erreicht, wird der 
Stossel C herausgezogen, die Bewehrung E Fig. 2 eingesetzt, 
durch Herabdrticken derselben der Faltenmantel aus- 
gebreitet und der so gebildete Hohlraum mit Beton aus- 
gestampft. Bei scharfen Bodenschichten kann zum Schutze 
des Stoffmantels ein Yortreibrohr A Fig. 1 verwendet wer-

!***

den, das mit dem fortschreitenden Betonieren. wieder ge- 
zogen wird. Der fertige Pfahl wird nun die Form Fig. 3 
oder 4 annehmen, wobei der FuB mit Hilfe eines Spiral- 
biigels zweckmafiig mit Eisen bewehrt ist.

Mit dem Durchmesser des Faltenmantels kann die 
GroBe der herzustellenden FuBverbreiterung festgelegt 
werden, so daB man es, der Belastungsmoglichkeit des 
Untergrundes entsprechend. vollstandig in der Hand hat, 
die Tragfahigkeit des Pfahles vorher genau rechnerisch zu

ermitteln. Feiner ist volle Gewahr gegeben fur die genau 
zentrische Verbreiterung des Fufies. Es werden dadurch 
Kantenpressungen am FuB und Biegungsbeanspruehungen 
im Pfahl vermieden. Fig. 5 zeigt eine Pfahlhulse mit zwei 
eingesetzten Faltenmanteln F und durchgehender Stoff- 
htilse. Fig 5 G ist die Eisenbewehrung dazu. Fig. 6 zeigt 
den Arbeitsfortschritt, wahrend Fig. 7 einen fertigen Eisen- 
betonpfahl nach dieser Ausfuhrungsart darstellt. Durch die 
Anordnung von mehreren FuBverbreiterungen kann man 
schichtweise tibereinanderliegende, tragfahige Bodenplatten 
gleichzeitig zum Tragen ausntitzen und dadurch an Eamm- 
tiefen und Pfahllangen sparen.

Eine zweite Ausfuhrungsart ist in Fig. 8 und 9 dar- 
gestellt, die sich fiir weichgelagerte Bodenschichten, wie 
Schwimmsand, Schlamm usw. mit darunterliegendem, festem 
Grund, wie er sich vorwiegend in den Kiistengebieten 
findet, ganz besonders eignet. Fig. 8 zeigt ein Rohr A, das 
bis auf die tragfahige Bodenschicht abgeteuft wird. Nach- 
dem es sorgfaltig entleert ist, wird der Mantel D mit der 
darin sitzenden Eisenbewehrung hinabgelassen und das 
Rohr A vorerst bis an den Gelenkpunkt der Bewehrung 
wieder aufgezogen. Hierauf wird diese herabgedriickt, der 
Mantel D am unteren Ende damit ausgedehnt und dann die 
Betonfiillung in den Hohlraum eingebracht. Die vollstandige 
Ausbreitung des Faltenmantels kann auch hier, wenn er- 
forderlich, mit hydraulischem Druck vorgenommen werden. 
Das Rohr A kann je nach Beschaffenheit des Bodens mit 
der fortschreitenden Betonfiillung oder erst nach einiger 
Erhartung des Betons aufgezogen werden.

Die T i e f -  un d  B e t o n b a u - G e s e l l s c h a f t  
m. b. H. & Co. i n M ii n c h e n nimmt fiir diese, ihr 
durch deutsches Reichspatent geschiitzte, besondere Pfahi- 
herstellung in Anspruch, daB durch sie die bei den be- 
kannten Frischbeton-Pfahlfundierungen yorhandenen Mangel 
vermieden sind, daB die Ausfiihrungskosten einer Griindung 
mit .,Tibet-Pfahlen“, bei der zumindest gleichen Zuver- 
lassigkeit, bedeutend geringer sind, ais bei Verwendung 
von Eisenbeton-Rammpfahlen. —

Stiitzmauern aus Beton oder Eisenbeton mit gemauerter 
Vorderflache. Bei Stiitzmauern in Beton oder Eisenbeton, 
namentlich in groBeren Abmessungen, pflegt man die 
Vorderflachen mit Vorsatzbeton zu versehen, zu gliedern 
und werksteinmaBig zu bearbeiten. Nun ist es gerade bei 
groBeren Mauern nicht moglich, den Arbeitsbetrieb so ein- 
zurichten, daB man die Mauerteile zwischen natiirlichen 
lotrechten oder wagerechten. durch die Gliederung ge- 
gebenen Grenzen in einem Stiick herstellen kann. Die 
Folgę sind unregelmiifiig. verlaufende Ansatzfugen, die 
sich dadurch herausheben, daB bei der Bearbeitung unter 
dem Werkzeug langs der Ansatzfugen der Vorsatzbeton 
abbrockelt; auBerdem fallen diese Fugen bei nassem Wetter 
ais hafiliche, die architektonische Gliederung und das gute 
Aussehen der Mauer storende, unregelmaBige, dunkle 
Striche und Flecke auf.

Diese (Jbelstande v rden bei folgender, von dem unter- 
zeichneten Verfasser ii: '/orschlag gebrachter Ausfiihrungs- 
weise vermieden: Es wird aus Mauersteinen oder ahn- 
lichen Baustoffen nach und nach, wie es der Arbeits
fortschritt erfordert, eine dtinne Wand aufgefuhrt, dereń 
Binder nach hinten hinausragen und dort von dem Beton 
oder Eisenbeton erfaBt werden, dessen vordere Schalung 
diese aufgefiihrte diinne Wand bildet. Letztere kann ohne 
Miihe beliebig gegliedert werden und bildet den Triiger 
fur einen aufzubringenden Putz, der ohne haBliche Fugen 
mit Leichtigkeit herzustellen und nach Bedarf zu er- 
neuern ist.

Bei dieser Ausftihrung stehen den Kosten fiir das 
(teure) Vorsatzmaterial und den (reichlichen) Zementzusatz 
der Yorsatzschicht, fiir die besondere Einbringung des 
Yorsatzbetons, fiir die Schalung an der Vorderwand und 
fiir die Bearbeitung der Ansichtsflache gegeniiber die 
Kosten fiir die Ziegelsteine, die Aufmauerung und den 
Putz. Wenn bei der Ausfiihrung eines guten Putzes 
20j;ihrige Sicherheit geleistet wird. wozu namhafte Firmen 
— soweit mir bekannt — bereit sind, dann diirfte meines 
Erachtens die vorgeschlagene Ausfuhrungsart nicht nur 
iisthetisch befriedigender, sondern auch wirtschaftlicher 
sein, namentlich wenn fiir eine gute Dichtung der Hinter- 
flachen gesorgt wird.

Stadtbmstr. K ii n z e 1 in Berlin-Charlottenburg.
„  Jn1̂la.̂ ; Talsperrenbauten der Pliilipp Hol7,m ann A.-G. unter 
Jiprtlcksie.htigung des Transportproblems, — Yon der -̂ 5. Ilaupt- 
'  er8amnilung des „Deutschen Beton-Vereins“ am 24. u. 25. Februar 
zu Berlin. — Yermischtes. —
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