
DEUTSCHE BAUZEITUNG
M I T T E I L U N G E N  U B E R

ZEMENT, BETON- u n d  EISENBETONBAU
y

19. JAHRGANG. BERLIN, DEN 19. AUGUST 1922. No. 13

In Gewólbekappen aufgelóste Talsperre auf Sardinien.
ahrend man in den Ver- 
einigten Staaten vonNord- 
Amerika schon vor einer 
Reihe von Jahren an Stelle 
der massiven, lediglich 
durch ihr Gewicht wirken- 
den Staumauern oder der 
bogenformigen, ais ein ein- 
heitliches Gewolbe aufzu- 
fassenden mehrfach aufge- 

loste Mauern erbaut hat, bei denen sich zwischen trapez- 
formige Pfeiler geneigt stehende Gewólbekappen span- 
nen, ist diese Bauweise bisher in Europa nur ganz aus- 
nahmsweise angewendet worden.

Zur Zeit befindet sich nun auf der zu Italien ge- 
horigen Insel Sardinien ein Bauwerk dieser Art in Aus- 
fiihrung, das durch eine, auch die bisher in Amerika 
erbauten Staumauern dieser Art weit iibertreffende 
Hohe von 61 m, sowie durch seine besondere Bedeutung 
und seine Ausfiihrung Interesse verdient. In den vom 
italienischen Ministerium fiir offentliche Arbeiten 
(Oberster Rat fiir die óffentlichen Gewasser) heraus- 
gegebenen A n n a l e n ,  die die Nutzbarmachung des 
Wassers, Hydrographie und Konzessionswesen fiir of
fentliche Gewasser behandeln, ist in Band IV, Jhg. 1922, 
Heft 1 von dem den Bau leitenden Ingenieur Luigi 
K a m b o eine ausfiihrliche Darstellung dieses Bau- 
werks mit zahlreichen Abbildungen und Aufnahmen 
wiedergegeben, der wir die nachstehenden Ausfiihrun- 
gen und die beigegebenen Abbildungen (in verkleiner- 
tem MaBstab) entnehmen.*)

Der Aufsatz verbreitet sich zunachst iiber die geo- 
graphische und wirtschaftliche Lage Sardiniens. Die erstere

*) La diga di S. Chiara d’Ula sul Tirso in Sardegna.

ist eine sehr vorteilhafte, und im Hafen von Cagliari 
besitzt das Land einen sehr giinstigen und geraumigen, 
aber ganz unausgebauten Hafen, und es sind reiche 
Naturschatze vorhanden, vor allem in Bergwerken, die 
aber ganz in den Handen von Auslandem sind, so daB 
fast der einzige Vorteil, den das Land daraus zieht, die 
Beschaftigung von etwa 15 000 Bergarbeitem ist.

Friiher besaB Sardinien reiche Waldungen, an 
denen aber im vorigen Jahrhundert Raubbau getrieben 
worden ist. Die Folgę ist groBe Trockenheit im Som- 
mer, die vermehrt wird durch die das Land ungehemmt 
iiberstreichenden Windę. Stark beeinfluBt ist durch 
diese Entwaldung der Wasserhaushalt der Fliisse, die 
zur Regenzeit sich ais machtige Gebirgsstrome dar- 
stellen, im> Sommer trocken liegen. Von diesen Fliissen 
ist der bedeutendste der Tirso. Die Folgę dieser Ver- 
haltnisse sind Unfruchtbarkeit und mangelhafte Boden- 
kultur, abgesehen von den Stellen, wo eine gewisse 
Bewasserung durchgefiihrt bezw. Siimpfe ausgetrocknet 
und in Kultur genommen sind. Hier zeigt das Land 
groBe Fruchtbarkeit. Ackerbau ist bisher nur wenig vor- 
handen, dagegen besitzt das Land ausgedehnte Weide- 
flachen. In den besonders trockenen Jahren, wie 1910, 
muBten die Herden aber vielfach zur Festlandkiiste 
iibergefiihrt werden, um sie erhalten zu konnen. Durch 
eine Regelung des Wasserhaushalts der Fliisse, durch 
die Anlage von Staubecken und durch Herstellung von 
Bewasserungsanlagen kann aber das Land zu hoher 
Kultur gebracht werden, und auBerdem laBt sich dabei 
noch elektrische Kraft zur industriellen Hebung des 
Landes gewinnen. Die italienische Regierung hat in 
dieser Richtung eine Reihe von Gesetzen erlassen, und 
es sind Arbeiten in Ausfiihrung, die dieses Ziel anstre- 
ben. Allerdings wird es noch Jahre dauern, ehe sich

Abb 8. U e b e r s i c h t  der B a u s t e l l e  und S t a u m a u e r  wa hr e nd dereń He r s t e l l u n g .
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eine wesentliche Besserung der Bodenkultur im Lande 
geltend machen kann.

Zu den Arbeiten vorgedachter Art gehort nament- 
lich die S c h a f f u n g  e i n e s  g r o f i e n  S t a u -  
b e c k e n s  a m F l u s s e  T i r s o .  Die Regierung hatte 
hierfiir schon seit langerem einen Plan aufgestellt, der 
1912 durch den Ingenieur Angelo Om o d e  o eine Ver- 
besserung und Erweiterung erfahren hat. Kraftgewin- 
nung und Aufspeicherung von Wasser zu Bewasserungs- 
zwecken sollen durch die Sperre gewonnen werden. Der 
Plan, der vor dem Kriege nicht mehr zur Ausfuhrung 
kam, ist dann durch den Yerfasser des Aufsatzes noch 
abgeandert worden. Vor allem ist an Stelle der mas- 
siven Schwerkraftmauer aus wirtschaftlichen Griinden 
eine in Einzelgewolbe aufgeloste Mauer gesetzt worden 
mit eingebauter Kraftzentrale. Dieses Projekt befindet 
sich zur Zeit im Stadium fortgeschrittener Ausfuhrung, 
nachdem die Konzession fiir die Anlage 1914 an eine 
Gesellschaft ubertragen war.

Das Einzugsgebiet des Tirso hat rund 3000 <Jkm 
Flachę, davon werden rund 2100 'lkni fiir die Speisung 
des Staubeckens am Tirso ausgenutzt. Der Wechsel 
in der Wasserfiihrung des Flusses ist aufierordentlich 
gro fi; sie schwankt zwischen 0 im Sommer und 1000 
cbm/Sek jj w ., wahrend seine mittlere ausnutzbare 
Wasserfiihrung nach Omodeo mit 20 cbm/Sek anzuneh- 
men ist, womit eine Landflache von 20 000 ha bewassert 
werden konnte. Der zu schaffende Stausee hat eine 
Fassungskraft von 416 Mili. cbm und eine Oberflache 
von 22 ikm. Der See iiberstaut ein Dorf, das an 
hoherer Stelle wieder aufgebaut wird.

Mit dem aus dem See entnommenen und Turbinen 
zugeleiteten Wasser konnen 10 000 PS Dauerleistung 
und 30 000 PS Spitzenleistung erzeugt werden. Die 
Kraft soli namentlich in den Bergwerken und Hiitten 
benutzt werden. AuBerdem sollen 20 000 ha Land be
wassert werden. Nach einem erweiterten Plan soli 
noch die Aufstauung des Sasso-Sees hinzutreten, sodaB 
dann 30 000 ha bewassert werden konnten. Auch an 
anderer Stelle der Insel ist die Anlage von Staubecken 
fiir den gleichen Zweck vorgesehen.

Die Sperrmauer am Tirso wird die erste in Italien 
in aufgeloster Bauweise sein und nach Angabe des Yer- 
fassers des Aufsatzes iiberhaupt die hochste in dieser 
Art ausgefiihrte. Bisher war der Damm von S. Dieguito 
mit 37 m der hochste.

Die ersten Installationsarbeiten fur die Ausfuhrung 
des Baus sind 1917 angefangen worden unter grofien 
Schwierigkeiten; denn es fehlte infolge des Krieges vor 
allem an Arbeitern, an technischem Personal und an 
notigen Materialien. Die abgelegene Ortlichkeit, ent- 
fernt von Eisenbahn und Strafien, brachte grofie Trans- 
portschwierigkeiten mit sich, fiir die Arbeiter mufiten 
Unterkunftsraume geschaffen, die sehr schlechten sani- 
taren Verhaltnisse am Ort durch Trockenlegung vor- 
handener Siimpfe und durch Gewinnung von Trinkwas- 
ser verbessert werden. Dann muBte zunachst eine Zu- 
fahrtstrafie hergestellt werden, und schliefilich war die 
Anlage einer provisorischen Kraftzentrale am Bauplatz 
erforderlich. Dem Arbeitermangel wurde durch zeit- 
weilige Beschaftigung von 400 osterreichischen Kriegs- 
gefangenen abgeholfen. Seit April 1919 sind dann die 
Arbeiten mit grofierer Kraft gefordert worden.

Die allgemeine Anordnung der Sperrmauer geht 
aus den Abb. 1—3, S. 100, hervor, die diese im Langs- 
schnitt, Ansicht und Querschnitt zeigen. Die Mauer ist 
aufgelost in 17 Offnungen mit je 15 m Achsabstand. 
Zwischen trapezformige Pfeiler spannen sich in Eisen- 
beton ausgefiihrte Kappengewolbe unter 57° Neigung 
gegen die Wagerechte. Die Gesamtlange zwischen 
den Endwiderlagern ist 225 m. Ober die in gerader 
Linie verlaufende Sperre ist eine zwischen den Briistun- 
gen 6 m breite StraBe gefiihrt, dereń Oberkante in einer 
stetigen, nach oben gekrummten Kurve liegt. Die 
StraBe wird getragen durch je 12,5 m weit gespannte 
Halbkreisgewolbe.

Die groBte Hohe der Mauer ist 61 m. Die theo- 
retische obere Breite der Pfeiler ist 5 m an der hochsten 
Stelle, an der Sohle 66 Die Starkę ist in Hohe von

+  52 auf 10 m bemessen und nimmt bis zu den Kiimpfern 
der oberen Bogen in parabolischer Kurve bis 7 m ab. 
Die hoheren Pfeiler sind auf Ordinate +  90 und +  73 
noch durch Bogen gegeneinander abgesteift. Am unter- 
strom gelegenen Fufie der Pfeiler ist in Hohe +  61 
noch eine Zufahrtsstrafie zur Kraftzentrale entlang ge- 
fiihrt, welch’ letztere in 5 der Pfeiler-Zwischenraume 
unter Sheddachern eingebaut ist. Die Pfeiler sind in 
Bruchstein ausgefiihrt, und zwar in der Zone des grpfi- 
ten Druckes mit Schichten, die senkrecht zu den Stirnen 
stehen (vergl. Querschnitt} Abb. 4, S. 100), um Scher- 
kraften entgegen zu wirken. Die Steine sind gut inein- 
ander greifend mit Zementmortel vermauert und die 
Stirnflachen mit einander verankert. Die grofite zu- 
lassige Pressung ist mit 13,5 kg/cn>2 begrenzt. Der Mortel 
hatte dabei nach 180 Tagen eine Druckfestigkeit von 
1 9 0 —280 ks/cm2, das Trachytgestein eine Bruchfestig- 
keit von 800 kg/cm2.

Um die zweckmafiigste Mortelmischung festzu- 
stellen, wurden Untersuchungen mit verschiedenen 
Mischungen durchgefiihrt; zunachst nur mit Tirso-Sand 
bis 5 mm Korngrofie bei 300 kg/cbm Zementzusatz. Es 
ergaben sich 15 kfe'/cm2 Zug- und 110 ks/cm2 Drackfestig- 
keit nach 28 und 30 bezw. 190 k?/cm2 Festigkeit nach 
180 Tagen. Wurden 50 v. H. des Sandes durch Basalt- 
grus ersetzt, so steigerte sich die Druckfestigkeit nach 
28 Tagen auf 135 nach 180 Tagen auf 280 kg/cm2, -wah
rend die Zugfestigkeit unverandert blieb. AuBerdem ist 
noch eine Mischung aus Tirso-Sand mit 600 kg/ebm Ce
m ent untersucht worden, bei der die Zahlen nach 28 
Tagen 35 und 350, nach 180 Tagen 50 und 495 kg/«n>2 
betrugen. Mit Riicksicht auf die starkę Steigerung der 
Druckfestigkeit des Mortels mit Basaltzusatz ist zur 
Herstellung dieser Mischung eine Zerkleinerungsanlage 
fiir Basa-lt auf der Baustelle errichtet worgen, die 50 cbm 
Basaltgrus in der Stunde liefern konnte.

Einige Schwierigkeiten machte die Griindung der 
im Flufilauf stehenden Pfeiler, da sich an dereń unte- 
rem Ende unter briichigem Fels eine stark geneigte 
Tonschicht fand, sodaB die Pfeiler-Fundamente durch 
diese hindurch zum Teil bis auf 12 111 Tiefe in den festen 
Fels herabgefiihrt werden muBten.

Die schragliegenden Gewolbekappen sind, wie er- 
wahnt, in Eisenbeton ausgefiihrt worden. Sie haben 
% Pfeil. Ihre Starkę wachst von 0,50 m an der Krone 
auf 1,64 m an der Basis. Sie stiitzen sich auf ein 2 m 
in den Fels eingreifendes Fundament und sind, abge- 
sehen von den 5 Gewolben, die die Kraftzentrale ein- 
schliefien, oben offen. Letztere dagegen sind lialb- 
kuppelformig abgeschlossen (vergl. GrundriB Abb. 3 und 
Querschnitt Abb. 4). Die Kappen sind stromauf, soweit 
sie dauernd unter Wasser stehen, mit Asphalt gestrichen, 
soweit sie sichtbar werden konnen, mit einem wasser- 
dichten Morteliiberzug mittels der Zementkanone ver- 
sehen. Unter Hohe +  73 sind die Gewolbe massiv 
ausgemauert, es sind hier aber zwischen Gewolbe und 
Mauerkorper Drainrohren eingelegt, sodafi, wenn Wasser 
durchsickert, ein Gegendruck entsteht und unter +  73 
der Druck auf die Gewolbe konstant bleibt. In der 
Berechnung ist davon aber kein Gebrauch gemacht, viel- 
mehr sind die Gewolbe so bemessen, daB sie auch in 
ihrem unteren Teil den ganzen Wasserdruck allein auf- 
nehmen konnen. In den unteren Mauerklotz ist ein 
Entwasserungskanal eingebaut, von dem aus noch 
strahlenformig Schlitze in das Mauerwerk gehen, um 
die Drainage-Oberflache zu vergroBem. Dieser Stollen 
entwiissert in den Unterkanal der Turbinę. Bei Nied- 
rigwasser unterhalb der Sperre kann der Entwasse
rungskanal begangen werden, dient also gleichzeitig ais 
Besichtigungsgalerie.

Die Gewolbe werden, wie die Abbildungen 4 und 
5, S. 100, zeigen, durch die Zulaufkanale zu den Tur
binen der Kraftzentrale an 8 Stellen durchbrochen. 
Diese Kanale sind ais Eisenbetonrohre ausgefiihrt, aber 
mit Eisenmantel gefiittert. Zwischen diese Haut und 
das Rolir ist Zementmortel eingepreBt. Um zu scharfe 
Kriimmungen und damit Druckverluste in der Zulei- 
tung zu vermeiden, sind, wie der GrundriB Abb.b 5 er- 
kennen liifit, die Rohre, die das Gewćjlbe einer Kammer
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durchbrechen, mit den Turbinen in der Nachbarkammer 
verbunden, durchbrechen also auch die Pfeiler.

Die Mauer ist, um Wasser aus dem unteren Teile des 
Beckens entnehmen und dieses ganz entleeren zu kon
nen, mit GrundablaB ausgestattet, der in die Ablauf- 
kanale der Turbinen fiihrt. AuBerdem sind in 2 Off- 
nungen am linken Ufer Hochwasser-Oberfalle angeord- 
net, die mit automatisch wirkenden Verschlussen ab- 
gesperrt sind und geoffnet 800 cbm/sek Wasser durch- 
lassen konnen. Unter diesen tTberfallen sind noch 2 
Stollen in den Fels gefiihrt, die mit Schiebern geschlos- 
sen sind, die unter 37 m Druck stehen. Es konnen hier 
weiter 800 cbm/sek abgefuhrt werden. Werden auch 
die Turbinenkanale geoffnet, so lassen sich im Ganzen 
2000 cbm/sek abfiihren, was rund 1 cb,1'/sck Wasserftih- 
rung des gesamten Einzugsgebietes entspricht. Es 
lassen sich mit diesen Einriehtungen die Wasserstande 
auf jeder gewunschten Hohe zwischen dem hochsten 
Wasserstand +  110 und dem Turbinen-Einlauf auf 
+ 73 halten. Die unteren Stollen wurden auch wah
rend des Baues zur Abfuhrung des Hochwassers benutzt. 
AuBerdem wurden wahrend der HochfUhrung der Sperr- 
mauer einige der Gewolbe zunachst niedriger gehalten, 
um groBe Hochwasser ohne Gefahr fiir die Mauer ab- 
fiihren zu konnen.

Die Kraftzentrale enthalt 4 Doppelturbinen, von 
denen 2 je 6000, 2 je 9000 PS leisten. Dazu kommt 
eine kleine Hilfsturbine von 60 PS mit Dynamo fiir 
den inneren Betrieb der Zentrale. Mit den Turbinen 
sind 4 Wechselstrom-Dynamos von 5000 Yolt Span- 
nung gekuppelt. In der 5. Kammer der Zentrale stehen

die Transformatoren, die den Strom von 5000 auf 75000
V olt Spannung* bringen. Die Zentrale ist mit Laufkran 
ausgestattet, dessen Laufkatze durch Offnungen der 
den Raum in 5 Kammern zerlegenden Pfeiler hindurch- 
fahren kann.

Von der Zentrale aus soli der Strom iiber das 
ganze Land verteilt werden. Die Leitung, die eine 
Verbindung herstellt mit dem vorhandenen Kraftwerk 
in Porto Yesme, ist bereits ausgefiihrt, und es soli nun 
von dort fiir die Fertigstellung der Arbeiten der Strom 
bezogen werden, sodaB die provisorische, mit Gas be- 
triebene Zentrale an der Baustelle auBer Betrieb gesetzt 
werden kann, wodurcli wesentliche Ersparnisse an Aus- 
fiihrungskosten erzielt werden.

Im Zusammenhang mit dem Talsperrenbau wird 
eine .neue StraBenbriicke hergestellt, im Zuge der Pro- 
vinzialstra6e Abbasonto-Sorgono, die iiberstaut wird, 
also verlegt werden muBte. Das Bauwerk, das sich 
zu bedeutender Hohe erhebt, ist ais Eisenbeton-Joch- 
briicke ausgefiihrt. Abb. 6, S. 101, zeigt das Bauwerk 
in der Ausfiihrung.

Die Bauausfiihrung selbst hat bisher in Bezug auf 
die Wasserfiihrung unter giinstigen Verhaltnissen er- 
folgen konnen. Unsere Abbildungen 7, S. 101 und 8,
S. 97, geben einige Bilder der Ausfiihrung wieder. 
Die Baustelle war mit maschinellen Einriehtungen gut 
ausgestattet. Zum Transport der Baustoffe kamen ge- 
neigte Ebenen, eine iiber die ganze Lange der Baustelle 
gespannte Kabelbahn mit 7 1 Tragkraft, ein Portalkran 
von 4 1 Tragkraft, mehrere Aufziige und Derricks in 
Tajiekeit. — F. E i s e 1 e n.

Zement im Wohnungsbau.
Von R. S a r a n  in Berlin-Dahlem.

eit Jahren riickt uns die Kohlennot naher 
und naher und bedroht uns mit einer Kata- 
strophe, gegen die alles aus unserm schmah- 
lichen Zusammenbruch bisher geflossene 
Elend immer noch ertraglich erscheinen mag. 
Die Frage der Abwehr gegen dieses Unheil 

ist, solange die Kohlenforderung beschrankt bleibt und das 
Geforderte groBen Teils an unsere Feinde abgeliefert wer
den muB, wesentlich eine bautechnische. Auch wir mussen 
Kohlen sparen, Kohlen mehr noch ais Geld.

Yiel lernen konnte man in dieser Hinsicht auf der Aus- 
stellung fiir sparsame Bauweise am Zoologischen Garten 
in Berlin 1919, wenn man nur lernen wollte und das Ge- 
lemte nutzbringend verwerten, wenn man nur, unbeirrt 
durch hergebrachte Anschauungen, sich nicht der Pflicht 
verschliefien wollte, neuen, Ersparnisse an Geld und Kohlen 
bringenden Bauweisen und Baustoffen zur Einfiihrung im 
Wohnungsbau zu verhelfen.

Dem, der das wollte, brachte sich schon auf der Aus- 
stellung zunachst ein alter, guter Bekannter in empfehlende 
Erinnerung: Der Lehmbau. Eine Reihe Fachgenossen ist 
ernstlich bemiiht, ihn seiner Mangel zu entkleiden und dem 
Wohnungsbau wieder dienstbar zu machen. Leider wird 
seine Anwendung immer jiur eine beschrankte sein konnen. 
Ebenso ist es auch zu bedauern, daB der Aktionsradius 
des rheinischen Schwemmsteins schon jetzt wegen der 
Transportschwierigkeiten so beschrankt ist. Wenn die 
Eisenbahnfrachten weiter steigen, so wird die Yerwend- 
barkeit dieses fiir den Wohnungsbau besonders gut geeig- 
neten Baustoffes auBerhalb seiner engeren Heimat bald 
ganz unmóglich sein.

So wird m. E. die Zukunft im Wohnungsbau den neuen 
Massivbauweisen gehoren, die iiberall anwendbar sind, dereń 
etliche sich nun bereits seit langerer Zeit bewahrt haben 
und die den gemeinschaftlichen Vorzug besitzen. daB so- 
wohl bei der Herstellung ihrer Baustoffe wie beim Bewoh- 
nen der erstellten Raume der Kohlenverbrauch ein auBerst 
geringer ist. In diesen Bauweisen tritt der Zement nun 
zum ersten Mai in fiir den Wohnungsbau brauchbarer Form 
auf. Noch auf der genannten Ausstellung zeigte er sich 
auch im Wohnungsbau in der gleichen Form, wie er sich 
zu andern Bauzwecken schon langst bewahrt hatte: ais 
Stampf- oder GuBbeton. Aber dieselben Eigenschaften, die 
den Beton fiir andere Bauzwecke so wertvoll gemacht 
hatten. waren gerade wenig geeignet fiir seine Yerwendung 
im Wohnungsbau, wo es in Anbetracht der geringen In- 
anspruchnahme von Festigkeitswerten mehr auf die Durch- 
setzung der Wandę mit vielen kleinen Hohlraumen, auf 
Warmehaltung u. a. ankommt. Nun wurde zwar z. B. vor- 
geschlagen, die Wandę in mehrere diinne Betonplatten mit

senkrechten Luftschichten dazwischen zu zerlegen. Das 
war sinnreich, ergab aber sehr verwickelte Herstellungen. 
Dieser Yorschlag yerschwand daher bald wieder aus dem 
Kreis der, Erwagungen, wie es denn iiberhaupt ais ein 
wesentlicher Erfolg der Ausstellung am Zoologischen Garten 
zu verzeichnen war, daB die vielen, oft sehr sinnreich 
erdachten, aber gekiinstelten und fiir die Praxis nicht geeig- 
neten Konstruktionen fiir die weitere Entwicklung der 
neuzeitlichen Massivba.uweisen ausscheiden. Vielleicht 
gelingt es noch, die Beton-Stampf- oder GuBmasse mit 
Schlacken oder ahnlichem brockigen Materiał derart zu 
durchsetzen, daB eine geniigend porige Wand entsteht. Dann 
ware es moglich, fiir den Wohnungsbau daraus Nutzen 
zu ziehen, soweit die dabei nótige Anwendung von teuren 
Holz- oder Eiseneinschalungen der Kosten wegen in Frage 
kommen kann.

Am gedeihlichsten haben sich bisher unter den neuen 
Massivbauweisen diejenigen entwickelt, bei denen̂  der 
Maurer in hergebrachtem, einfachem Verfahren aus Einzel- 
steinen die Wiinde so aufmauert, daB die AuBenhaut aus 
wetterfestem Zementbeton, die Innenhaut aus nagelbarem, 
starkporigem Leichtbeton besteht, wobei die zwischen bei
den zu lassende Luftschicht durch Ausfiillung mit brocki- 
gem Stoff (u. a. auch durch die Form der Steine selbst) 
in moglichst viele kleine Luftraume zerlegt wird. Eine 
solche Wand von etwa 23—25 “  Stiirke geniigt vollkommen 
allen Beanspruchungen, wie sie bei einem Wohnhaus von 
ErdgeschoB, ObergeschoB und ausgebautem DachgeschoB 
zu erwarten sind, und entspricht in der Warmehaltung 
mindestens einer Wand aus gewohnlichen Mauersteinen 
von 38 cm Starkę. Das sagen uns die Yersuchsanstalten 
verschiedęner Technischer Hochschulen, und die Erfahrun
gen der Praxis bestatigen es. Daher ist es erkliirlich, daB 
diese neuen Wandę sich ein immer groBeres Verwendungs- 
gebiet erobern, obwohl eine Schwierigkeit dem entgegen 
steht: die Zementbeschaffung! Es ware m. E. zu erstreben, 
daB die Zementfabriken fiir den zum Wohnungsbau erfor- 
derlichen Zement mit Yorzugslieferungen an Kohle bedacht 
wurden. Darin lage keine Ungerechtigkeit, denn die zur 
Herstellung von Zement fiir den Wohnungsbau verwendete 
Kohle wird weit wirtschaftlicher genutzt ais die zur Her
stellung anderer Baustoffe verbrauchte.

Ein Beispiel lehrt das offensichtlich. Und zwar mochte 
ich ais Prototyp der besseren unter den modernen Massiv- 
bauweisen die bekannte A m b i - B a u w e i s e  heranziehen. 
Sie hat sich m. W. bereits am langsten in der Praxis be
wahrt, ist technisch gut durchgearbeitet und besonders 
einfach.

Auf der mehrerwahnten Ausstellung erschien sie noch 
mit 2 Steinformen, einem einfachen Hakenstein und einem
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Abb. 5 (hierunter). H o r i z o n t a l s c h n i t t e  d u r c h  
d i e  K r a f t z e n t r a l e .

P la n  den Z e n tn a le

Abb. 4. Q u e r s c h n i t t  d u r c h  d i e  K r a f t z e n t r a l e

S c h n if t  c - d .

o 10 20 30 W 50m

ln GewOlbekappen aufgelóste  T a l s p e r r e  auf  Sard in ien .

sehr sinnreich geformten Stein mit Mittelsteg an der Riick- 
seite. Diese zweite Form war an sich sehr gut, aber jeclei 
Stein mufite einzeln in Handform hergestellt werden. Alle 
Bemiihungen, fiir ihn eine serienweise Herstellung zu er- 
finden, blieben ergebnislos, wahrend sie fiir den Hakenstem 
in einfacher Winkelform sich leicht ergab. Das gefundene 
Yerfahren wird interessieren: Die Steine werden auf der

solcher Geschwindigkeit sich vollziehen, daB gleichzeitig 
mit dem Ausheben der Baugrube schon die fiir das un- 
terste Geschofi erforderlichen Steine fertig und zum Ver- 
mauern geniigend abgebunden sind. Mit diesen Steinen 
gleicher Form, nur verschiedenen Stoffs fiir AuBen- und 
Innenschicht, wird die Wand mit ihren Ecken, Tur- und 
Fensterleibungen usw. und mit ihren Luftschichten in-
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Ouepschmtf do.ui 
den Uberfall
Schnilt a - b.

Baustelle neben der Baugrube geformt und zwar auf einer 
Unterlage von zur kiinftigen Verwendung im Bau bestimm
ten Brettem. Die leihbaren Formen aus Eisenblech sind 
leicht aufzustellen und sofort nach Stampfung einer Serie 
von Steinen (jedesmal 15) leicht zu lósen und auseinander- 
zunehmen, d. h. die Formteile werden zwischen den fertig 
gestampften, stehenbleibenden Steinen hervorgezogen und 
daneben zu neuer Stampfung wieder zusammengestcllt So 
kann ein fast ununterbrochener Betrieb stattfinden und mit
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mitten aufgemauert und entspricht dann, 23 cm stark, bei- 
spielsweise einer Ziegelsteinvollmauer von 38 cm Starko, 
sowohl was Standfestigkeit wie Warmehaltung anlangt. 
wahrend aber die 38er Mauersteinwand einen erheblicheren 
Baustoffaufwand erfordert, geniigen fiir eine moderne 
Massivbauwand wie die Ambiwand betrachtlich geringere 
Mengen. Es erfordert:

Die M a u e r s t e i n w a n d  fiir 1 <im 150 Steine und 
zum Brennen- der Steine 40 kg Kohle.



Die A m b i w a n d fiir 1 Qm 13 Steine, halb Kies- 
beton, halb Koksaschebeton, dazu im Ganzen 0.10 cbm 
Kies. 0.06 cbm Koksasche, 30 kg Zement und 20 kg Kohle.

Hierbei ist der Fugenmortel in beiden Fallen nicht 
mitberucksichtigt.

Ein kieines Einfamilienhaus wird etwa 200 im Wand- 
flachen erfordern. Also schon an solchen Hauschen tritt 
eine erstmalige Kohlenersparnis von 4000 kg e;n) luloe_

rechnet die Ersparnisse an den Keller- und Grundmauern, 
die unter Hohlwanden von 23 cm Starkę schwacher sein 
konnen ais unter 38 cm Vollwanden, und ohne die Er
sparnisse am Dach, falls dieses massiv sein soli.

Die Ambi-Werke bringen fiir diesen Fali einen hand- 
lichen, leichten Schlagtisch auf den Bauplatz, der an Ort 
und Stelle auf kaltem Wege Zementdachziegel in jeder 
ffewiinschten Form liefert. Der Zementdachziegel ist nicht 
neu, hat sich aber bisher in Architektenkreisen wenig Liebe 
erworben, woran wohl zum groBen Teil die siiBliche Rosa- 
farbe, in der er sich meist darstellte, schuld war. Diesen

neuen Dachziegeln wird eine auBere Schicht von Erdfarbe 
eingepreBt, das gibt einen angenehmeren Farbton, mag 
man ihn nun rotbraun oder, dem Grundstoff angemessen, 
heli- oder dunkelgrau wahlen, und die Einpressung des 
Farbstoffes bietet auBerdem eine groBere Sicherheit gegen 
Durchlassigkeit, woran es friiher bei den Dachziegeln — 
auch den gebrannten, solange sie neu waren — oftmals 
fehlte. So wird man im Wohnungsbau auch in dieser Ge-

stalt den Zement willkommen heiBen konnen, und wird es 
miissen, denn die Not der Zeit zwingt dazu.

Was fangt nun der Architekt mit diesen neuen Bau- 
weisen auBerlich an? Schlicht verputzt, an der. Wetter- 
seite mit etwas Zementzusatz zum Mortel, unterseheiden sie 
sich in keiner Weise von andern Bauwerken, das gilt so- 
wohl fiir das schlichte Siedlungshaus wie die reicher aber 
reicher ausgebildete „Villa“. Ein Ambihaus letzter Art in 
Helsa steht nun schon jahrelang in dem rauhen, hessischen 
Berglande und hat sich da im Winter und Sommer gut 
bewahrt. —

Abb. 7. A u s f i i h r u n g  d e r  S t a u m a u e r  ( P f e i l e r  u n d  G e w o l b e k a p p c n ) .  
In Gew61bekappen au fg e ias te  T a lsperre  auf Sardinien.
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Vermischtes.
Zementlieferung. Nach dem ErlaB des Ministers fur 

Volkswohlfahrt vom 30. Mai 1922 II 11 Nr. 604 sind kiinftig 
alle Wohnungsbauten, die aus Mitteln des Reiches, der 
Lander oder der Gemeinden unterstiitzt werden, sowie 
solche, die aus Mitteln des Kohlenfonds zur Errichtung 
von Bergarbeiterwohnungen hergestellt _ werden, im Be- 
reiche des Norddeutschen und des Rheinisch-Westfahschen 
Zementverbandes bevorzugt mit Zement zu beliefem. Das 
N a c h r i c h t e n a m t  macht das bauende Publikum da raut 
aufmerksam mit dem Hinweis, dafi A n t r a g e  aut t o  r - 
z u g s w e i s e  Z e m e n t b e l i e f e r u n g ^  b e i m .^ " 
z i r k s w o h n u n g s k o m m i s s a r  (Regierungsprasiden- 
ten) d u r c h  das  s t a d t i s c h e  S i e d l u n g s a m t  zu 
stellen sind. In den Antragen ist der Nachweis zu er- 
bringen, dafi die angeforderten Mengen lediglich fiir Bau- 
vorhaben beansprucht werden, die mit o f f e n t l i c h e n  
Z u s c h u B m i t t e l n  mittelbar oder unmittelbar unter- 
stiitzt werden und daB die Mengen der Zahl und Bauart 
der auszufuhrenden Wohnungen entsprechen, —

Baupolizeiliche Lehren aus dem Brande der Sarotti- 
Fabrik in Berlin-Tempelhof. Unter dieser Oberschrift ver- 
offentlicht Magistr. Brt. R o t h e ,  Bln.-Tempelhof im 
„Zentralbl. d Bvrwltg.“ Nr. 44 d. J. einen Aufsatz, der sich 
in der Hauptsache auf die allgemeine bauliche Anord
nung in' Bezug auf Feuersicherheit bezieht, in seinem 
SchluBabsatz aber auch die konstruktive Seite behandelt 
und Beobachtungen iiber das Verhalten der Eisenbeton- 
konstruktion mitteilt, die von Interesse sind. Yorweg wird 
ausgefiihrt, daB sich das Gebaude ais Eisenbetonkonstruk- 
tion im groBen und ganzen gut bewahrt hat, trotzdem der 
Brand in eine sehr kalte Jahreszeit fiel, die Temperatur- 
unterschiede von —20° der AuBenluft und 1000° C. der 
Brandtemperatur aufwies, wie daraus gefolgert wird, daB 
Kupfer zum Schmelzen kam. Es sind dadurch starkę 
Bewegungserscheinungen entstanden, die fiir das konstruk- 
tive Gerippe gefiih rlich wurden. Zunachst haben wage
rechte Bewegungen nach der Dehnungsfuge zu stattgefun- 
den, die an der^Hofseite, wo die Flammen aus dem Ober- 
licht iiber dem Hofkeller herausschlugen, zu einem so engen 
Zusammenpressen der Dehnungsfugen gefiihrt haben, daB 
Decke und Deckenbalken an der Unterseite Absprengungen 
erhielten. An der dem eisigen Ostwind ausgesetzten AuBen- 
seite des Baues offnete sich dagegen die Dehnungs
fuge, was bekanntlich zur zeitweiligen Einstellung des 
Loschens fiihrte, weil die Feuerwehr die klaffende Fugę 
fiir einen gefahrdrohenden Rifi hielt. Aus dieser ungleich- 
mafiigen Óffnung der Dehnungsfuge und diagonalen 
Deckenrissen nach den Stiitzen hin folgert der Verfasser, 
daB auch drehende Bewegungen im Gebaude stattgefunden 
haben. In der elastischen Masse des Baues bildeten aber 
die Treppenhauser, die von der Kellerdecke an durch 
Mauern umschlossen und durch die freitragenden Kunst- 
steintreppen ausgesteift waren, einen starren Korper. Dar
aus erklaren sich die starkeren Zerstorungen der Decken 
und Balken in der Nahe der Treppenhauser. Durch die 
wagerechten Bewegungen im Bau sind die Unterziige der 
Hofkellerdecke durch achsiale Krafte zerdriickt; die frei- 
gelegten Eisen zeigen starkę Ausknickungen. Die schie- 
benden und drehenden Bewegungen im ganzen Gebaude 
haben an vielen Stellen der Deckenbalken und Unterziige 
ein Abplatzen des Betons von den Eisen zur Folgę gehabt. 
ebenso ein teilweises Abschiilen der AuBenhaut an den 
spiralbewehrten Saulen, die im iibrigen standgehalten haben. 
Die KellergeschoBdecken, die die groBte Hitze auszuhalten 
hatten, miissen daher erneuert werden. Besonders da, wo 
sie durch Explosion von Spiritus und Benzin erst in die 
Hohe gedriickt wurden und dann wieder zuriickfielen, sind 
Unterziige gerissen und 20—25 cm durchgebogen.- In allen 
anderen Geschossen sind dagegen die Decken gut erhalten.

Neues vereinfachtes Verfahren zur Berechnung des 
Einflusses bewegter Lasten auf Briicken. Der so betitelte 
Aufsatz in Nr. 7 der „Mitteilungen" erwahnt u. a. die 
Schrift, die ich im Jahre 1896 iiber den gleichen Gegen- 
stand veroffentlicht habe. Dies veranlaBt mich, '"mit 
einigen Worten zu dem Inhalt des Aufsatzes Stellung zu 
nehmen. Vorher mochte ich fiir die Leser; die die Schrift 
nicht kennen, bemerken, daB sie eine strenge, mathe- 
matisch nicht anfechtbare Losung der Aufgabe enthalt, 
die Bahn zu bestimmen, die ein mit beliebiger Geschwindig- 
keit iiber einen wagerechten biegsamen Trager bewegter 
schwerer Massenpunkt beschreibt.*) In den der Schrift 
beigegebenen Tafeln sind eine ganze Reihe solcher Bahnen 
fiir verschiedene Geschwindigkeiten dargestellt. Ais wich- 
tigstes praktisches Ergebnis lehren sie, daB der Punkt der

*) Die Schwingungen eines T ragers mit bew eeter L ast 
Berlin 18%. W ilhelm E rnst u. Solin. g ^ a s t '

groBten Durchbiegung mit zunehmender Geschwindigkeit 
immer weiter hinter die Mitte des Tragers riickt, wahrend 
der Punkt der groBten Beanspruchung noch weiter gegen 
das janseitige Auflager hin wandert. Ferner ist in der 
Schrift nacligewiesen, daB bei Fahrzeugen die Giite der 
Federung einen sehr betrachtlichen EinfluB auf die infolge 
der Fahrgeschwindigkeit eintretende Zunahme der Bean
spruchung des Tragers ausiibt. Ganz einfach sind die 
Untersuchungen allerdings nicht; die Endergebnisse aber 
sind mit Hilfe von Zahlentafeln und bildlichen Darstel- 
lungen doch in eine leicht zu iibersehende Form gebracht, 
sodaB die Schwierigkeiten ais iiberwunden gelten konnen, 
auf die der oben erwiihnte Aufsatz mit Recht hinweist.

Nicht wohl im Einklang mit dieser Bemerkung steht nun, 
was der Herr Yerfasser des Aufsatzes Neues bringt. So 
einfach, wie er es tun will, diirfte die Aufgabe nicht zu 
losen sein. Er setzt eine Gleichung an zwischen zwei ver- 
schiedenen Formanderungsarbeiten, von denen die erste 
mit einer unbekannten senkrechten Kraft in der Trager- 
mitte so errechnet wird, ais ob diese Kraft eine ruhende 
ware. Die zweite Formanderungsarbeit soli durch die 
achsiale Yerlangerung des Tragers unter dem EinfluB der 
wagerechten Anfahrkraft entstehen, die die Last auf die 
maBgebende Fahrgeschwindigkeit gebracht hat. Die liier- 
fiir pegebene Begriindung wird man kaum ais stichhaltig 
anerkennen. Vor allem ist dagegen einzuwenden, daB bei 
einem solchen Verfahren der doch unzweifelhaft in erster 
Linie stehende EinfluB der Gestalt der von der Last durch- 
laufenen Bahn vollstandig auBer acht gelassen wird. An- 
genommen, der Trager sei im unbelasteten Zustand so 
uberhoht, daB beim Befahren mit sehr kleiner Geschwindig
keit die Bahn eine wagerechte Gerade wird, so kann die 
Fahrgeschwindigkeit (bei Absehen von der Masse des 
Tragers) keinen EinfluB mehr ausiiben. Das neue Verfahren 
aber ergibt ihn ebenso groB, wie bei einer anfanglich 
wagerechten Bahn. Auch daB der EinfluB der Federung 
nicht beriicksichtigt wird, gibt zu erheblichen Bedenken 
AnlaB. In den Zahlenbeispielen ist die Masse ohne weiteres 
dem Gewicht der Last gleich gesetzt. Teilt man dieses, 
wie es hatte geschehen miissen, durch g =  9.8. so sinken 
die fiir den ais Folgę der Geschwindigkeit eintretenden 
Lastzuwachs errechneten Zahlenwerte auf den zehnten Teil 
herab. Es ist aber iiberhaupt nicht verstandlich, wie aus 
der angegebenen Formel

3,46 • m • v 2 i  
P =  — —  ' l

ein solcher Zuwachs folgeu kann, wenn man, wie Buch
wald vorschreibt,

v  *

x  ~  5̂ 32
setzt. Denn es fallt ja dann die Geschwindigkeit v ganz 
aus der Rechnung heraus. In den Zahlenbeispielen ist die 
letzte Gleichung unbeachtet geblieben und  x iiberall 
=  300 m gesetzt. Angesichts dieser schweren Unstimmig- 
keiten und der iinzureichenden BegTiindung glaube ich das 
neue Verfahren ablehnen zu miissen und die von Buchwald 
ohne niihere Begriindung ais unbrauehbar beZeichneten 
iilteren bis auf weiteres ais zu recht bestehend ansehen 
zu diirfen. —  Dr. H. Z i m m e r m a n n .

Bogenfórmige Beton-Talsperre in der Jogne (franz. 
Schweiz). Zu unseren Mitteilungen in Nr. 11. die sich nach 
dem „Bulletin techniąue de la Suisse Romande“ 1922 Nr. 1
u. ff. auf die Berechnungs- und Ausfiihrungsmethode dieser 
Sperre bezogen, geben wir nachtraglich nach derselben 
Zeitschrift einige Abbildungen wieder, die die Abmessungen 
und die iiuBere Erscheinung der Mauer von ober- und unter- 
halb gesehen erkennen lassen. Die Sperrmauer hat damach 
eine groBte Hohe von 52 m, eine Kronenbreite in Sperren- 
mitte von nur 2 m, die nach den Widerlagern um 50 v. H. 
wiichst. Sowohl die Ober- wie die Unterflache der Mauer 
ist im Querschnitt gekrummt. Nur der untere Teil der 
Mauer ist unmittelbar zwischen die Felswiinde der Schluchl 
gespannt; wie aus Abb. 2 hervorgeht, steigt das Geliinde 
auf der einen Seite iin oberen Teile so flach an, daB hier 
ein besonderes Widerlager geschaffen werden muBte. Alles 
iibrige geht aus den Abbildungen und den schon in Nr. 11 
gegebenen Erlauterungen hervor. —

Wiederherstellung einer Eisenbeton-StraBenbriicke in 
Dayton, Ohio. In Nr. 12 Jhrg. 1921 unserer „Mitteilungen11 
haben wir niilier berichtet iiber den eigenartigen Unfall, 
der diese mit 7 Melan-Gewólben von 24,4—33,5 m Spw. aus- 
gestatteten Briicke betroffen hat. Infolge von Versacken 
und Vorkippen eines yorderen, unterspulten Zwischen- 
pfeilerteiles stiirzten hier die Stirnen der beiden an diesen 
Pfeiler anstoBenden Gewolbe plotzlich ein, die sie gerade 
uberfahrenden Fuhrwerke mit sich hinabreiBend. Die iibrige 
Briicke und auch der Rest der 19m tiefen GeWolbe der
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beiden beschadigten Offnungen erwies sich ais noch fur 
langere Zeit ausreichend stark, so daB man beschloB, nur 
den Pfeilerteil ganz abzubrechen und tiefer neu zu griinden 
und dann die abgesturzten Gewolberinge nach regelmaBiger 
Abarbeitung der Bruchflache neu wieder einzuziehen.

Zu dem  Zweck wurde zunachst der versackte Pfeiler
teil nach Abbruch bis zum Wasserspiegel mit eiserner 
Spundwand umschlossen, die hinten durch den klaffenden 
Pfeilerrifi hindurchgerammt wurde. Sie wurde naehher nur 
auf Wasserspiegelhohe abgeschnitten und iibermauert. Um 
die in schriiger Richtung herausgebrochenen Gewolberinge 
ganz herausschneiden zu konnen, muBten die benachbarten

bei Schleppzugsschleusen und ahnlichen Bauwerken hat 
trotz sorgfaltiger Ausfiihrung auf Grund langjahriger Ver-

i Unĉ  Beohachtungen einer Wasserbaubehorde yielfach 
Ubelstande gezeigt, besonders bei Schleusen mit hohem 
Uetalle. Es ist deshalb daran gedacht worden, die Aus
dehnungsfugen ganz fortzulassen und durch entsprechende 
Msenemlagen die aus Warmeschwankungen herriihrenden 
Krafte aufzunehmen. Solche Einlagen wurden nach An
sicht der betreffenden Behorde den Vorzug besitzen, an 
allen Stellen, wo die Krafte tatsachlich auftreten — ins- 
besondere in der Plattform und im oberen und vorderen 
leil, weniger im unteren Teil der Kammerwande — in den

Abb. 2. A n s i c h t  v o n  o b e r h a l b Abb. 3. A n s i c h t  v o n  u n t e r h a l b .

Pfeiler entsprechend ausgen 
steift werden. Dazu dienten 
durch die beiden Óffnunge- 
in ganzer Lange durchlau- 
fende, holzerne, gegliederte 
Trager von rd. 61 m Lange 
aus 30X30 cm starken Hol- 
zern. Vier solcher Trager- 
wande neben einander liegend 
bildeten die Versteifung, die 
durch Druckwasserpressen in 
Spannung versetzt wurde.
Zu dem Zweck war in den 
Tragem zunachst ein 91 cm 
langes Stiick ausgelassen 
und die Kopfenden waren 
mit kraftigen GuBstahl-
platten ausgestattet, zwischen die Druckwasserpressen ein- 
gesetzt wurden. Mit je 2 Pressen von je 601 Leistung 
wurde auf den Trager ein Druck bis 754 ausgeiibt. Nach
dem diese Pressung erreicht war, wurden Hartholzsteifen 
zwischen die Kopfenden eingesetzt, sodaB die Pressen nun 
herausgenommen und in der nachsten Tragerwand ver- 
wendet werden konnten.

Diese Aussteifung lief auch iiber den neu auszubauen- 
den Pfeilerkopf hinweg und wurde dort mit einem Kasten 
umhiillt, der bei Hochfiihrung des Pfeilers umstampft wurde. 
Nachdem die neuen Gewolbe eingesetzt und geniigend er- 
hartet waren, wurden sie ausgeschalt und es konnte nun 
die Versteifung der Pfeiler herausgenommen werden. Die 
Hohlraume in dem Zwischenpfeiler wurden dann aus- 
betoniert. (Engineering News-Record vom 11. Mai 1922.) — 

Vorkehrungen gegen Warmeausdehnungen bei Schleusen- 
mauern und Verwendung von GuBbeton zu Schleusen- 
bauten. Die bisherige Anordnung von Ausdehnungsfugen
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Abb 1. G r u n d r i B  u n d  Q u e r s c h n i t t e .  

BogenfOrm ige T alsperre  in der Jogne (franz. Schweiz).

erforderlichen Starken ver- 
legt werden zu konnen. Quer 
zur Schleusenachse ange- 
ordnete Eisen wurden den 
yielfach beobachteten Scher- 
kraften entgegen wirken, die 
mitunter zur volligen Ab- 
trennung einer starken Schale 
von den Mauerkorpern fiihren 
kOnnen. Die Eiseneinlagen 
waren etwa 8 om von der
AuBenwand entfernt zu ver- 
legen. Der vorgeschlagene
Ersatz der Ausdehnungs
fugen konnte nattlrlich nur 
bei ganzlich einwandfreien
Bodenverhaltnissen angewen- 

det werden. Einen Ersatz fiir Setzungsfugen konnte er 
niemals bilden. Der D e u t s c h e  B e t o n - V e r e i n ,  den 
die betreffende Behorde um Stellungnahme zu dem Yor- 
schlag bittet, fordert seine Mitglieder auf, etwaige Erfah
rungen, die mit den yorbeschriebenen oder ahnlichen Aus-
fiihrungsmoglichkeiten an Schleusen gemacht worden sind, 
mitzuteilen und zu dem Vorschlag der Wasserbaubehorde 
Stellung zu nehmen. Auch sollen die Ansichten iiber die 
Verwendungsmoglichkeit von GuBbeton zu Schleusenbauten 
mitgeteilt werden.

Wir machen auch unsere Leser auf diese Umfrage auf- 
merksam und regen zu einem Meinungsaustausch iiber 
diese Frage an.

Was die Anwendung von GuBbeton betrifft, so liegen 
hieriiber aus Amerika, wo dieses Verfahren seiner Einfach- 
heit und Sparsamkeit wegen zu Bauten aller Art verwendet 
wird, wohl geniigende Erfahrungen vor, die fiir seine Eig- 
nung auch fiir Schleusenbauten sprechen. —

103



Literatur.
Deutscher AusschuB fiir Eisenbeton Heft D. i d e r -

s t a n d s f a h i g k e i t d er Z u g z o n e  v o n  E i s e n 
b e t o n  k ó r p e r n ,  w e l c h e  auf  Bi  e g  u n g b e a n - 
s p r u c h t  s i nd.  Von O. Gr af ,  Abt.-Leiter in der Mat.- 
Pruf.-Anstalt der Techn. Hochschule Stuttgart, kl. 8°, 39 S. 
Text mit 27 Textabb. u. 2 Zus.-Stellungen. Berlin 1922, 
Yerlag Wilhelm Ernst & Sohn. Pr. geh. 24 M.—

Das yorliegende Heftchen gehort zu der Berichtsreihe 
des Deutschen Ausschusses, in der die fiir die Praxis 
wichtigsten Ergebnisse der umfangreichen Versuche iiber- 
sichtlich und kurz zusammengefafit werden sollen. Das 
Heft stiitzt sich auf die fiir den Deutschen AusschuB von 
1906—21 auf dem beriihrten Gebiet in Stuttgart ausgefiihrten 
Versuche und zieht auch die Ergebnisse von Versuchen mit 
heran, die fiir die Jubilaumsstiftung der deutschen Industrie 
angestellt worden sind. Soweit Versuche von anderer Seite 
noch neue Gesichtspunkte ergeben haben, sind auch diese 
beriicksichtigt.

Den Betrachtungen wird ein dauernd feucht gelagerter 
Eisenbetonbalken von 2 m Stiitzweite, 30 .15 cm Querschnitt, 
bewehrt mit 3 Rundeisen von 10mm Durchm., von denen 2 
an den Enden aufgebogen sind, zugrunde gelegt, und es 
werden im Einzelnen besprochen: Anstrengung des B e t o n s  
und seine Verlangerung vor der RiBbildung, die Vorgange 
bei der RiBbildung und die Anteilnahme des Betons zwischen
2 Rissen an der Kraftiibertragung der Zugzone, schlieBlich 
die GróBe der RiBbildungskraft. Es werden dabei ver- 
schiedene Bewehrung und Zusammensetzung des Betons in 
Betracht gezogen. Weiter werden die Anstrengungen des 
E i s e n s vor der RiBbildung und unter der Hochstlast bei 
Kórpern untersucht, bei denen die Zerstorung von der Zug
zone ausgeht. Es wird dabei auch die Anwendung von 
Eisen mit hochgelegener Streckgrenze erortert.

Die Ausfiihrungen lassen erkennen, daB die nach 
unseren Rechnungsannahmen ermittelten Werte fiir Beton 
und Eisen von den tatsachlichen Anstrengungen bis zu 
gewissem Grade abweichen und dafi aufierdem eine ganze 
Reihe von Einfliissen mitsprechen. In den beiden bei- 
gegebenen Zusammenstellungen sind errechnete und beob-

achtete Werte nach einer groBeren Zahl von Versuchen 
einander gegeniibergestellt. Im iibrigen sei auf die iiber- 
sichtliche und klare Schrift selbst verwiesen. —

Die Ausfiihrung von B eton  und  E isenbetonbau ten . 
A n l e i t u n g  fi ir B a u f i i h r e r  u n d  P o l i e r e .  Her- 
ausgegeben vom „ D e u t s c h e n  B e t o n - V e r e i  n“. 
Oberkassel (Siegkreis) 1922. Selbstverlag des Vereins. — 

Die kleine Schrift, die der Yerein fiir seine Mitglieds- 
firmen bearbeitet hat, will den Bauftihrern und Polieren 
Anleitung geben, was alles beachtet werden mufi, wenn 
mustergiiltige Bauten erzielt werden sollen. Die besten 
behordlichen Yorschriften niitzen nichts, wenn dagegen auf 
der Baustelle gesiindigt wird. In sofern fallt den Baufiihrern 
und Polieren eine groBe Verantwortung zu, denn VerstoBe 
gegen die Vorschriften konnen schiimme Folgen haben, wie 
die Unfallstatistik auf diesem Gebiet beweist. Hier soli nun 
die Anleitung mahnend und aufklarend eingreifen. Ais 
Grundlage fiir die Bearbeitung haben einerseits die preuBi- 
schen Bestimmungen fiir Beton- und Eisenbeton von 1916, 
das Handbuch fiir Eisenbeton und die technischen Aus- 
kiinfte des Vereins gedient und auBerdem konnte auf die 
reichen Erfahrungen der Mitgliedsfirmen zuriickgegriffen 
werden. Die Bearbeitung ist so geteilt, dafi zur Erhohung 
der Ubersichtlichkeit die zu beachtenden Anleitungen auf 
der linken Seite zusammengefafit sind, wahrend die rechte 
Seite dazu Erlauterungen und Hinweise aus der Unfall
statistik gibt. Der Stoff ist gegliedert in: 1. Die Baustoffe, 
ihre Eignung und Behandlung; 2. Verarbeitung der Bau
stoffe, Bauausfiihrung; 3. Schalung und Riistung; 4. Priifung 
wahrend der Ausfiihrung; 5. Yerschiedenes.

Anordnung und Darstellung sind klar und pragnant und 
der Inhalt ist in leicht fafilicher Form wiedergegeben, so 
dafi die Anleitung ihren Zweck nicht verfehlen diirfte. —

Inlialt: In GewOlbekappen aufgelOste Talsperre auf
Sardinien. — Zem ent im W ohnungsbau. — Vermischtes. — 
L iteratur. — D eutscher Beton-Yerein (E. V.) —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, 6 . m. b. H. in Berlin.
Fiir die Redaktion verantwortlich: F r i t z  E i s e l e n  in Berlin. 

W. B i i i e n s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.

Deutscher Beton-Verein (E. V.). 
Ordnung fiir die W anderversam m lung am 31. August bis 3. Septem ber 1922.

D o n n e r s t a g ,  de:
8,16 Uhr vorm. Abfahrt von Miinster nach Lengerich.
9,07 Uhr vorm. Ankunft in Lengerich. Besichtigung der 

Wickingwerke in Lengerich.
1.55 Uhr nachm. Abfahrt von Lengerich.
5.55 Uhr nachm. Ankunft in Bremen.

Fi ir di e  D a me n :  yormittags Besichtigung von
Miinster und Fiihrung.

F r e i t a g ,  d e n  1.
Etwa 8,30 Uhr vorm. Abfahrt mit Sonderzug vom Haupt- 

bahnhof Bremen nach Geestemiinde. (Genaue Zeit wird 
noch bekanntgegeben.) Fahrt mit Sonderwagen der 
elektrischen Bahn vom Bahnhof zum Fischereihafen 
Geestemiinde.

10.00 Uhr vorm. Besichtigung des Fischereihafens Geeste- 
miinde nebst Anlagen; anschliefiend Besichtigung der 
im Bau befindlichen neuen Fischereischleuse.

12.00 Uhr vorm. Abfahrt mit Dampfern der Wasserbauver- 
waltung und der Strombauverwaltung zum Kaiserhafen 
Bremerhaven.

12.30 Uhr nachm. Besichtigung des Ozeandampfers „York“;
S o n n a b e n d ,  d e n

8,45 Uhr vorm. Versammlung der Teilnehmer an der 
GroBen Weserbriicke (Franziusdenkmal).

9.00 Uhr vorm. piinktlich Hafenrundfahrt mit Dampfer 
„Braunchweig“ der Transport-, Industrie- u. Handels- 
gesellschaft Bremen.

10.00 Uhr vorm. Besichtigung der Aktiengesellschaft Weser.
11.00 Uhr vorm. Ruckfahrt mit Dampfer zur Grofien Weser- 

briicke.
12.00 Uhr vorm. Friihstiick in der „Union“.
1.30 Uhr nachm. Abfahrt mit Dampfer an der GroBen

S o n n t a g ,  d e n  3.
7.30 Uhr vorm. Abfahrt vom Hauptbahnhof Bremen
8,09 Uhr vorm. Ankunft Bahnhof Geestemiinde. Fahrt in 

See mit Kursdampfer des Norddeutschen Lloyd, und 
zwar ab Lloydhalle Bremerhaven entweder-

9,15 Uhr vorm. nach Wangerooge,
Ruckkunft 9,00 abends, oder
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1,09 Uhr nachm. Abfahrt nach Bremen.
5,55 Uhr nachm. Ankunft in Bremen.
8.00 Uhr abends p ii n k 11 i c h Begriifiungsabend im Rats- 

keller zu Bremen. Willkommentrunk, dargeboten vom 
Senat (Gelegenheit zum Abendessen ist vorhanden; An 
zug Strafienanzug).

e p t e m b e r  1922.
anschliefiend Friihstuck an Bord des Dampfers, gegeben 
vom Norddeutschen Lloyd.

2.00 Uhr nachm. Besichtigung der „Frigus“-Werke (Ge- 
frier-Anlage) und des Kaiserdocks Bremerhaven.

3.15 Uhr nachm. Ruckfahrt mit den Dampfern zum 
Fischereihafen Geestemiinde.

4.00 Uhr nachm. Ruckfahrt mit Sonderwagen der elektri
schen Bahn vom Fischereihafen zum Bahnhof Geeste- 
miinde.

4,30 Uhr nachm. Ruckfahrt ab Hauptbahnhof Geestemiinde 
mit Sonderzug nach Bremen.

8.00 Uhr abends. Gemeinsames Essen im Parkhaus zu 
Bremen. (Anzug Frack oder Smoking.)

2. S e p t e m b e r  192 2.
Weserbriicke zum Hastadter Wehr. Besichtigung der 
Schleusen und Wehranlagen. der Hansa-Lloyd-Werke 
(Auto-Werke) und der Goldina-Werke (Sehokoladen-
fabrik).

Ruckfahrt zur Stadt entweder 5,00 Uhr nachm. mit der 
elektrichen Strafienbahn oder 4,41 bzw. 5,17 Uhr mit der 
Staatsbahn ab Bahnhof Seebaldsbriick.

8.00 Uhr abends zwangloses Zusammensein der Teilnehmer 
im Essighaus oder in anderem, noch bekannt zu geben- 
dem Lokal zu Bremen.

S e p t e m b e r  1922.
9.15 Uhr vorm. nach Helgoland,
Riickkunft 9,00 Uhr abends.

Ruckfahrtgelegenheit nach Bremen:
Lloydhalle Bremerhaven ab 9,22 abends.
Hauptbahnhof Bremen an 10,58 Uhr abends.

V.) Dr.-Ing. e. h. Alfred H i i s  e r ,  Yorsitzender.


