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Griindung mit ABEG-Beton-Bohrpfahlen.
Yon Ingenieur Ernst L o r e n z ,  Direktor der Allg. Bau-A.-G., Berlin.

Si cherung.  des  S c h l o s s e s  zu Dt s ch. - Fi l ehne .
as SchloB des Grafen von der 
Schulenburg in Deutsch-Filehne 
ist etwa im 16. Jahrhundert fiir 
einen polnischen Fiirsten erbaut. 
Die Starkę der Mauern erreicht 
in den unteren Geschossen 3 ra. 
In den letzten Jahrzehnten 
machten sich Senkungen der 
Baukorper bemerkbar, die durch 
die Regulierung des nahe vor- 

beifiihrenden Netze-Flusses sich immer gro Ikr ge- 
stalteten und den Bestand des alten, wiirdigen SchloB- 
baues in Frage stellten. Die Gruppierung des drei- 
stockigen wuchtigen Baues nach Auf hau und GrundriB 
(vgl. den GrundriB, Abb. 1 auf S. 131) brachten den mit 
dem Umbau beauftragten Arch. Franz Clement, 
Berlin-Schoneberg, bereits auf den Gedanken, daB das 
SchloB ursprunglich in geschlossenem GrundriB mit 
Innenhof geplant und yielleicht auch gebaut war, und 
die verbindenden Teile aus irgend welchen Griinden ent- 
weder nicht zur Ausfuhrung gelangt oder in vergan- 
genen Jahrhunderten wieder abgebrochen seiert. Wah
rend der jetzigen Bauausfiihrung wrurden nun auch 
Kellermauern fiir die Fortfiihrung des Baukorpers nach 
oben freigelegt, sodaB sich diese Annahme ais richtig 
erwies; es kann aber nicht gesagt wyerden, ob der Zu- 
stand dieser Bauteile bereits friiher zu ihrem Einsturz 
oder zum Abtragen gefiihrt hat.

Die Grundmauern reichten etwa 4 m unter das Ge- 
lande des erhohten SchloBhofes und etw*a 2 m unter das 
Niveau des umliegenden Parkes, bis zu welcher Tiefe 
durchweg aufgefiillter und mit Findlingen und Bau- 
schutt durchsetzter Boden festgestellt wrurde. Die 
Grundmauern standen auf einem Holz-Pfahlrost aus 
etwa 4 m langen, diinnen Pfahlen, vielfach von etwa
12om und bis zu etwa 20 cm im Durchmesser, die aber 
infolge des gesenkten Wasserstandes in ihren oberen 
Teilen zermiirbt und verfault waren.

Im Friihjahr 1914 wurde bereits vom Architekten 
der Zustand des Schlosses ais gefahrdrohend be
zeichnet, und es wTurden Erwagungen fiir eine Siche
rung, wenigstens der am meisten gefahrdeten Teile 
des Schlosses, eingeleitet. Zu diesem Zweck wurde 
die A 11 g e m e i n e B e t o n -  u. E i s e n - G. m. b. H., 
jetzige A l l g e m e i n e  B a u - A k t i e n g e s e l l -  
s c h a f t  żu B e r l i n ,  zugezogen, die' zunachst eine 
Eisenbetonplatte in Vorschlag brachte, bei der quer 
durch das Gebaude unter den Pfeilerachsen Eisen- 
betontrager vorgesehen waren, die senkrecht dazu die 
Platte aufnehmen sollten; es. war dabei beabsichtigt, 
die starken Gebaudegrundmauern nur jeweils in den 
Pfeilerachsen, also in Abstanden von 3 bis 4 m, zu 
durchbrechen. Bevor eine Entscheidung getroffen 
werden konnte, brach der Krieg aus und das Vorhaben 
muBte zuriickgestellt werden. Inzwischen zeigten sich

weitere und immer starker werdende Setzungen, die 
die Moglichkeit der Erhaltung des Schlosses in Frage 
stellten. Ende 1920 wurden die Untersuchungen wieder 
aufgenommen; der Wunsch, das durch die Jahr- 
hunderte geweihte Bauwerk zu erhalten und die 
wesentliche Kostenersparnis gegeniiber einem Neubau 
lieBen im Friihjahr 1921 den EntschluB reifen, end- 
giiltig eine Sicherung des Gebaudes vorzunehmen und

• zwar zunachst und auch versuchshalber erst fiir den 
hauptsachlich gefahrdeten Teil.

Auch jetzt kam neben anderen Yorschlagen die 
erwahnte Eisenbetonplatte in erster Reihe in Betracht, 
wahrend eine Griindung auf Pfahle, die natiirlich nicht 
gerammt sein durften, wegen der hOheren Kosten und 
der im allgemeinen nicht genau bekannten Tragfahig- 
keit solcher Pfahle erst in zweiter Linie kam.

Die Allgemeine Bau-Aktiengesellschaft Berlin arbei- 
tete sowohl einen Plattenentwurf ais auch einen Pfahl- 
entwrurf aus und gab dazu die Erklarung ab, daB bei 
Ausfuhrung der Platte der Zustand der Ruhe erst all- 
mahłich, nach etwa 2 Jahren erreicht werden wurde, 
daB inzwischen Setzungen von mehreren Zentimetern 
zu erwarten seien, die noch weitere — allerdings er- 
heblich geringere — Rissebildungen ais bisher hervor- 
rufen wurden, sodaB die endgultige Beseitigung der 
Risse im Gebaude erst nach dieser Zeit bewirkt werden 
konnte. Bei Ausfuhrung des Pfahlprojektes unter Ver- 
wrendurig ihrer patentierten A b e g - B e t o n - B o h r -  
p f a h l e  iibernahm die A. B. A. jedoch die Gewahr 
fiir den sofortigen Ruhezustand des Baues, indem sich 
diese Pfahle erfahrungsgemaB unter voller Belastung

Abbildung 5. 
P r i n z i p d e r H e r -  

s t e l l u n g  d e s  
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p f a h 1 e s.
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bringen des eiser- 
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b) Ausbetonieren des 
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12 m L ange aus- 
gefubrt.
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nu r 1 bis 2 mm setzen  u nd  d iese au fiero rden tlich  
geringen  S en k u n g en  ab e r inn e rh a lb  d er M auerkorper 
ohne beso n d ere  R iB bildungen au fgenom m en w erden ,

Schnitt a  -  b Abbildung 3. 
Q u e r s c h n i t t  d u r c h  
d a s  U n t e r  g e s c h o B  

u n d  d i e  n e u e  P f a h l -  
g r U n d u n g.

Abbildung 2. 
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Abb. 4. B e w e h r u n g  d e r  B e t o n b a l k e n  f i ir  e in e n  T e i l  d e s  F u n d a m e n t a

sow eit le tztere n icht durch den allm ahlichen Ausgleich 
der von friiher her vorhandenen auBerordentlichen 
Spannungen in den verschiedenen M auerkprpem  des

G ebiiudes b ed in g t sind . In  R iick s ich t h ie rau f m achte 
d ie  A. B. A. au ch  eine  d u rch g re ifen d e  V e ran k e ru n g  des 
o beren  G eschosses zur B ed ingung .

T ro tz  d e r n en n en sw ert hoheren  Bau- 
k o s te n  en tsch ied en  sich dem zufolge 
B au h err u n d  A rc h ite k t fiir eine Pfahl- 
g riin d u n g . H ierfiir w aren  n un  ab e r auch 
K o n k u rren zp lan e  e ingegangen , die gerin- 
g e re  K o s te n  v e ru rsa c h t h a tten . D a in 
d iesen  E n tw iirfen  jed o ch  k e in  befriedi- 
g en d e r  N achw eis  iiber die T rag fah ig k e it 
d e r B oh rp fah le  e rb ra c h t w erden  konn te  
u n d  d ie  b e tre ffen d en  F irm en  auch  eine 
au sre ich en d e  G ew ahr ab lehn ten , w urde 
schlieB lich die A u sfiih ru n g  m it den Abeg- 
B eto n -B o h rp fah len  gew ah lt.

D ie den  U n tersuchungen  vorauf- 
g eh en d en  B o hrp roben  e rg ab en  einen sehr 
v e rsc h ie d e n a rtig  g e la g e rte n  B augrund , 
d e r im  w esen tlich en  u n te r  dem  2 bzw. 4 m 
hoch  au fg e fiillten  B oden eine M oorschicht 
aufw ies, die in  den  tie fe ren  L agen  starker 
m it S an d  d u rc h śe tz t w ar u nd  e tw a  2 bis 
6 m M ach tig k e it h a tte , w o n m te r Schwemm- 
san d  e tw a  1 m hoch  u nd  u n te r  diesem 
fe iner un d  g ro b e r S an d  ang e tro ffen  wurde. 
D er G ru n d w asse rsp ieg e l s tan d  zu dieser 
Z eit e tw a  in  H ohe d e r B ankettsoh le . Das 
an  v e rsch ied en en  S te llen  u nd  in  ver- 
sch iedenen  T ie fen  en tnom m ene Moor- 
w asse r w urde  d u rch  das Chemische 
L ab o ra to riu m  fiir T on in d u strie  in  Berlin 
e iner e in g eh en d en  P riifu n g  w egen  seines 
E in flu sses  au f den  B eton  unterzogen, 
jed o ch  a is  u n b edenk lich  festgeste llt, so 
daB v o n  dem  vo rg eseh en en  besonderen 
S chu tz  g eg en  e tw aig e  M oorsaure A bstand 
genom m en  w erd en  k o n n te .

D ie Y e rte ilu n g  der P fah le  auf den 
b isher g e s ich e rten  G ebaudete il und ihre 
Y erb in d u n g  m it den  F u n d am en ten  ist 
au s dem  G rundriB , A bb. 2, und dem 
Q u ersch n itt, A bb. 3, e rs ich tlich . E s wurde 
d abe i d av o n  au sg eg an g en , daB sich die 
G eb iiudepfeiler au f E isenbetonbalken 
s tiitz ten , die a n  ih ren  hervortre tenden  
E n d en  v e rb re ite r t  sind  u n d  von  Abeg- 
B oh rp fah len  g e tra g e n  w erden . Die An- 
zahl d e r P fah le  w u rd e  au f G rand  einer 
zu lassig en  B e la s tu n g  v on  e tw a  30 t  fiir 
je d e n  P fa h l e rm itte lt. Im  ganzen  wurden 
e tw a  70 M auerdu rchb riiche  und 210 
P fah le  v o n  7 b is 9 m L an g e  erforderlich.

D ie A n o rd n u n g  der B ew ehrung der 
B a lk en  u n d  d er A usb ildung  der Balken- 
a u fla g e r  a u f  den  Pf&hlen ze ig t fiir einen 
T eil des G ru n d risses  A bb. 4.

F iir die A usfiih rung  w aren  zunachst 
um fan g re ich e  E rd a rb e ite n  notw endig , da 
sow ohl d er B oden  d er K ellerraum e ein- 
schlieB lich  des P fla s te rs  a is  auch die Ge- 
b a u d e fro n te n  in  a b g es te if te r  Baugrube 
b is au f die n o tw en d ig e  T iefe ausge- 

-  sc h a c h te t w erd en  m uB ten; hierbei durfte 
a b e r k e in esfa lls  b is u n te r  die B ankett
soh le  g e sc h a c h te t w erden . N unm ehr w ur
d en  —  an  zw ei S te llen  beg innend  —  die 
B oh rp fah le  e in g eb rach t. S odann  wurde 
das bis dah in  auB ero rden tlich  bedrohte 
u n d  mur te ilw eise  g e s tiitz te  B auw erk an 
a llen  A u B enfron ten  in  zw ei H ohenlagen 
k ra f t ig  a b g e s te if t; n un  e rs t du rfte  mit 
dem  S tom m en  d er M auerdurchbriiche 
fiir die B e to n b a lk en  b eg o n n en  werden. 
S o fo rt n ach  F e rtig s te llu n g  eines jeden 
D u rch b ru ch es  w u rd en  schlieBlich die 

B e to n b a lk en  h e rg e s te llt, w o ra u f nach  gen iigender Er- 
h a r tu n g  des B eto n s end lich  d ie  V erfu llu n g  des Bodens 
erfo lgen  k o n n te .
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H iernach w u rden  d ie  b eso n d ers  du rchgeb ilde ten  
Y erankerungen d e r o beren  G eschosse e in g eb rach t.

Die A u sfiih ru n g  b o t k e in e rle i g ru n d sa tz lich e  
Schwierigkeiten. S e lb s t in  den  auB ero rden tlich  be- 
engten E ck k e lle r von n u r e tw a  1,80 m B re ite  un d  e tw a 
2,20m Hohe k o n n te n  die d o r t  n o tw en d ig en  8 P fah le  
von je 7— 8 m T iefe m it g roB ter S o rg fa lt herg es te llt 
werden. D as A n tre ffen  vo n  F in d lin g en  u nd  von  sehr 
umfangreichen M au erres ten  m  groB erer T iefe  m ach te  
in einigen F a llen  ein V e rse tzen  vo n  P fah len  n o tw end ig , 
dem dann d u rch  e n tsp rech en d e  W ah l a n d e re r A b
messungen —  au ch  des B e to n b a lk en s  —  im m er s ta tisch  
und praktisch  le ich t en tsp ro ch en  w erd en  k o n n te .

Fiir das H erste llen  d er M auerdurchbęuche w a r zu
nachst ein m asch ine lles V erfah ren  v o rg eseh en ; das 
Vorhandensein von  F e ld s te in m a u e rn  an  den  frag lichen  
Stellen fiih rte  jed o ch  zur g ew ohn lichen  S tem m arbeit 
zuriiek, die tro tz  d e r g roB en M au ers ta rk en  ohne beson 
dere Schw ierigkeiten  v o n  b e id en  S eiten  vo rg e trieb en  
werden konn te . A b er d iese  doch  schlieBlich unbedeu- 
tenden M auerdurchbriiche  b e w irk te n  a n  ein igen  S tellen  
das gew altsam e A uslo sen  d e r d u rch  die versch iedenen  
friiheren, s ta rk en  S e tzu n g en  e n ts ta n d e n e n  S pannungen , 
und ftihrten tro tz  d e r au B ero rd en tlich  k ra f tig e n  und 
reichen A bste ifungen  zu lau tem  K n ack en  u nd  an ein 
zelnen S tellen zu s ta rk e r  E rw e ite ru n g  d e r v o rh an d en en  
alten Risse.

Nach erfo lg tem  E in b au  d e r  P fah le  u nd  B alken  
trat aber iiberraschend  u nd  so fo rt vo llige  R uhe in dem 
seit Jahren  in  s ta n d ig e r  u n d  im m er s ta rk e r  w erd en d er 
Bewegung befind lichen  B au w erk  ein, w om it der beste  
Beweis fiir d ie  zw eckm aB ige W ah l d e r  A usfiih rung  
erbracht w ar; b is d ah in  h a tte n  n u r W en ige  und  am  
wenigsten der B au h e rr se lb s t an  die M oglichkeit einer 
Bausicherung g eg lau b t.

Auf V e ran la ssu n g  des b au le iten d en  A rch itek ten  
nmBte ein von  ihm  be lieb ig  b e s tim m te r fe r tig e r Pf-ihl 
einer P robebe lastung  u n te rz o g e n  w erd en ; tro tzd em  der 
Architekt sicher e inen  ihm  am  u n g iin s tig s ten  ersehei- 
nenden Pfah l w ah lte , ze ig te  d ie se r u n te r  e iner A uflast 
von etw a 30 t  n u r  1 mm E in sen k u n g .

Die A beg-B eton-B ohrpfah le , D. R . P ., dereń  A u s-’ 
fiihrung, a lle rd in g s fiir ein  an d e re s  B eispiel, A bb. 5 a 
bis c, S. 129, ze ig t, s ind  O rtp fah le , die —  im  G egensatz  
zu den gew ohnlichen  R am m p fah len  —  e rs t im E rd re ich  
hergestellt w erden , u n d  zw ar nach  e rfo lg te r A b teu fu n g  
des Bohrloches. D ie H e rs te llu n g  d e r  P fah le  e rfo lg t 
durch E in treiben  u n d  E in p re ssen  e ise rn e r B lechm ante l- 
rohre bis au f bestim m te  T iefe , v e rm itte ls t gew ohn lichen  
Bohrverfahrens u n te r  g le ich ze itig e r B e la s tu n g  u nd  
Drehen, vgl. A bb. 5 a . D e r D u rch m esse r d e r R oh re  
betragt gew ohnlich  30 b is 3 2 cm. D ie an g eb o h rten  
Bodenmassen w e rd en  se itlich  a b g e se tz t u nd  geben  
einen genauen  A ufschluB  iib e r d ie  B esch affen h e it des 
Baugnindes. D ie R o h re  w erd en  in  L a n g e n  von  nu r 
etwa 2 m an g ese tz t, w o rau f- w e ite re  R o h re  g le icher 
Lange folgen, die w ah ren d  des E in tre ib en s  d u rch  A n- 
eirandersehw eiBen m ite in a n d e r  v e rb u n d e n  w erden . Die 
Yerrohrung des B oh rloches e rfo lg t so lan ce , b is in  den 
wirklich trag fah ig en  B au g ru n d  in  g en iig en d e r T iefe  ein- 
gedrungen w ord en  is t. D abe i e riib rig t es sich, die e in 
zelnen P fah llan g en  d u rch  v o rh e r ig e  B o d en u n te rsu ch u n g  
zu bestim m en. D ie e ise rn en  M an te lroh re  verb le iben  
daurnd im E rd re ich  in  d er e in g e trie b e n e n  L ag e : in 
diesem U m stand  lie g t e in  w esen tlich e r F a k to r-  g roB ter 
Tragfahigkeit g eg en iib e r a llen  b e k a n n te n  B ohrpfahl- 
systemen, bei d en en  m it dem  H erau sz ieh en  des .Bohr-* 
rohres die u m g eb en d e n  B o d en sch ich ten  n ach  oben  ge- 
zogen w erden  un d  d a d u rc h  fiir den  im  E rd re ich  ein- 
betonierten B e to n k o rp e r bei e in tre te n d e r  B e la s tu n g

Setzungen  bedingen , die bei den  A beg-B ohr-P fah len  
nicht e in tre te n  konnen . Is t  nun  die n o tw end ige  T iefe 
e rre ich t w orden , so e rfo lg t das sch ich tenw eise  A us- 
b e ton ie ren  des B ohrloches u n te r  W asse r b is au f die
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Abbildung 1. 
G r u n d r i f i  e i u e s O b e r  

g e s c h o s s e s  d e  
S c h l o s s e s  i n  D t s c h . - 

F  i 1 e h n e.

Gegen Senkungen gesichert 
durch nachti agliche Ura- 
formung m ittels Pfahlrohre 
nnd Herkules - Betonbohr- 
pfiihlen yon ABEG- Berlin.

fertige  P fah lhohe m itte ls  besonders au sg eb ild e te r Senk- 
b iichsen, vgl. A bb. 5 b. D er zu r Y erw en d u n g  gelan- 
g ende  B eton  w ird  in besonders fe tte r  u nd  bre iiger 
M ischung h e rgeste llt.

Zur A usfiih rung  eines P fah les  is t m eh r B eton  e r
fo rderlich , a is dem  In h a lt des B ohrloches en tsp rechen  
w iirde. Z unachst w ird  durch  T ie fe rboh ren  u n te r  den 
E isen m an te l d er PfahlfuB  vo rg eb ild e t; die lockere  
F iillung  des P fah les  w ird sow ohl u n te r  dem  E ig en 
gew ich t d e r B etonm asse a is  auch  dem  G ew icht der 
b e la s ten d en  W assersau le  im w esen tlichen  MaBe zu- 
sam m en g ed riick t u n d  auch  durch  E in stam p fen  in  die 
P fah lfuB erw eite rung  gepreB t.

D er B eton  tr i t t  dabei iiber den  u n te ren  R an d  des 
B lechrohres h inaus, d rin g t in den  d o rt befind lichen  
B oden ein u nd  b ilde t eine w u ls ta rtig e  Y erb re ite ru n g  
des PfahlfuB es bei en tsp rech en d e r B cd en v erd ieh tu n g . 
vgl. A bb. 5 c.

D ie H ohe der zu lassigen  B e lastu n g  is t von  F a li 
zu F a li zu bestim m en.

Die P fah lkop fe  w erden  in  d er R egel d u rch  eisen- 
b ew ehrte  B a lken  oder P fe tte n  m ite in an d er v erbunden , 
d ie  d u rch  den  in d iese h in e in rag en d en  E isenm an te l, 
ab e r auch  d u rch  b eso n d ere  E isen e in lag en  m it dem  
P fah l v e ra n k e r t sein kon n en .

D ie A beg-B eton-B ohrpfah le  e ignen  sich fiir alle 
F a lle  k iin s tlich e r G riindungen , b eso n d ers  auch  fiir 
so lche F a lle , w o R am m ersch iitte ru n g en  u n zu lassig  
e rscheinen , oder wo es an  d e r n o tig en  H ohe zum  A uf- 
ste llen  e iner R am m e feh lt, w o a b e r tro tzd em  P fah le  
seh r h oher T ra g fa h ig k e it h e rg e s te llt w erd en  sollen. —

(SchluB fo lg t.)

Temperaturbeobachtungen an der bogenform igen Sperrmauer von Montsalvens an der Jogne, frz. Schweiz
fg ■ ■ m ■ --------------------------------------------------------------- i. i i - T_ ,1 , . Ał»filrr»l urnrnn Koraif o lrn r 7

n Nr. 11 unserer ,,M itteilungen“ haben wir 
einen B ericht iiber Berechnungs- und  Aus- 
fiihrungsm ethode einer bogenform igen Beton- 
T alsperre an der Jogne  gebrach t und_ in 
Nr. 13 haben w ir eine K o n s tru k tio n ssk iz ze  
und einige A ufnahm en der Sperrm auer nach-

folgen lassen. In dem ersten A rtikel w aren bereits kurze 
A ngaben iiber die B eobachtungen der T em peratur im 
Mauerinneren durch zahireiche bei der H erstellung einge- 
baute Therm om eter gemacht, die die T em peratur durch elek- 
trische W iderstande messen und nach einer Beobachtungs- 
station  die Ergebnisse w eiter melden. In  derselben
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lieit zu bringen. Beim A ufstellen des Entw urfes der Sperr- 
m auer von M ontsalvens 1918—19 hatte man ais U nterlagen 
nur die rein empirische und nur in gewissen Grenzen 
giiitige Form el von Merriman und U ntersuchungen von 
Schiirch ais U nterlagen. Man ha t sie m it gewissen Ande
rungen benutzt.

Die schweizerischen V orschriften vom 26. Nov. 1915 
verlangen m angels genauer Zahlen zur Sicherheit die Be- 
riicksichtigung eines Tem peraturunterschiedes von 15° C. 
bei Berechnung von B etonkonstruktionen. Sie setzen das 
Schwinden des Betons mit 0,25mm auf 1 m an. Die deut
schen V orschriften sehen ebenfalls einen Tem peraturunter- 
schied von _L 15° C. und setzen das Schwinden dem EinfluB 
einer T em peratursenkung um 15° C. gleich, wobei der Aus- 
dehnungskoeffizent des Betons zu 0.00001 gesetzt wird.

Der die Talsperre von Montsalvens ausfiihrende Ingenieur 
G r u n e r  schlug daher dem Bauherrn vor, hier eingehende 
U ntersuchungen der Tem peraturschw ankungen anzustellen, 
um fiir spatere AusfuhTungen sichere Unterlagen zu ge- 
winnen. Der B auherr war auch bereit, die erheblichen Un-

Abbildimg 1. A l l g e m e i n e  A n o r d n n n g  d e r  S p e r r  m a u e r.

Abbildung 2. A n o r d n u n g  d e r  T l i e r m o m e t e r  in d e r  
T a lsp e r re  in d e r  Jo g n e  bei M o n tsa lv en s .

kosten  tu r diese /iwecke 
aufzuw enden. Die Un
tersuchungen sollten 
auch G elegenheit geben 
zur F estste llung  der 
W arm eentw icklung beim 
Abbinden groBer Beton- 
massen, iiber die eben
falls noch keine K larheit 
herrscht. D iese F rage 
is t p rak tisch  w ichtig 
hinsichtlich der Span- 
nungen, die in der ersten 
Zeit in einer bogenfor- 
migen Sperrm auer herr- 
.schen. Beziiglich der 
F rage des E indringens 
der A uBentem peratur in 
das Innere des Betons 
is t die K enntnis der 
W arm eleitfahigkeit des 
B etons no tig  Man hat 
die>e durch yersehie- 
dene Methoden und Be- 
obachtungen festgestellt, 
jedoch m it sehr ver- 
sehiedenem Ergebnis. 
M. S c h i i r c h  leg t bei 
seinen Untersuchungen 
an der L angw ieser Tal- 
briicke diese verschie- 
deneu Ergebnisse einer- 
seits der Verschieden- 
heit der Betonzusam- 
m ensetzungen anderer- 
se i 's  dem U m stand zur 
L ast, daB diese Labo
ratorium  sversuche mit 

■ sehr hohen Tempera- 
tu ren  angestellt sind, 
die ein A ustreiben des 
W assers im Beton zur 
Folgę haben und dam it 
dessen L eitfahigke t an- 
dern. Diese U ntem i- 
chungen hatten  also fiir 
die E rscheinungen, wie 
sie an einem Bau auf- 
treten , keinen W ert. 

Prof. J  o y e te ilt diese A nsicht iiber den W ert der Labora- 
torium sversuche nicht ganz.

■ p errm auer.

Zeitschrift, der wir die ersten kiirzeren A ngaben entnahm en, 
dem „Bulletin Techniąue de la  Suisse Rom ande“ w erden in 
den Nr. 14— 19 vom 24. Jun i bis 16. Septem ber d. J .  die 
ausfiihrlichen Ergebnisse der W arm ebeobachtungen mit- 
geteilt, die von Prof. P. J o y e  vom physikalischen Institu t 
der schweiz. U niversitat Freiburg m it Dr. A. O h r i s t e n -  
s e n durchgefiihrt worden sind. Diese wertvollen U nter
suchungen, die m it einer Sorgfalt und in einem Umfang 
bew irkt worden sind, wie das bisher bei Bauausfiihrungen 
noch nirgends geschehen ist, gestatten  hinsichtlich des 
Problems des Tem peratur-Einflusses bei derartigen massigen 
Betonbauten allerdings noch kein abschlieBendes Urteil, da 
der EinfluB der T em peratur-Erhohung des Betons infolge 
des Abbindens des Zementes so bedeutend und die Ab- 
kiihlung der Massen so auBerordentlich langsam  ist, daB 
die B eobachtungszeit noch verhaltnismaBig zu kurz war, 
um ein diesen EinfluB ausschaltendes klares Bild zu ge- 
winnen und feste Zahlen iiber das E indringen der AuBen
tem peratur in das Betoninnere und iiber die A usdehnung 
des Betons geben zu konnen. Immerhin brachten die U nter
suchungen aber doch 
schon eine Reihe von 
interes^anten  Aufschliis- 
sen, die es lohnend er- 
scheinen lassen, aus den 
um fangreichen Ausfiih- 
rungen hier eine Reihe 
von D aten w ieder zu 
geben.

Zum besseren Ver- 
standnis der Beobach- 
tungen seien hier die 
K onstruktionsskizze der 
Sperrm auer in Abb. 1 
und einige Angaben iiber 
ihre Ausbildung noch 
einmal w iederholt- Die 
Sperre von M ontsalvens 
schlieBt das Tal der 
Jogne an einer Stelle, 
wo dieses im unteren  
Teil sehr eng ist. Die 
Gesamthohe der Mauer 
von Fundam entsohle -|- 
748 bis K rone +  8n0 ist 
52 m. In  den un tersten  
Teil des Tales ist ein 
Fundam entsockel einge- 
spannt und auf diesem 
ruht eine bogenform ige 
Sperrm auer, die sich am 
rerh ten  Ufer unm ittelbar 
gegen die Felswand, am 
linken, wo der obere 
Teil desTalhanges flacher 
ist, zur A bkiirzung der 
Lange gegen ein mas- 
siges W iderlager stiitzt.
In Hohe +  750 ha t die 
Mauer 20 m Dicke bei 
nur l i  m Lange in der 
A chsrichtung; an der 
K rone is t die Dicke nur 
noch 2 m auf 138 m 
Lange. Auf 4- 800 lieg t 
am linken Ufer der 
Cberfall Die Mauer ist 
an den S tirnen m it Be- 
tonąuadern  yerb linde t,
dereń Fugen sehr sorgfaltig gedichtet sind, um ein E in
dringen des W assers in den M auerkern zu verhindern. Die 
W asserseite der Mauer ist auBerdem noch m it Goudron 
gestrichen.

W ahrend der A usfuhrung blieben in dem M auerkorper 
im unteren Teile in der Achse 1, iiber +  765 dagegen
4 Fugen langere Zeit offen, um Rissen infolge des Sehwin- 
dens entgegen zu arbeiten.

Der Artikel verbreite t sich zunaehst eingehend iiber 
friihere T em peraturbeobachtung im Mauerwerk. Die ersten 
M itteilungen dariiber sind von dem A m erikaner M e r r i -  
m a n in den „T ransak tions“ der Gesellschaft am erik. Ziv. 
Ing. Dez. 1908 gem acht und w urden von P. Z i e g  1 e r in 
,.Beton und E isen“, H eft 8, 19C9, eingehend erliiutert. 
M. H. R i t  t e r  h a t diese Y ersuchsergebnisse bei der Be
rechnung bogenform iger Staum auern 1913 benutzt. Die 
V ersuchsdauer w ar aber zu kurz, die Einzelversuche waren 
zu wenig zahlreich, um darauf m it voller Sicherheit fuBen 
zu konnen. Es haben seit dem zw ar noch andere U nter
suchungen stattgefunden, jedoch ebenfalls ohne volle K lar-

Der B erichterstatter untersucht dann kritisch die E r
gebnisse und die angew andten Messungsmethoden der bis- 
herigen Yersuche. E r gibt dabei eine gute (Jbersicht iiber 
das Gebiet. D ieser Teil des Aufsatzes sei daher hier etw as 
ausfiihrlicher behandelt. Die Beobachtungen Merrimans an 
der Boonton-Sperre, die m it elektrischen Tliermom etern 
angestellt worden sind, diirfen nach dem Y erfasser aus ver- 
schiedenen Griinden nur m it Yorsicht benutzt werden. Sie 
dehnten sich vom Jun i 1903 his Mai 1904 aus und zeigen 
daB die T em peratur der Mauer hoher w ar ais die der 
Luft, w oraus Merriman folgert, daB es etw a ein Ja h r  dauere, 
bis die durch das Abbinden des Zementes erhohte Tempe
ra tu r im Inneren einer so starken  Mauer sich m it der 
A uBentem peratur ausgleicht. Der Boonton-Damm war 
655 m lang, 30 m hoch, 20 m an der Sohle, 5 m an der Krone 
dick. E rst dann wird die T em peratur im Innem  eine 
Funktion der A uBentem peratur,
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E r stellte  die Formel. auf: t
worinR die g roB teT em peraturschw ankung  R =  ,,------- >
in einem A bstand D von der auBeren S i / T T
Oberflache des Betons bei der groBten V
auBeren T em peraturschw ankung  T  ist. Die Formel ist 
verw endbar bei W erten von D groBer ais 0 ,15 und 
kleiner ais 6 “>. Merriman w endet diese Formel. die nach 
her von verschiedenen Ingenjeuren der Berechnung von

emflufit ais die Lufttem peratur. Er untersucht aber auBer 
dem gefullten Becken auch andere Zustar.de der Mauer.

Bei der Berechnung der Talsperre von Montsalvens hat 
man sich einerseits auf die Merriman’schen Annahmen 
gestiitzt, andererseits aber sich den ortlichen Bedingungen 
moglichst angepaBt und die U ntersuchungen fiir leeres und 
volles Becken und fiir eine L ufttem peratur von — 7 oder
— 12° C durchgefiihrt.

<D

O

Staum auern zu Grunde gelegt worden ist, selbst nur fiir 
leeres S taubecken an, also wenn die Mauer beiderseits von 
Luft umspiilt wird. R itter benutzt sie dagegen auch fiir 
gefullten Stausee, wobei er die W assertem pera tu r zwischen
O und 20° C annim mt, im Mittel also T = 10° C setzt. Er 
fiihrt dabei m it Recht an, daB die W assertem pera tu r den 
W arm ezustand des gróBeren Teiles der Mauer stark  er be-

Tem peraturm essungen sind auch beim Bau des 
W allnut-Lane-V iaduktes in Philadelphia gem acht worden 
mit einem  im Scheitel eingebetteten elektrischen 
Therm om eter von A ugust 1908 bis Mai 1909. Sie w ur
den m it der von der m eteorologischen S tation  ange- 
gebenen gleichzeitigen L ufttem peratu r verglichen. Es 
hat sich eine ziemliche Ubereinstim m ung der Beton-
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tem peratur m it der m ittleren auBeren W ochentem peratur er
geben. Die T em peraturkurve w ar s ta rker abgeflacht und 
zeigte gegeniiber der L ufttem peraturkurve ein Zuriick- 
bleiben lim rd. 14 Tage. Das Therm om eter w ar 1.42 m 
tief im Beton eingebettet. W ahrend die L ufttem peratur 
von — 13° auf +  34° C. also um  47q stieg w ar die Tem- 
peraturschw ankung im Beton nur 23o, also nu r halb so 
groB. W endet man diese Messungen auf die Merriman’sche 
Form el an, so wiirde sich fiir T  =  47, D =  1,42 ein R von 
14o ergeben, also eine rech t erheblich von dem gemessenen 
W ert abweichende GroBe.

Sorgfaltige U ntersuchungen h a t Dr. Ing. M. S c h i i r c h  
am L an r|wieser-Viadukt der Gebirgsbahn Chur—A rosa an- 
geśtellt. Die schweizerischen Bundesbahnen hatten  bei 
der GróBe des Bauw erkes •— 100 m Spw. des Haupt- 
bogens — und der Ausfiihrung in Eisenbeton U nter
suchungen iiber den Temperatur-EinfluB gefordert, und 
zwar um so mehr, ais das Bauwerk auBergewohnlichen 
klimatisehen Y erhaltnissen ausgesetzt ist. Die m ittleren 
tftglichen Tem peratur-Schw ankungen betragen dort in 
1320 111 Hohe im W inter 7— 10, im Friihjahr 17, im Sommer 
10°. Die diinne und wenig' feuchte L uft begiinstigt auBer- 
dem eine starkę Sonnenbestrahlung. Die knappen Ab- 
messungen der K onstruktion  gestatten  ferner ein Ein- 
dringen der W arm e w eit ins Innere. Der Y iadukt ist also 
besonders starken Tempera tnreinfliissen ausgesetzt. Es 
wurden dort 30 Ouecksilber-TLermometer bis zu l m Lange 
in 30—70 Cln tiefe Locher in den Beton eingesetzt. Von 
O ktober 1913 bis November 1914 wurden taglich drei Ab- 
lesungen gemacht. Die Therm om eter waren teils der 
unm ittelbaren Sonnenbestrahlung ausgesetzt, teils dagegen 
besonders geschiitzt.

Das w ar wichtig, da in Langwies im W inter, wahrend 
die Lufttem peratur im Schatten  — 10° war, das von der 
Sonne beschienene Therm om eter +  40° C erreichte. Nach 
den Beobachtungen bleibt die K urve der m ittleren Beton- 
tem peratur hinter derjenigen der L ufttem peratur bei 30 cm 
Tiefe um lV i—1 Yr, bei 50 cm Tiefe e tw a 2, bei 70 cm Tiefe 
etw a 3 Tage zuriick. Bei den geringen Abmessungen sind 
die tafflichen T em peratursehw ankungen im Beton verhalt- 
nismaBig hoch und die V erbreitung der W arm e im Beton 
vollzieht sich verhaltnismaBig rasch.

W eitere Beobachtungen hat M. R. W. Stew ard bei der 
Briicke im Zuge der Brooklyn-Avenue in Los Angelos an- 
gestellt vom Mai 1909 bis April 1911. H ier bleibt die K urve 
der m ittleren B etontem peratur 8 Tage h in ter derjenigen der 
m ittleren L ufttem peratur zuriick. Bei Schw ankungen der 
L ufttem peratur von +  1 bis +  30° C. blieb die Beton
tem peratur in den Grenzen +  7.7 und 27,2°, sodaB also die 
Schw ankung nur etw a 51,4 v. H. derjenigen der L uft ist. 
U nter B enutzung der Merriman’schen Form el wiirde sich 
der unmogliche W ert D =  8 m ergeben, w ahrend es sich 
doch hier um ein Briickengewolbe mit verhaltnismaBig 
schwachen Abmessung-en handelte.

Im Gegensatz zu den Beobachtungen an Briicken is t zu
nachst derjenigen bei Langwies gegeniiber das Fehlen von 
Eisen in d er Jogne-Talsperre hervorzuheben. AuBerdem 
sind dort Therm om eter an der dicksten Mauerstelle von 
20 m ganz im Innern des Betons eingebaut worden. wahrend 
die am w enigsten tief liegenden immer noch 1 m vom Beton 
iiberdeckt sind. Dann sind auch die Tem peraturschw an- 
kungen im Jogneta l viel geringer, Sonnenbestrahlung und 
W ind kommen uberhaupt nicht in B etracht. Die Tages- 
schw ankungen in der Tem peratur spielen also hier keine 
Rolle, ebensowenig Sonnenbestrahlung, Regen, Schnee usw.

Vermischtes.
Betonbau auf der „Miama“ in Magdeburg. Auf der

A usstellung fiir Siedelung, Sozialfiirsorge un<j A rbeit in 
Magdeburg (Miama) haben auch eine Reihe von Beton- 
firmen Piane und Photographien von Ausfiihrungen in 
Beton und Eisenbeton, die in das Gebiet der Ausstellung 
fallen, vorgefiihrt. Auf eine system atische Besprechung 
miissen wir verzichten, schon aus dem Grunde, weil ohne 
reichliche Illustrierung ein solcher Bericht w enig W ert 
hatte. Eine solche miissen w ir uns aber heute leider aus 
w irtschaftlichen Griinden versagen. Es seien daher zur 
U lustration des Gebotenen nur einige wenige Abbildungen 
von Industriebauten, Ausfiihrungen der W a y f i  & F r e y -  
t a  g A.-G. hier m itgeteilt, die zugleich ein gutes Beispiel 
von ansprechender und w irkungsvoller architektonischer 
A usgestaltung solcher Bauten darbieten.

Entsprechend den in der naheren und w eiteren Um- 
gebung von Magdeburg ansassigen Tndustrien ha t d :e ge- 
nannte Firm a in erster Linie ausgefiihrt: Beton- und Eisen- 
betonbauten  fiir Braunkohlen-, Steinkohlen-, K ali- und an 
deren Bergwerke, fiir die chemische Industrie, fiir elek- 
trische Zentralen m it ihren K esselhausbauten, Kohlen-

Die W assertem peratur und die m ittlere Lufttem peratur 
sind in erster Linie entscheidend fiir die V erteilung und 
den W eg der T em peratur im Inneren der Sperrm auer.

Auf die angew andte M e t h o d e  d e r  M e s s u n g  und 
ihren Vergleich m it anderen, die von den Y erfassern ein- 
gehend besprochen wird, konnen wir hier n icht naher 
eingehen. Messungen m it Q uecksilbertherm om etern konnten 
hier nicht in B etracht kommen, sondern nur ein" elektri- 
sches MeBverfahren und zw ar ein solches, das sich auf der 
Messung des elektrischen W iderstandes reiner Metalle auf- 
baut, der m it der T em peratur nach einem bestim mten 
Gesetz w achst, wobei von der N atur der betreffenden 
Metalle abhangige K oeffizienten einzufiihren sind. Eisen 
kom m t nicht in B etracht, da sich mit ihm dauerhafte elek- 
trische Therm om eter nicht konstru ieren  lassen; P latin  ist 
an sich das geeignetste Metali, die notw endigen Platin- 
drahte w aren aber im K riege in der Schweiz nicht zu be- 
schaffen, sodaB man sich m it Nickel begniigen muBte, das 
n icht ganz so zuverlassig ist und auch nicht vollkommen 
rein geliefert w erden konnte. B enutzt ist ein 0,15 “ >!> 
starker, aus dem Handel bezogener N ickeldraht. Um dem 
Therm om eter eine ausreichende Empfindlichkeit zu geben. 
sind 100 Ohm bei 0° ais W iderstand angenommen, was 
eine D rahtlange von 17 m erforderte. Bei der Ausbildung 
der Therm om eter w ar auf D auerhaftigkeit, volle Dichtig- 
keit und ausgezeichnete Isolierung besonderer W ert zu 
legen. Die Therm om eter wurden vor dem Einbau in die 
Sperrm auer genau auf ihren W iderstand m it Hilfe der 
W heatstone’schen Briicke nachgepriift; Thermometer, die 
bei m ehrfacher Priifung bei der gleichen Tem peratur Ab- 
w eichungen von m ehr alś 0,01 Ohm zeigten, wurden aus- 
geschieden. Besondere E inrichtungen wurden getroffen, um 
auch w ahrend des Baus der Sperre den W iderstand der 
T herm om eter nachpriifen zu konnen, um falsche Tempe- 
raturm essungen auszuschalten. Es wurden hier also 
Messungen in einer Feinheit durchgefiihrt. wie sie sonst 
nur im Laboratorium  iiblich ist.

t)ber die A nordnung der Therm om eter in der Speir- 
m auer geben die Abb. 2a—c A uskunft. Sie zeigen Schnitte, 
die in der M ittelachse bzw. je im Viertel der Bogenlange 
gefiihrt sind. D arnach sind 6 Reihen von Thermom etern 
A—F von etw'a +  750 anfangend in A bstanden von ie 
10 m iibereinander angeordnet. Ihre Gesamtzahl ist 28. 
AuBerdem ist ein Therm om eter Nr. 6 mitten in die untere 
A usdehnungsfuge hineingesetzt, hauptsachlich um die Tem
pera tu r beim Abbinden des Betons zu verfolgen. Ein 
w eiterer Therm om eter auBerhalb der Mauer diente zum 
Messen der W assertem peratur. Zum Messen der L uft
tem peratur w urde Maxima- und Minima-Thermometer ver- 
wendet, um jeden T ag  die G renztem peraturen festzustellen. 
auBerdem je ein selbstregistrierendes Therm om eter ober- 
und unterhalb  der Mauer geschiitzt gegen Sonnenbestrah
lung, Regen und Schnee. Von den Thermom etern fiihren 
je 2 K upferdrahte von der Nickelspule zu der MeBstation, 
die am rechten Ufer in Hohe der Mauerkrone angeordnet 
war. Der A ufsatz gibt eine genaue Beschreibung der Yer- 
bindung und der E inrichtung der MeBstation. Die Leitungs- 
drahte w aren durch Gasrohre geschiitzt und diese sollten 
anfangs h in ter die Stirn  der Mauer verlegt werden, um 
dereń Aussehen nicht zu schadigen. Das erwies sich aber 
ais undurchfiihrbar bei der B auausftihrung und man legte 
die Leitungen spater an die Oberflache der Mauer. Trotz 
aller Vorsichtsm aBregeln tra ten  aber doch an einigen 
Therm om etern Storungen ein, die ihre Benutzung fiir die 
Beobachtungen beeintrachtigten. — (SchluB folgt.)

bunkern, w uchtigen Fundam enten fiir die GroBkraft- 
m aschinen, dann LagerhSuser, Silos aller Art. Verlade- 
bunker, H allenbauten. Schornsteine usw. Eine Reihe von 
den ausgestellten Bauten haben w ir erst in diesem Jahr- 
gang unserer M itteilungen veroffentlicht (Kokskohlenturm 
auf Zeche H annibal, Hochbahn Phonix in Ruhrort-Duis- 
burg, R icselerturm  Kiislin). Unsere 4  Abbildungen zeigen 
w eitere Ausfiihrungen m it schóner AuBen- und Innen- 
w irkung. Abb. 1 gibt die iiuBere Erscheinting des Elek- 
trizitiits-W erkes der S c h i e B w o l l f a b r i k  G i i s e n ,  das 
1 9 1 6  ausgefiihrt wurde. dar und Abb. 2  gibt einen Einblick 
in das weitraum ige. luftige und helle M aschinenhaus mit 
w eitgespanntem  freitragenden D ach in Eisenbeton. Abb. 3  
! ib t das AuBere der Spiritusfabrik Simonini in Kehlheim 
w ieder m it w irkungsvollem  auBeren Aufbau. Abb. 4  
schlieBlich zeigt einen m achtigen. fast an ein Hochhaus 
erinnernden Bau, das nach den Planen des verstorbenen 
S tad tbaura ts Arch. Erlw ein in Dresden 1 9 1 3 — 1 4  errich- 
te te  Lagerhaus. Der Aufbau m it den zuriicktretenden 
oberen Geschossen ist in keinem  anderen Baustoff ais dem 
Eisonheton in dieser Form  und dieser k o n stru k tiren  Ein- 
fachheit durchfiihrbar. Im A uslande, in Buenos-Aires, hat
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die Firma ubrigens ein w irkliehes Hochhaus m it 19 Ge- 
achossen in Eisenbeton erste llt, von dem Bilder aushingen.

E rw ahnt sei hier auch eine von der Firm a besonders 
zum Aufbau von Schornsteinen, Silos, W asserbehaltern 
Kalktiirm en, G asleitungen und anderen zylindrischen 
Bauten verw endete  Bauweise m it Lupescu-Formsteinen 
die m it Rillen zur Aufnahme ringform iger Eiseneinlagen 
versehen sind. Die Steine sind im Gegensatz zu den sonst 
im Schornsteinbau gebrauchten  Steinen nicht geschlossen, 
sondern nach innen offen und werden nach dem Einbauen 
der lotrechten E iseneinlagen durch besonders geformte 
Stticke auf der Innenseite erganzt. Die Bauten lassen sich 
ohne E inschalung ausfiihren und zeigen ein gutes Aus- 
sehen. F iir die Leunaw erke in M agdeburg is t un ter an- 
derem ein Schornstein in dieser Ausfuhrungsweise von 
121m erbaut w orden, ebenso K alkturm e der Zellstoffabrik 
Aschafffenburg von 31 m Hohe. Sie dienen zur Aufnahme 
einer besonderen Siiurelauge fiir Papierfabrikation.

Die von der F irm a ausgestellten  Piane zeigen auch 
bei der gew ollten B eschrankung auf bestim mte Arbeits- 
gebiete die reiche A nwendungsm oglichkeit des Eisen- 
betonbaues und seine besondere E ignung fiir viele Auf
gaben. —

Durchlaufende Betonplatte ais Griindung tur ein 
22 Stockwerk hohes Gebaude. Fiir die Standard  Oil Co. in 
San Francisco w ird in dieser S tad t ein 22 Stockw erk hohes 
Gebaude ausgefiihrt auf einem U ntergrund, der aus ver- 
schiedenartigen M ischungen von Sand und Ton besteht 
und zum Teil von G rundw asser durchsetzt ist. Fester 
Fels war erst in rd. 49 m Tiefe anzutreffen. Die bei Hoch- 
hausem in A m erika sonst iibliche H erabfiihrung der Griin- 
dung bis auf den festen  Fels mufite daher hier ausscheiden. 
Pfahlrost w ar andererseits nicht anw endbar, da die Erfah- 
rung bei ahnlichen B odenverhaltnissen bereits die Unmog- 
lichkeit erw iesen hatte , Pfahle bis zu ausreichender Tiefe 
herabzurammen. Einspiilung von Pfahlen w ar wegen der 
durch den erforderlichen starken D ruck zu erw artenden 
Umlagerung im Boden gef&hrlich, auch w ar die Tragfahig- 
keit solcher P fahle zweifelhaft. E ine V erbreiterung der 
Fundamente derart, daB der Boden nur eine Pressung von 
2,4k?/cm2 erhielt, kam  in der erforderlichen Masse der 
Fundamente einer durchgehenden P la tte  ziemlicli gleich. 
Man entschloB sich daher zur A usfiihrung einer durch
gehenden E isenbetonplatte von 9 1 cm S tarkę m it oben 
liegenden Rippen u n te r den tragenden Saulen des Baues. 
Um ein Bild iiber die B odentragfahigkeit zu erhalten, 
wurden zunachst nahere U ntersuchungen durch Be- 
lastungsproben m it einem A pparat angestellt (dessen Be- 
schaffenheit in den Proceed. Am. Soc. C. E. vom August 
1920, S. 906 beschrieben worden ist), der es gestattete, Be
lastungen in A bstufungen von 0,48 kg/cm^ (1000 Pfd. auf
1 QuadratfuB) jede halbe Stunde aufzubringen bis 3 ,9kg/om2 
(8000 Pfd./Q.-F.). N achdem  diese L ast 24 Stunden auf dem 
Untergrund geruh t ha tte , wurde in halbstiindigem  Abstand 
die Last m it denselben S tufen  bis auf 7,8 kg/em2 (16 000 
Pf./Q.-F.) cesteigert. E inheitliche Ergebnisse konnten  wegen 
der verschiedenen B eschaffenheit des Bodens nicht ge
wonnen werden, die m ittlere Setzung, die an dem A pparat 
abgelesen wurde, entsprach  aber bei einer G esam tlast gleich 
dem Gewicht des Gebaudes, die einem Bodendruck von 
2,34 kg/cm2 gleich kom m t, nur 1 ,77cm. D araus w urde ge- 
folgert, daB ,die G riindung auf einer durchgehenden P latte 
ausreichende S icherheit biete. D er Bau steht auf einem 
rechteckigen E ckgrundstiick  und besitz t 2 Fliigel liings 
der beiden StraBen von 46,4 bzw. 66,6m Lange. Die 
Grundstucksflache h in ter den Fliigeln is t noch 3-stockig 
iiberbaut. Die P la tte  bedeckt das ganze G rundstiick. Die 
durch die Saulen gebildeten Felder haben 6 ,35m Seiten- 
lange. U nter den Saulenreihen liegen die starken und 
kraftig bew ehrten Rippen. U nter den FiiBen sind Trage-r- 
roste in die Rippen eingebettet. Die P la tten  sind kreuz- 
weise bew ehrt und ais durchlauferid iiber 4 Felder be
rechnet. Bei der B erechnung der Rippen is t eine gleich- 
maBige Bodenpressung zugrunde gelegt. An den Nachbar- 
grenzen, am K opfende der Fliigel, wo die P la tte  genau 
mit der Grenze abschlieBen muB, entstehen hohere Boden- 
pressungen. Hier sind daher noch je  3 Reihen von Rohren 
von 4 5 cm D urchm esser in der iiblichen W eise bis auf eine 
harte T onschicht in 6 m Tiefe un ter StraBe herabgefiihrt 
und m it Beton gefiillt. Um ein A usweichen des Bodens bei 
spateren A ufgrabungen zu verhindern, is t die ganze Lange 
des 22 Stockw erk hohen G ebaudes langs der StraBen und 
der N achbargrenzen m it 6 m tief eingeram m ter Eisenspund- 
wand umgeben. Bei der A usfiihrung wurde zunachst ab- 
teilungsweise bis 2,44m Tiefe u n te r ErdgeschoBfuBboden 
ausgeschachtet, eine ebene Sohle hergestellt und eine
7,5 cm staake B etonausgleichschicht eingelegt. D arauf 
wurde die Bew ehrung verleg t, die bei den P la tten  dem 
Wechsel der Momente entsprechend bald  oben bald unten
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liegt. Dann wurde die 91 CIU starkę P la tte  betoniert, dar
auf die Rippen bis zur Hohe der Roste der SaulenfiiBe. Da- 
durch, daB diese nicht oben auf den R ippen stehen, son
dern in diese eingreifen, werden mehrere FuB Ausschach- 
tungstiefe erspart. Dann wurde die obere Bewehrung der 
Rippen verlegt und die Betonierung beendet. Die Beweh
rung der Rippen besteht nur aus geraden Eisen und Bii ,eln. 
Bei der A usfiihrung wurde auf gutes Aufrauhen, Annassen 
und Bestreichen der lotrechten Arbeitsfugen in der P latte  
und der w agreehten Fugen in den Rippen m it Zement 
besonderer W ert gelegt, um ein festes Zusammenbinden 
der ganzen P la tte  zu ermoglichen. Der Aushub der Felder 
fiir die P latte  diente gleich zur Auffiillung der Nachbar- 
felder nach A usbetonierung bis zur Hohe des Erdgeschofi- 
fuBbodens. Unter den Kammern fiir die Fahrstuhle und 
fiir die maschinellen Einrichtungen muBte die P latte  
naturlich entsprechend tief er gelegt werden. (Eng. News- 
Record. 1922.) —

Praktische Ausbildung der Studierenden des Bau- 
ingenieurwesens. Der „Deutsche B etonverein“ h a t be- 
kanntlich zuerst von sich aus Einrichtungen geschaffen, 
um den Studierenden des Bauingenieurwesens, die jetzt 
ais Vorbedingung fiir die Zulassung zur Diplompriifung 
vorgeschri ebene praktische A rbeitszeit in den Baubetrieben 
der ihm angeschlossenen Firm en zu ermoglichen. Unter 
Mitwirkung der „Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieur- 
wesen“ ist es dann gelungen, auch m it den anderen tech- 
nisch-wirtschaftlichen Verbanden, wie dem „Deutschen 
Eisenbauverband“ und dem „Reichsverband fiir das 
deutsche Tiefbaugewerbe“ eine einheitliche Regelung in 
dieser Frage zustande zu bringen. W ir haben dariiber 
schon friiher berichtet.

Wie der „Deutsche B etonverein“ je tz t in einem Rund- 
schreiben an seine Mitglieder ausfiihrt, sind m it der bis
herigen E inrichtung im allgemeinen gu te  E rfahrungen ge
m acht worden, sowohl nach der Seite der A usbildung der 
Studierenden, wie nach dereń Einfiigung in die Bau- 
betriebe. Es w ird heryorgehoben, daB die in den Firmen 
handarbeitenden jungen Studierenden m indestens die volle 
Leistung eines durch den A rbeitsnachweis zugewiesenen 
jungen Bauhiilfsarbeiters erreicht haben, w ahrend altere 
P rak tikan ten  bei w iederholter zeitweiliger praktischen 
A rbeit den Firmen haufig mehr w ert w aren ais g e lem te  
Facharbeiter.

Die Zentralisierung der Stellenverm ittlung bei den ein
zelnen V erbanden ha t sich bew ahrt und es is t dringend 
erwunscht, daB alle Meldungen durch die Zentralstelle 
gehen, um einen Uberblick iiber den Bedarf und die vor- 
handenen oifenen Stellen zu gewinnen. Das Verhaltnis 
der Studierenden zu den A rbeitern w ar im allgemeinen ein 
gutes. Stellenweise haben die G ewerkschaften den E in tritt 
der P rak tikan ten  in die Organisation verlangt, was zum 
Teil auch bedauerlicher W eise geschehen ist.

Es kann das aber keinesfalls ais w iinschenswert be- 
zeichnet werden. Die Studierenden miissen, dam it sie 
wirklich die entsprechende A usbildung erhalten, ais 
Volontare gelten, haben also m it den A rbeiterorganisationen 
nichts zu tun. Sie konnen dann naturlich  auch nicht den 
vollen Lohn eines A rbeiters bekommen, denn sie sind nicht 
dazu da, dem Unternehm er nur A rbeit zu leisten — wie 
das des Gelderwerbs wegen auch bei Studenten anderer 
Fakulta ten  je tz t haufig geschieht —, sondern, um in erster 
Linie eine fiir ihren spateren Beruf notige praktische Aus
bildung zu erhalten. Es muB aber auch von den Studie
renden, um sich ihre S tellung gegeniiber den A rbeitern 
zu wahren, verlangt werden, daB sie nicht ihrerseits 
Politik  in das A rbeitsverhaltnis hineintragen.

Die Beihilfe an die P rak tikan ten , die also n ich t ais 
eine E ntlohnung im eigentlichen Sinne zu betrachten  ist, 
soli je tz t derart geregelt werden, daB diese in den beiden 
ersten Monaten die H alfte der B auhilfsarbeiterlohne und 
in der folgenden Zeit bis zum Ablauf der regelmafiigen 
Ausbildungszeit 2A  der Bauhilfsarbeiterlohne erhalten. An 
besonders teueren P latzen und bei besonders guten  Lei- 
stungen kann iiber die Satze hinausgegangen werden. 
Fiir die jungen Studierenden, die in den spateren 
Sem estern freiw illig auf der Baustelle ta tig  sind, g ilt diese 
Regelung naturlich  nicht, hier h a t eine Entlohnung ent
sprechend der Leistung P latz  zu greifen.

W ir verw eisen noch w iederholt darauf, daB der 
„D eutsche B etonverein“ fiir die Beton- und Eisenbeton- 
industrie (also fiir seine Mitglieder und die des „Beton- 
und T iefbauarbeitgeber-Y erbandes fur D eutschland“) ein 
besonderes M erkblatt herausgegeben hat, das die ganze 
F rage der p raktischen A usbildungszeit eingehend re g e lt.—

Staumauern beim Bau der neuen Wasserleitung von 
San Francisco, Uber die neue, etw a 250 km lange W asser
le itung fiir die W asserversorgung von San Francisco ver- 
breite t sich das „Zentralbl. d. B vltg .“ vom 15. Ju li d. Js.,
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Nr. 57, nach am erikanischen Quellen. Das W asser wird 
aus der S ierra N evada bezogen und durch Yerbindung 
m it W asserkraftanlagen das Unternehm en w irtschaftlicher 
gestaltet. Die W asserm engen w erden durch A ufstau des 
Tuolum ne-Flusses und seiner beiden Nebenfliisse Cherry- 
FluB und Eleanore-Creek in dereń Oberlaufen gewonnen und 
durch Leitungen durch das San Joaquin-Tal, das Kiisten- 
gebirge und die Bucht von San Francisco der Vervven- 
dungsstelle zugefiihrt. Zu dem Unternehm en gehoreri das 
Eleanore- und das Hetch-Hetchy-Recken, die beide im 
Josem ite-N ational-Park gelegen sind. E rsteres faBt zu
nachst 31,2, das andere 249,3 Mili. cbm W asser.

Die Staum auer des Eleanore-Beckens ist im GrundriB 
gekriimmt, hat 384,3 m K ronenlange, 21,4 m Mauerhohe 
und ist in 20 stehende K appen von je 12,2 m Spannweite, 
unten 0,92, oben 0,38 m stark , aufgeliist m it dazwischen 
liegenden Pfeilern. Bei der spateren VergróBerung- des 
Beckens dient diese Mauer nur ais Fufi fiir einen Damm 
aus Steinschiittung m it B etonverkleidung der W asserseite.

Die _ Hetch-Hetchy-Sperre ha t 274 m K ronenlange in 
der ersten Anlage. Der U ntergrund ha t bis auf grofie 
Tiefe losen Kies und Sand, die Fundam ente mufiten daher 
bis zu 23 m Tiefe auf festen Fels herabgefiihrt werden. 
Die Staum auerhohe iiber Griindungssohle be trag t 91,5 m. 
Die Mauer hat Stiitzm auerprofil im Hinblick auf ihre 
spatere Y erstarkung bei E rhohung um 25,5 m. Die Stau- 
wasserm enge wird dadurch auf 384,3 Mili. cbm ,<:ebracht. 
Die Staum auer, dereń Fundam ent gleich in der erforder- 
lichen Breite fiir die Aufhohung hergestellt ist, soli dann 
an der Luftseite um 24,4 m v ers ta rk t werden. Es muB 
bezweifelt werden, daB so ein inniges Zusammenwirken des 
alten und neuen M auerkorpers erreicht wird.

Die Mauer ist in einem Beton 1 : 8 :6  im M assivkorper 
m it eingebetteten Felsbrocken, an Stirn, AbfluBkanalen usw. 
in Mischung von 1 : 2%: 5 ausgefiihrt. An der W asserseite 
der Fugen sind dabei bei vollem Becken 17 ks cm2, bei 
leerem 27 kg/cms un(] bei Zusammentreffen der ungiinstig- 
sten Umstande £9,6 kg/cm-’ P ressung zugelassen. Der Auf- 
trieb is t an der W asserseite in jeder Fugę zu 2/3 h ange- 
nommen, wo h die betr. W asserdruckhohe, auf o an der 
Luftseite der Fugę verlaufend, angenommen. Alle 30 111 
sind Ausdehnungsfugen yorgesehen, die durch gebogene 
K upferbleche abgeschlossen sind.

Die Beziehung des Porenvolumens im Beton zu seiner 
Dichtigkeit und Festigkeit. Dieses Them a behandelt Dipl.- 
Ing. Fr. M a i e r ,  K arlsruhe, in  Heft 18 der Zeitschrift 
„Der Bauingenieur“ zugleich m it der Frage nach der E n t- 
s t e h u n g  d e s  P o r e n v o l u m e n s  im Beton. Redner 
beabsichtigt m it seiner Arbeit, da  der EinfluB des Poren- 
volumens auf die Eigenschaften des Betons noch nicht er- 
forscht sei, iiber A rt und E ntstehung der Poren K larheit 
zu schaffen, ferner ihre A bhangigkeit vom W asserzusatz 
und vom Zuschlagm aterial und ihren Zusam m enhang mit 
Festigkeit und W asserdurchlassigkeit des Betons zu unter- 
suchen. Um die V ersuchsdurchfuhrungen nicht zu umfang- 
reich w'erden zu lassen, ist nur e i n Zement m it einer D ruck
festigkeit von 292 kg/cm2 nach 28 Tagen, ein Mischungs- 
verhiiltnis von 1 : 7 in Gewichtsteilen, gleich einem praktisch 
richtigen V erhaltnis 1 :5  bis 1 :5 ,5  in Raum teilen, ver- 
wendet, wodurch die Grenzen der G iiltigkeit der Ergebnisse 
bestim m t sind. Der W assergehalt ais w ichtiger Fak to r fiir 
Porenrolum en und Porengestalt is t dagegen stark  wech- 
selnd gewiihlt zwischen 4—12 v. H„ abgestuft nach 2 :2  
v. H. Das Zuschlagm aterial w ar rein G rubensand und 
Kies m it einer groBten K ornung von 15 mm. Durch Zer- 
legung des R ohsandes in 8 K om abstufungen m ittels 8 ver- 
schiedener Siebe wurde die E inhaltung einer bestim mten 
Mischung moglich. U ntersucht w urden M'ischungsverhalt- 
nisse von Sand zu Kies 1 : 1, 1 :1,5, 1 :1,75, 1 : 2 ;  bei einem 
Sand .durch Fortlassen der feinen K om cr un ter 0 ,4nim 
wurde auBerdem ein Grobsand hergestellt, bei dem eine 
S teigerung des K ieszusatzes iiber 1 :1,75 n ich t mehr mog
lich war. Die Zuschlagsm aterialien w urden im allgemeinen 
petrocknet, aber auch einzelne Versuche m it nassem Sand 
durchgefiihrt. um den Y erhaltnissen in der -Praxis naher 
zu kommen. Bei einigen Proben wurde, um den EinfluB 
der V eranderung der O berflachenspannung des W assers 
kennen zu lernen, das gesam te M ateriał auf 50 bzw. 75° C. 
erw arm t, bei anderen Proben zu dem gleichen Zweck 
Alkohol zugesetzt, in einer Reihe der P robekorpennischung 
1 :1  w ar % des Zementes durch TraB ersetzt. Die Yer- 
suchskorper waren Prism en von 1 0 ' 1 0 - 5 2  cm GroBe, von 
denen spater je zwei W iirfel von 10cm K antenlange fiir 
Druck- und W asserdurchlassigkeitsversuche abgeschnitten 
wurden, w ahrend der R est zu Oberflachenschliffen fiir die 
Porenuntersuchung m it dem Mikroskop verw endet wurde.

Die E r g e b n i s s e  sind folgende: Berechnet m an das 
Gesam tporenvolum en und vergleicht dieses m it dem auf 
mikrosknpischem W ege festgestellten, so m arht letzteres

iiur 15, hochstens 50 v. H. des ersteien  aus, sodaB also der 
ubrige Teil der Hohlriiume in einer ganz feinen, das 
Bindem ittel lockernden Y erteilung zwischen den Beriih- 
rungsstellen der einzelnen Zem entkornchen liegen muB. 
Ober die Art und V erteilung dieser Feinporen liiBt sich 
nichts naheres sagen, dagegen unterscheidet Y erfasser die 
makroskopischen, d. li. mit bloBem Auge oder dem Mikro
skop sichtbaren Poren in „W asserkonzentrationsporen11, 
„S truk turporen11, ,.R andporen“. Die S trukturporen ent- 
stehen m eist durch Mangel der Mischung, die Randporen 
infolge ungeniigender Bindung zwischen Zement und Zu- 
schlag, die • durch die R auhigkeit der Oberflache der Zu- 
schlage oder ihre wrasserabw eisende Eigenschaft bedingt 
ist. L etztere Poren haben auf die Festigkeit einen recht un- 
giinstigen EinfluB. V erfasser erlau tert dann die W irkung 
der Poren bildenden F ak toren  auf die Zem entdichtigkeit. 
das lieiBt die Feinporen, und auch die W irkung auf die 
GroBporen. G eringer W asserzusatz begiinstigt die Bildung 
von K onzentrations-, also GroBporen, hoher die von Fein
poren, d. li. er verm indert die Zem entdichtigkeit und damit 
auch die D ruckfestigkeit. Die E rk larung  dieser Erschei- 
nung sucht Verfasser- in der W irkung der Oberflachen- 
spannung des W assers. E rw arm ung der Materialien und 
Zusatz von Alkohol hatten  eine V erringerung der Ober- 
flachenspannung des W assers und dam it eine Vermehrung 
der Feinporen, also L ockerung des Bindem ittels zur Folgę. 
TraBzusatz begiinstigt durch seine groBere Elastizitat, da
gegen die D ichtigkeit urid dam it auch die Festigkeit. Bei 
Abnahme der OberflachengroBe der Zuschlagsmaterialien. 
d. H. beim Abnehmen des Gehaltes an feinen Teilen zeigt 
sich eine Y erringerung der GroBporen und des Poren- 
volumens iiberhaupt. Hierbei in groBerem MaBe auftre- 
tende S truk turporen  sind der m angelnden Teigw irkung 
des an feinen Teilen arm en Gemisehes zuzuschreiben.

Die Porositiit und W asserdurchlassigkeit nimmt mit 
zunehmendem W asserzusatz bis zu gewissem Grade ab 
(W aserzusatz geteilt durch Zem entgewicht =  W asser- 
zem entfaktor genannt =  0,65). dann infolge Lockerung des 
Zementgefiiges und beg irnender E ntm ischung wieder zu. 
Die anfangliche D urchlassigkeit nimmt bis etw a 80 Stunden 
stark  ab und bleibt dann ziemlich konstant. Quellungs- 
erscheinungen des Zements und YerschlieBung eines Teiles 
der Porenw ege durch kohlensauren K alk  spielen dabei 
eine Rolle.

Da die D ruckfestigkeit in erster Linie von der Dichte 
abhangt, sind die Feinporen besonders schadlieh. Im 
Gegensatz zur W asserdurchlassigkeit is t hier die Yereini- 
gung des iiberschussigen W assers in GroBporen vorteilhaft. 
was die Cberlegenheit des erdfeuchten gestam pften Betons 
erklart. Beim W asserzem entfaktor 0,5 w urde die groBte 
Festigkeit erreicht, auch das Bindem ittel erreichte hier die 
hochste D ichtigkeit. Im allgem einen ist letztere bei unseren 
praktisch  verw endeten Betonen selir gering. Sie erreicht 
hochstens die Hiilfte des spezifischen Gewichtes des 
Zementes. Bei den prak tisch  brauchbaren Beton- 
mischungen ergab die Festigkeit d iv id iert durch die errech- 
nete Z em entdichtigkeit ąnnahernd eine konstan tę  Zahl, die 
V erfasser ais „ideelle Zement festigkeit11 bezeichnet. Das 
beweist, daB die D ichtigkeit des B indem ittels in erster 
Linie bestim mend is t fiir die Festigkeit des Betons. Die 
OberflachengroBe der Zusehlagstoffe spielt allerdings auch 
eine Rolle, docli reichen zur B eurteilung dieser Frage die 
Yersuche n icht aus. —

Muffendichtung von Eisenrohren m it Zement. Der ,.Ge- 
sundheitsingenieur" berich tet in Nr. 36 d. J . nach dem 
Monats-Bulletin des Schweiz. Y ereins v. Gas- und W asser- 
fachmitnnern iiber eine einfache und billige Muffendichtung 
m it Zement fiir G asleitungen, dereń K osten bei Aus- 
fiihrungen der „D etro it C ity Gas-Comp.“ in N ordam erika, wo 
sie bei einer 1300 m langen und 400 mm w^eiten Gasleitung 
angew endet worden ist, nur einen Bruchteil derjenigen mit 
reiner Bleiwollendichtung iiblicher A rt betrugen. Das erste 
Hanfstuck im Grund der Muffe fiillt dabei fort, dafiir erfolgt 
die Zentrierung des Rohrendes durch kleine Metallklótzchen 
und \e rd ich tu n g  des Rohrendes im MuffengTund durch 
Zementmortel. Die M ortelm ischung hatte  eine Zug-festigkeit 
von 16,2 kg/cm2 lln(  ̂ ejne D ruckfestigkeit von 433 kg/cm2. 
Nach Abbinden der G runddichtung (d. h. nach etw a drei 
Stunden) w ird die ganze Muffe m it Zement von H and voll- 
gedriickt und ein doppeltes H anfstuck zwecks V erdichtung 
eingestrichen und nach auBen hin verputzt. Nach 6 Stunden 
hat das Ganze endgultig  abgebunden. —

Inliali: Griiinlmig mit ABEG-Beton-Botirpfiihlen. — Tempe-
i aturbeobachtungpii an der bogenfiirniigen Sperrmauer von 
Montsalvens an der Jogne, franz. Schweiz. — Verniischtes. —
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