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Das Talsperrenkraftwerk Kriebstein bei Waldheim im Tale der Zschopau.
Alle Rechtc vorbehalten. Von Reg.-Baurat Sr.=3«G- Kirsten, Sachs. Wasserbaudircktion, Dresden. 

Eingegangen bei der Schriftleitung am 15. Februar 1930.

1. Allgemeines.

Von der Sachsischen Wasserbauverwaltung sind die FluCtaler Sachsens 

eingehend auf die Móglichkeit der Errichtung von Talsperren und Kraft- 

anlagen untersucht worden. In der Nachkriegszeit wurden durch den 

Sachsischen Staat insgesamt elf Talsperren und Kraftanlagen errichtet, 

namlich die Talsperren Muldenberg und Weilerswiese (Bruchsteinmauer, 

bogenfórmiger Grundrifi), die Talsperre Lehnmiihle (Bruchsteinmauer, 
geradliniger Grundrifi), das Talsperren

kraftwerk Kriebstein (Gufibetonmauer, 

bogenfórmiger GrundriB, Laufbetrieb) 

sowie die Staukraftwerke Aue, Kloster- 

buch, Waldenburg und Wurzen (Lauf

betrieb). Von diesen Wasserbauten 

soli nachstehend das T a lspe rren 

kraftw erk  K r ie b s te in  beschrieben 

werden.
Schon immer war das Augenmerk 

der sachsischen Wasserbauingenleure 

auf eine Flufistrecke der Zschopau 

oberhalb Waldheim gerichtet. Mehr 

ais 5000 PS Rohwasserkrafte lagen 

dort seit alters her brach. Ober ihre 

gunstigste Ausnutzung sind im Laufe 

der Zeit vlele Entwiirfe bearbeitet 

worden. Die wichtigsten sollen im 

folgenden kurz gestreift werden.

nach Schweikershain

Abb. 1. Lageplan.

II. Vorarbeiten.

Eine der altesten Planungen ist 

im Jahre 1912 durch ein Talsperren- 

konsortium aufgestellt worden. Dieser 

Entwurf sah vor, das Wasser der Zschopau von Wehroberkante des Kraft- 

werks der Welfithaler Aktien-Spinnerei (dies eingeschlossen) bis zum Riick- 

stauende der Kraftanlage der Papierfabrik Kubler & Niethammer auszu- 
nutzen. Die so gewonnene Rohfallhóhe betrug 28,87 m (Abb. 1 u. 2a).

Die Ausnutzung der 

Wasserkraft sollte durch 

Aufstauen der Zschopau ge- 

schehen. AlsAbschlufibau- 

werk wurde eine Sperr- 

mauer vorgeschlagen, die 

sich 28,3 m iiber Talsohle 

erhob und eine Kronen- 

lange von 420,0 m auf- 

wies. Der so entstandene 

Stausee hatte einen Inhalt 

von 17,94 Mili. m3. Die 

Erzeugung der Energie 

sollte in einem 500 m 

unterhalb der Sperrmauer 

liegenden Krafthaus statt- 

finden. Ais Betriebs- 

wasserzuleltung war ein 

170 m langer Stollen mit 

21,2 m2 Querschnitt vor- 

gesehen. Die gróBte Lel- 

stung des Werkes betrug 

bei einer Wassermenge 

von 25 m3/sek 7100 PS.

Durch Absenken des Stau- 

sees um 14,59 Mili. m3 

ergab sich eine Durch- 

schnittleistung von 4909 PS.

Der Gewinn an elektri- 

scher Arbeit im Jahres-

durchschnltt war demzufolge mit 31,5 Mili. kWh anzunehmen.

Der Krieg verzógerte jedoch das Bauvorhaben. Hlnzu kam, dafi in 

den Jahren 1915 und 1916 der Sachsische Staat die Elektrizitatsversorgung 

von Sachsen selbst in die Hand nahm und die Ausnutzung der Wasser-

a-Papierfabrik t-Hoizsfoffabrik

Abb. 3. Die fertige Sperre, vom Ehrenberger Hang aus gesehen.

krafte naher ins Auge fafite. Ein Laufkraftwerk, wie es in der vor- 

beschriebenen Planung beabsichtigt war, kam nicht mehr in Frage, weil 

man sich von einer Kraftanlage mit Spitzenbetrieb grófiere Vorteile ver- 

sprach. Der hierauf von der Sachsischen Wasserbauverwaltung im 

Jahre 1918 aufgestellte Entwurf ist in Abb. 2b dargestellt.

Das Wasser der Zschopau wurde bei der Liebenhainer Muhle durch 

eine neue Wehranlage gestaut und vom Wehrteich in einem Freispiegel-
stollen nach einem kleinen Seitentale 

der Zschopau (dem Erlebach) gefuhrt. 

Durch die gunstigen Gelandeverhait- 

nisse war es móglich, mit einem 

verhaltnismafiig kleinen Bauwerk den 

Bach abzusperren. Die fiir die Spitzen- 

leistung zur Verfugung stehende 

Wassermenge im Wehrteich, Stollen 

und Staubecken betrug 1,266 Mili. m3 

Inhalt. Das taglich gesammelte 

Wasser der Zschopau wurde in 1 bis
2 Stunden an ein Kraftwerk ab- 

gegeben, das unmittelbar am Ab- 

schlufibauwerk vorgesehen war. Von 

hier aus strómte das Wasser nach 

Leistung von Spitzenarbeit einem 

Ausgleichbecken zu, das ungefahr 

200 m oberhalb der bestehenden 

Wehranlage der Firma Kubler & Niet

hammer durch eine kleine Sperr

mauer von 12 m Hóhe entstanden 

war. Das im unteren Becken wahrend 

des Betriebes regelmafiig anfallende 

Wasser sollte so an die Unterlieger 

abgegeben werden, wie es im Zschopauflufi anfiel, und aufierdem In einem 

angeschlossenen Kraftwerk ausgenutzt werden. Die wasserwirtschaftlichen 

Untersuchungen ergaben, daB in der Regel mit einer Spitzenleistung 

von 30 000 PS wahrend zwei Stunden gerechnet werden konnte (Mlttel

rd. 27 000 PS). Die neben 

der Spitzenleistung in den 

beiden Kraftwerken aufier- 

dem erzielbare Dauerlei- 

stung betrug 2869 PS.

Auch dieser Plan kam 

nicht zur Ausfiihrung, da 

das Ende des Weltkrieges 

im Jahre 1918 und die 

darauffolgende Umwal- 
zung in Deutschland jedes 

Bauvorhaben ausschlossen. 

Seit 1922 wurde die Aus

nutzung der Wasserkrafte 

bei Kriebstein infolge des 

aufierordentlich rasch stei- 

genden Strombedarfs in 

Sachsen, dessen Erzeu

gung inzwischen in die 

Hand der Aktiengesell- 

schaft Sachsische Werke 

gekommen war, von 

neuem aufgerollt. Die 

Forderung, die damals 

im Interesse der Landes- 

energieversorgung gestellt 

wurde, bestand darin, dafi 

fiir eine tagliche Betriebs- 

dauer von acht Stunden 

wahrend des ganzen Jahres 

eine bestimmte Jahresleistung garantiert werden sollte. Die Planung sah, 

wie aus Abb. 2c hervorgeht, zwei Kraftstufen im Tale der Zschopau 

vor. Das obere Becken von 11,86 Mili. m3 Inhalt wurde durch eine 

Talsperre von rd. 23,0 m Hóhe gebildet. Es sollte ais Tagesspeicher
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14,59 MIII. ni3 Nutzlnhalt 
3,35 MIII. ni3 eiserner Bestand

17,94 MIII. m3 Beckeninhalt

Erlebachsperre

1.266 MIII. m3 Nutzlnhalt 
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1.516 MIII. m3 Beckeninhalt

Ausgleichbecken

1.266 MIII. m3 Nutzlnhalt 
0,250 MIII. m3 eiserner Bestand

1.516 MIII. m3 Beckeninhalt

Sperrbecken 

7,30 MIII. m3 Nutzlnhalt 
4,56 Mili, m3 eiserner Bestand

11,86 MIII. m3 Beckeninhalt

AusRlelchbecken 

0,450 MIII. m3 Nutzlnhalt 
0,090 MIII. m3 eiserner Bestand

0,540 MIII. m3 Beckeninhalt

entsprechend wurde nunmehr im 

Jahre 1926 untersucht, in weicher 

Weise die Rohwasserenergie an 

der Lauenhainer Mtihle, die unter- 

dessen in den Besitz der A. S. W. 

iibergegangen war, fiir die Elektri- 

zitatsversorgung Sachsens nutzbar 

gemacht werden konnte. Die von 

der Wasserbauverwaltung ein- 

gehend durchgefuhrten Vergleichs- 

entwiirfe ergaben, dafi mit wirt- 

schaftlichem Erfolge die Aus- 

nutzung der Rohwasserenergie der 

Zschopau in Laufkraftwerken móg

lich war.

Von mehreren Vergleichsent- 

wiirfen ergab sich neben einer 

Stollenlósung, die aber nur einen 

geringen Bruchteil der zur Ver- 

fiigung stehenden Rohenergie aus- 

nutzte, ais wirtschaftlichste Lósung 

ein Talsperrenkraftwerk (Abb. 2d).

Infolge der grofien Erwerbs- 

iosigkeit Ende des Jahres 1926 

wurde vom Sachsischen Landtag 

beschlossen, den zuletzt genannten 

Entwurf zur Ausfiihrung zu bringen 

(Abb. 3). Die Reichsregierung 

hatte ebenfalls Mittel fiir die 

Zwecke der Erwerbslosenfiirsorge 

bereitgestellt, um den Landem 

und Stadten Beihilfen fiir die 

Durchfiihrung groGer Notstands- 

arbeiten gewahren zu kónnen. 

Voraussetzung hierfiir war, dali 

die errichteten Werke produktiv 

arbeiteten. Diese Vorbedingung 

war fiir die Sperre Kriebstein in 

hohem Mafie erfiillt, da sie neben 

dcm Hochwasserschutz der Kraft- 

gewinnung dienen sollte.

11,64 MIII. m3 Beckeninhalt

18km

Langsschnitte zu den Entwiirfen der Jahre 1912, 1918, 1922 und 1926.

dienen. Der Ausbau dieser Kraftstufe geschah so, dafi 5750 kW wahrend 

acht Stunden dauernd zur Verfiigung standen. Das in diesem Talsperrcn- 

kraftwerk unregelmafiig abgegebene Wasser wurde in einem anschliefienden 

Becken von 0,54 Mili. m3 Inhalt ausgeglichen. Die aus dem unteren 

Becken abgegebenen Wassermengen sollten ebenfalls in einer zweiten 

Kraftstufe, mit 2500 PS Hóchstleistung, ausgenutzt werden.

Die gesamte gewonnene elektrische Arbeit betrug im oberen Werk 

23,6 Mili. kWh. Hiervon entfielen 11,955 Mili. kWh auf Tagesspitzen- 

arbeit (Spelcherung der naturlichen Zufliisse) und aufierdem 9,15 Mili. kWh 

auf Nachtarbeit (Laufbetrieb). Da an 65 Tagen im Jahre die Wasserfuhrung 

der Zschopau so zuriickgeht, dafi die Tagesspitzenleistung nicht erreicht 

werden kann, mufi durch Fremdstrombezug wahrend der Nacht Wasser 

aus dem unteren Ausgleichbecken in das obere gepumpt werden. Die 

hierdurch zuriickgewonnene elektrische Arbeit betrug 2,496 Mili. kWh.

Auch dieser Entwurf kam nicht zur Ausfuhrung, da die standig zur Ver- 

fiigung gestellte Leistung von 5050 kW fiir einen Belastungsausgleich zu 

gering war und zur Deckung des Spitzenbedarfs die Einrichtung von 

gróBeren Pumpspeicherwerken (Niederwartha usw.) ernsthaft in Erwagung 

gezogen wurde. Die Forderung der Spitzenleistung wurde daher fallen- 

gelassen. Dem Wunsche der Aktiengesellschaft Sachsische Werke (A. S.W.)

III. Die wasserwirtschaftlichen 
Grundlagen fiir das Kraftwerk.

Das Einzugsgebiet der Sperre 

ist 1750 km2 grofi. Wie aus der 

in Abb. 4 wiedergegebenen Dauer- 

mengenlinie fiir die Jahre 1911 

bis 1925 hervorgeht, schwankt 

die Wasserfuhrung der Zschopau 

aufierordentlich. Ais niedrigste 

tagliche Abflufimenge wurden

0,55 m3/sek ermittelt. Die mitt

leren monatlichen Abfliisse in den 

Beobachtungsjahren 1911 bis 1925 
sind 23,10 m3/sek gewesen. Im 

Mittel fliefien also an der Sperrstelle 

730 Mili. m3 im Jahre ab. Da das 

Talsperrenbecken bei einer iiber- 

stauten Flachę von 130 ha 11,64 Mili. m3 Inhalt aufweist —  also nur l,6°/0 

des mittleren Jahresabflusses —  und zudem die Wasserfuhrung aufierordent

lich schwankt, ist auch ein Ausgleich der im Fiufllauf anfallenden Wasser

mengen unmóglich. Die Kraftanlage kann also nur ais Laufkraftwerk be- 

trieben werden. Fiir den Regelbetrieb ist der Stauspiegel daher standig 

auf + 214 m ii. NN vorgesehen. Nur in den Zeiten starker Eisfiihrung 

soli mit Rucksicht auf die grofie Hochwassergefahr ein voriibergehendes 

Absenken des Wasserspiegels um 4 m auf 4- 210 m ii. NN stattfinden.

Da bei Mittelwasser der Unterwasserspiegel auf + 192,83 m ii. NN 

liegt, steht bei dem fur den Regelbetrieb vorgesehenen Stauspiegel 

+ 214 m ii. NN ein Bruttogefalle von 21,17 m zur Verfiigung.

Ais wirtschaftlichste Ausbaugrófie ist auf Grund eingehender wirtschaft- 

llcher Untersuchungen @^ =  36 m3/sek festgelegt worden. Im Jahres- 

durchschnitt ist diese Wassermenge an mindestens 68 Tagen vorhanden. 

Das zugehórige mittlere Arbeitswasser betragt 18,4 m3/sek. Ais mittlere 

Leistung kann unter der Annahme, dafi der Wirkungsgrad der Turbinen

0,87 ist, 3060 kW ab Turbinenwelle angenommen werden. Im iibrigen 

schwankt die Leistung des Kraftwerkes entsprechend der veranderlichen 

Wasserfuhrung der Zschopau zwischen rd. 400 kW und 6000 kW ab 

Turbinenwelle. Unter Zugrundelegung der Abfliisse in den Jahren 1911
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Abb. 7. Geologischcs Profil an der 

Sperrstelle, fluGaufwSrts gesehen.
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bis 1925 ergibt sich, 

dafi mit einer Jahres- 

arbeit von rd. 25Mill. 

kWh ab Generator- 

klemme gerechnet 

werden kann.
Sehr gefurchtet 

ist die Zschopau 

durch ihre rasch und 

stark anschwellenden 

Hochwasser, die bis 

zu 1000 m3/sek ge- 

schatzt wurden. Da 

der See der Sperre 

infolge der bis dicht 

an den Zschopauflufi 

heranreichenden 

Steilhange nur eine 

Flachę von 130 ha 

uberstaut,vermagdas 

Rflckhaltungsver- 

mOgen des Stau- 

sees allein nicht die 

Hochwasserwellen 

in grófierem Mafie 

herabzudrucken. Nur 

durch einen geregel- 

ten Hochwasserdienst und durch den Einbau von Entiastungsanlagen —• 

Grundablafirohre, Uberfallschiitzen usw. (vgl. spater) —  ist es moglich, 

vor Eintreffen der Hochwasserwelle das Staubecken so weit abzulassen, 

dafi ein Hochwasserschutzraum von 3,3 Mili. m3 Inhalt frei wird. Dadurch 

wird die grófite bisher gemessene Wasserflut des Jahres 1909 von 

900 m3/sek auf rund 700 m3/sek herabgedriickt (s. hierzu Abb. 5).
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Abb. 4. Wassermcngen-Dauerlinie 

mit Lclstungsschaubild.
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Abb. 5. Abminderung einer Hochwasserwelle 

durch die Talsperre Kriebstein.

Obwohl auf der rechten Talseite der Felsen offen zutage trat, zeigten 

sich wahrend der Bauausfuhrung auf diesem Hangę erhebliche Schwierig- 

keiten. Dort verlief durch die Baugrube eine nach der Luftscite geneigte, 

bis zu einlgen Dezimetern machtige tektonische Quetschschicht, die mit 

teils verwlttertem, teils lettigem Materiał ausgefullt war. Diese Zone zog 

sich bis unter das Flufiniveau und wurde durch frlsches Gestein iiber- 

lagert, das zahlreiche klaffende Risse aufwies. Senkrecht zu dieser Quetsch-

Seite

IV. Die Griindungsverhaitnisse 

an der Sperrstelle.

Die Sperrstelle liegt rd. 1 km ober

halb des Schlosses Kriebstein bei Wald

heim in einem besonders erigen Quer- 

schnitt des tief eingeschnittenen Zscho- 

pautales. Am linken Ufer steigt das 

Gelande flach an, wahrend die Tal- 

hange rechts der Zschopau —  am sog.

Ehrenberger Hang —  steil nach dem 

Flufi fallen. Der Fels tritt an diesem 

Steilhang offen zutage (Abb. 6).

Vor Beginn der Arbeiten wurde der linkę Flachhang eingehend durch 

Schurfungen, die bis zu 11 m Tiefe getrieben wurden, untersucht. Der 

an der linken Talseite teilweise erst in grofier Tiefe angetroffene gesunde 

feste Felsen besteht aus Granit, der mitunter an den obersten Hangen 

banklg geschichtct und porCs ist. Uber diesem festen Gestein liegt eine 

i. M. 3 m starkę Flufischotterschicht. Diese wird wlederum durch eine 

gelbe Sand- und Lehmdecke iiberlagert und hat eine Machtigkeit bis zu 

7 m. Um die Sperrmauer auf den gesunden Felsen zu grunden, ergaben 

sich teilweise recht betrachtliche Aushubmassen.

Granit m it Grana iit

ebene war zudem ein schrag durch die Baustelle verlaufender Verwitterungs- 

gang vorhanden. Dieser Gang war an sich fest und stellte daher einen 

geeigneten Baugrund dar; er war aber wasserdurchlassig (Abb. 7).

Da das angetroffene Gestein im allgemeinen stark verwittert und 

kliiftig war, mufite die Sperrmauer verhaltnismaBig weit und tief in die 

Hangę gegrundet werden. Durch den Aushub der Baugrube und den 
dadurch aufgehobenen Gleichgewlchtszustand des anstehenden Gebirges 

geriet, wie mehr und mehr auftretende Abrisse der Talhange bewlesen, 

der rechte Hang in langsame Bewegung. Die Bauarbeiten muflten daher

Abb. 6. Blick auf die Sperrstelle, 

flufiabwarts gesehen.

Abb, 8. Dichtung des rechten Felshanges 

durch Zemcnteinspritzungen. (Rohre in vorgebohrten Lóchern.)
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V. Das Abschlufibauwerk.

Der Stausee, der sich 9 km flufiaufwarts bis zum Untergraben der 

Weifithaier Spinnerei-Aktien-Gesellscbaft erstreckt, wird durch eine Schwer- 

gewichtmauer abgeschlossen. Nach den Ausschreibungen ergab sich, daB 

eine Ausfiihrung der Mauer in Gufibeton billlger wurde ais eine Bruch- 

steinmauer. Die Krone der Mauer hat eine Lange von 240 m und eine

n— W,--- i

mit aufierster Vorsicht und groBter Beschleunigung vorgenommen werden. 

Um das Gesteinsmassiv unter der Sperrmauer wasserundurchlassig zu 

machen, wurde der Untergrund durch zahlreiche Zementeinspritzungen 

gedichtet (Abb. 8). AuBerdem ist der im Bereich der Griindungsfiache 

angetroffene Verwitterungsgang in mindestens 2 m Breite bis zum ge- 

sunden Feisen ausgehoben und mit Beton ausgefiillt worden. Dadurch

Hochwasseriiberfalle 
]  Grundablasse 1 t'inlaufbauw erk

Maumchse-

i i  h i 
li l!
'jjjjl Krafthaus

w^y//'/;%y&GuBbeton(oufImJFestbeton UOkg lement'65kg

_____ ,'*W

m W c* a

■'/ Beton

Abb. I I .  Normaiąuerschnitt der Mauer.

Sfurzbecken

Abb. 9. GrundriB der Sperrmauer mit Krafthaus.

%dmassenHochwasseriiberfdHe.

$\t<raft/iausSchalthaus_____________ Grundablasse

Abb. 10. Lichtseitige Ansicht der Sperrmauer.

wurde verhindert, daB das Wasser in der Verwitterungschicht unter der 

Sperrmauer nach der Luftseite gelangt. Die zwischen der Mauer und 

den BOschungen der Baugrube entstandenen groBen freien Raume wurden 

terrassenartig mit Beton ausgefiillt, um den Gleichgewichtszustand des 

Hanges wiederherzustellen (s. a. Abb. 9). Die umfangreichen Messungen 

zur Beobachtung des Hanges haben bewiesen, daB durch die vorgesehenen 

BaumaBnahmen eine Beruhigung des Hanges eingetreten ist.

Geologisch handelte es sich bei dem angetroffenen Gestein um Biotit 

fuhrenden Granulit mit Gangen und Trummern von kleinkornigem Biotit- 

granit. Auf Ehrenberger Seite traten im Biotitgranit Lagen von dunklen 
Pyroxen fiihrendem Granulit auf.

Breite von 4 m. Die Sperrmauerachse ist nach einem Halbmesser von 

225 m gekrummt. An den bauseitigen Hangen geht der Kreisbogen 

wegen der angetroffenen ungiinstigen Griindungsverhaitnisse am linken 

Hangę in die Tangente, am rechten Hangę in einen Bogen mit kleinerem 

Halbmesser iiber (Abb. 9). Der mittlere Teil der Mauer ist bis auf einen rd. 

26 m langen Tell, der die Grundablasse enthalt, ais WehrkOrper aus- 

gebildet (Abb. 10 u. 3). Die Wehrkrone liegt 4 m unter dem standigen 

Stauspiegel.
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Abb. 12. Abb. 13. Einzelheit zur Fugen-

Fugenausfullung. ausbildung (mit Kontrollschacht).

Fiir die Anlage eines Steinbruches, in dem die fur den GuBbeton 

der Sperrmauer erforderlichen Zuschlagstoffe gewonnen wurden, erwies 

sich eine Stelle ungefahr 800 m oberhalb der Sperrstelie am geeignetsten. 

Der dort an den FluB steil herantretende Fels besteht aus frischem Ge

stein. Das Gestein ist normaler Granulit, der nur wenig Glimmer enthalt, 

teilweise jedoch mit glimmerreicheren und auch mit Pyroxen fuhrenden 

Lagen wechselt. Das angetroffene Gestein, das in Brecheranlagen zer

kleinert wurde, ergab einen ausgezeichneten Zuschlagstoff fur den Mauer- 
beton.

Abb. 14.

Anordnung der Temperatur-MeBstellen.

Der Oberfail selbst ist in Felder von je 6,815 m unterteilt, so daB 

insgesamt sechs Zwischenpfeiler, die 2,50 m breit sind, erforderlich wurden.

Der Normaiąuerschnitt der Mauer ist so bemessen, dafi das fiir die 

Standsicherheit mafigebende Verhaitnis —  grOBte Sohlenbreite : groBter Hohe 

—  0,78 betragt. Luftseitig ist der Mauerrucken unter 1 :0,86 und wasser- 

seitig unter 1 :0,04 geneigt (Abb. 11). Die grOfite Hóhe der Sperrmauer 

betragt bei einer grofiten Sohlenbreite von 20,40 m rd. 26,30 m. Die statische 

Untersuchung des Querschnltts wurde durchgefuhrt fur ein spezlfisches 

Gewicht des GuBbetons von 2,35 t/m3 (wahrend der Ausfiihrung wurde
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das Raumgewicht zu 

2,37 t/m3 ermittelt).

Aufierdem wurde die 

Forderung gestellt, 

dafi keine Zugspan- 

nungen auftreten 

diirfen, wenn an 

der Wasserseite der 

Unterdruck mlt0,67 h  
(wo h  =  Mauerhóhe) 

und an der Luftseite 

mit 0 —  dazwischen 

geradlinigverlaufend 

- angenommen wird.

Bei dem an der 

Sperrstelle anstchen- 

den Gestein ist je

doch kaum ein dcr- 

artiger Unterdruck zu 

eiwarten. Die im

Mauerwerkskórper 

auftretenden Span- 

nungen sind gering.

Im Normaląuerschnitt ergab die 

Berechnung, dafi die grófite nor- 
maie Druckbeanspruchung max </ 

=  6,15 kg/cm2, die Schubbean- 

spruchung in waagerechter Rich

tung m a x r =  1,79 kg/cm2 ist. Im 

Oberfall- und Pfeilerąuerschnitt 

sind die entsprechenden Werte 

max d — 5,79 kg/cm2 und max r 

=  1,79 kg/cm2. Die Sicherheit 

gegen Gleiten ist durch starkę 

Einbindung in den Felsen ge- 

geben. Die Kippsicherheit be- 

tragt 1,333.

Zur Minderung der Tempe
ratur-und Schwindspannungen sind 

in Abstanden von 20 bis 25 m 

verzahnte Dehnungsfugen ange

ordnet. Um die Fugę dicht und 

beweglich zu halten, ist ein 

Kupferblech einbetoniert. Dieses 

ist wiederum, soweit es nicht
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Ouellfassungen

Abb. 15. Entwasserung der Sperrmauer mit Blockeinteilung.

-Tross-M ortei

BetonbfockT

Abb. 16. Einzelheiten zur Sickerwassersammelleitung beim Durchstofien der Fugen.

in Beton zu liegen kommt, gegen
Wasser- und Witterungseinfliisse durch heifi eingebrachte Bitumenmasse 

gesichert (Abb. 12 u. 13). Die Warmeanderungen selbst werden durch zahl- 

reiche elektrische, in das Mauerwerk elnbetonierte Widerstandsthermomcter 

daucrnd registriert. Sie bestehen aus Platinspiralen, die in chemisch un- 

empfindliches Quarzglas eingeschmolzcn sind. Jc nach der Warme- 

anderung wird der Wlderstand im Stromkreis vergrófiert oder verkleinert. 

Durch Messen der Stromstarke kann der Temperaturverlauf im Innem 

des Betonkórpers dauernd iiberwacht werden (Abb. 14).

Da der Gufibeton infolge der besonders sorgfaltigen Kornzusammen- 

setzung der Zuschlagstoffe sich ais wasserdicht und widerstandsfahig 

gegen Witterungseinfliisse erwiesen hatte, war es nicht nótig, die wasser- 

und luftseitigen Schichten der Betonmauer in einem bcsonderen Mischungs- 

verhaitnis auszufiihren. Die wasserseitige Mauerflache erhielt jedoch zur 

Erhóhung der Wasserdichtigkeit einen etwa 2 cm starken Torkretputz und 

dreimallgen Preolithanstrich. Um etwa eindringendes Wasser schnell ab- 

zuleiten, ist 3 m von der Wasserseite in den Sperrmauerkórper ein Ent-

wasserungsnetz eingebaut. Dieses besteht aus einer waagercchten Sammel- 

leitung von Steinzeugrohren mit einem Durchmesser von 30 cm. In diese 

miinden lotrechte Sickerkórperstrange aus porósem Beton (Abb. 15). Die 

Sickerkórper sind in einem gcgcnseitigen Abstand von 2 m in das Mauer

werk einbetoniert und besitzen eine Lochung von 10 cm Durchm. Das 

von den beiden Talhangen in der Sickerwasserleitung anfallende Wasser 

wird in zwei Hauptstrangen zusammcngefafit und nach zwei Mefikammern 

gefiihrt, in denen es dauernd registriert wird (Abb. 14). In den beiden 
Mefikammern sind aufierdem Druckmesser untergebracht. Durch besondere 

Rohrleitungen sind diese Manometer mit verschiedenen Punkten der 

Grundflache verbunden und ermóglichen, den an der betreffenden Stelle 

der Griindungsohle herrschenden Unterdruck zu messen.

Da die Sperre teilweise Naturschutzgebiet iiberstaut, wurde auf die archi- 

tektonische Ausbildung besonderer Wert gelegt. Die asthetische Wirkung, 

die aus Abb. 3 u. 10 hervorgcht, wurde auf der Luftseite durch stufenweises 

Absetzcn der Betonzwischenpfeilcr gesteigert. (Schlufi folgt.)

Abb. 1.

I jBelonbohrpfahtSystem Straup1rd.22mig.
I l u. 23 cm 0 m if EisenblechldarNel 2mm 
I ''bis a u f-5,ooN.N.undflrmieruna ‘utlHmm  
LJ • -• -l,ooN.N. LJ y

Neuere Uferbefestigungen in Konigsberg (Pr.).
Von Stadtbaurat Sr.=3»g- cljr. Kutschke, Kónigsberg (Pr.).

Alle Rechte vorbehalten.

fln s ic h t

G rundriii

Ul_II___ II_____ II___II________ II________ ICiIllt/JL
O . O________O______________ O * ' o

Einsteigóffnung
Zu Abb. 1.

In den letzten Jahren sind in Konigs

berg eine Anzahl bemerkenswerter Ufer

befestigungen entstanden, die an Stelle 

baufalliger Bohlwerke und Ufermauern 

hergestellt werden mufiten.

Die in Abb. 1 bis 4 dargestellten 

Uferbefestigungen haben weder ubermafiig 

grofie Verkehrslasten aufzunehmcn, noch 

hohen Hinterfiillungen standzuhalten. Die 

Konstruktionen konnten daher ziemlich 

leicht gcwahlt werden. Der wasserseitige 

Eisenbetonbalken ruht bei denjenlgen 

Bauwcrken, wo das Rammen von Pfahlen
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Ouerschnift
Ansicht

H Ouerschnift des
% ABA-Betonbohrpfah/es

V  1 • J iMantetaus
p  3mm CisenOtech

S t 18mm u b e r-10,15 NM  
69-12 " u n te r-10,25 NM. 
Spiratarm ierung (Smm  

Ganghdhe 6 cm

GrundriB

_____ --Oehnungsfuge -------------- _ ̂~jS- _________________

'a/fes Boh/werk

Cjrd.-2Z,oNM . unter diesem durch 

flnsictit einen besonders hierzu
konstruierten Teller-

r T T  m m ■ ~ T T  ■, A ,. f r  m i bohrcr eine Verbreite-
~  ---  --------------------------------- rung geschaffen, die

a   Trennfuge 54 ■&) Sf, mit Schiittbeton aus-

i---  X ,--- ----------- gefiillt wurde. Auf dem

- =  =  pti a  a  p;, p-_ —•- so gebildeten PfahlfuC

. ___ą  __----------“ wurden die Eisenbe-

0p  p  ^  ~  ^ a  wehrung und der Beton
. J L J E Ś lJ u - U I aJ L J L J L  Jl_2 IlJL JL juL JL  des Pfahles eingebracht.
r kO PT ^  __  U''_____ a f f l _ V 2 ____ £2___  r> ■ J it: u I  ,•

.....  .....  y- I n — ) _ ^ 2S,0---- Bei der Uterbefestigung
' aitesBoh/werk ąę 0s am Fischmarkt (Abb. 1)

Pr eg et wurden Betonbohrpfahle

Zu Abb. 3. nach der bekannten Bau-

J
n , ... weise Straufi verwendet.
yuersc m ^  uferbefestigungen am Blauen

Turm (Abb. 3) und am Kohlmarkt

S- j|. 1.fn_____^  (Abb. 4) sind von den Wohnhausern

weiter entfernt; daher konnten hier 

I p l  I '  Rammpfahle zur Unterstiitzung des
| p | ą~_HTT-'--________wasserseitigen Balkens zur Anwen-

. J g f t o  *0.17 < v dung kommen.

: J=»IyW | 4 Die landseitigen Langsbalken aus

'-f-~ :j W t T ) T k  Eisenbeton ruhen auf mehr oder
?S minder grofien Betonklotzen, die bei 

j j  |  den Uferbefestigungen am Fisch-

" P l ^ I s i  I 1 fu l • R'®- markt und Kohlmarkt durch Ramm-
| | i |i ] If  | p§§ bzw. Bohrpfahle gestiitzt werden.

,—i— •glj I | 1 |! ! I | l Bei den Uferbefestigungen am Kai

'-Wasserrohr ^IJ.11 j| 1 II | hm  ILlre und Blauen Turm fehlt eine landseitige
#  Pfahlgriindung. In der Voraussicht,

Abb. 4. jag hier unter Umstanden Setzungen

und dadurch unerwiinschte Span- 

nungen eintreten konnten, sind die wasserseitigen Langsbalken gelenkig 

auf detl Pfahlkopfen gelagert.
- Zwischen dem land- und wasserseitigen Langsbalken spannt sich die

Tragkonstruktion; die aus Eisenbetonbalken und -platten besteht. Hier-

====== = = = =; i SM auf wurde dann die Strafiendecke fast unmittelbar aufgebracht. Die alte

=1!] 1 ■ -> Uferbefestigung konnte in den meisten Fallen unterhalb der Mittelwasser-

linie stehenbleiben. Sie diente in einigen Fallen ais Stiitzpunkt fiir die

____________„ j BOschungsbefestigung, dereń Herstellung zur Verhiitung von Unter-

spiilungen erforderlich wurde. —  Die Kosten fiir die Uferbefestigung am 

Fischmarkt betrugen rund 230 R.-M., im iibrigen schwankten sic je nach 

Ausfiihrungsart zwischen 700 und 1100 R.-M. je lfd. m. 

die in unmittelbarer Nahe stehenden alten Eine einfache und billige Erneuerung eines baufaliigen Bohlwcrks

Hauser gefahrdet hatte, auf Bohrpfahlen. Fiir stellt die Ufermauer an der Lindenstrafie dar (Abb. 5). Dic Pfahle wurden

die Uferbefestigung in der Strafie Am Kai nach Entfernung der Bohlwand bis auf Mittelwasser abgeschnitten und

(Abb. 2) wurden zur Herstellung der Bohrpfahle durch einen I-Tr3ger miteinander verbunden. Hierauf wurde dann eine

to Ouerschnift

   Sch/ifz0/3ii \Woizasphalt
:m\Asphatt dopp-Goudronanstrich -/̂ d 3 \ 1 7cm

KSch//fz0f3o ‘■8alkenhohe S0170cm
uzomm je  Pfahl̂  « breite 30* 1 0 ĵ

f Ę m r
i!£ Kopfsteinpflasler 

\ X‘h mit Zemenft/erguB 
-; ----- rd.3,70—

Uf̂ m^pr̂ Misch. 1:U 

il§  i\\^̂ 'Zeme/tfstck

Ansicht

. , g _ .

GrundriB

^—1,30— —1,35- 
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Der P r eg e t-- »

' 3,20'
Gasduker̂

Querschnitt

1:25

- ~ — /ZZmmtA

/In ker i nim. Abstand 
™  ,11 mmj \

Rohre aus Eisenblech verwendet, die bis zum tragfahigen Boden ein- 

getrieben wurden. Nach Entfernung des Bodens aus dem Rohr wurde

leichte Eisenbetonwand gesetzt. Die vorhandenen Anker wurden mit der 

neuen Mauer wieder in Yerbindung gebracht.

Alle Rcchte vorbehalten. Geschweifite Eisenkonstruktion fiir eine Bunkeranlage.
Von Ing. H. HSpfner, Riesa.

Ein bemerkenswerter Bau in Eisenkonstruktion mit Lichtbogen- 

schweifiung wurde soeben von den Mitteldeutschen Stahlwerken, Lauch- 

hammerwerk Riesa, Abteilung Behaiterbau, fertiggestellt, der wohl aus dem 

Rahmen der bisherigen Leistungen auf diesem Gebiete failt. Es handelt 

sich um eine Bunkeranlage fiir die Kohlenstaubfeuerungen des Werkes 

Riesa selbst und verdient wegen der grofien Nutzlast, fiir die er bestimmt ist, 

besondere Beachtung. Abb. 1, 2 u. 3 zeigen den Bau wahrend der Montage 

und lassen deutlich die Einzelheiten der Konstruktion erkennen.

Die drei Bunkertaschen haben oben ąuadratischen Querschnitt von

5,5 X  5,5 m mit 4,5 m hohen senkrechten Wanden und laufen in je einen 

unter 30° abfallenden Trichter aus. Das Fassungsverm0gen betragt

3 X  190 =  570 m3 Kohlenstaub mit einem Gewicht von 240 t. Diese 

Bunker ruhen auf einem Unterstiitzungsgeriist, das in den Langswanden 

ais Sprengwerk ausgebildet wurde. Das untere Zugband liegt unter 

Geiande und wurde zum Schutze gegen Rostgefahr einbetoniert. Die 

Hauptstreben des Traggeriistes erhalten Spannkrafte bis zu 65 t. Fiir die
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Abb. 1. Montage des Bunkerkórpers auf der Tragkonstruktiou.

Anschlufi-SchweiBungen wurde vorschriftsmafiig mit Beanspruchungen 

nicht iiber 500 kg/cm2 gcrechnet. Abb. 4 zeigt die Ausbildung eines 

Auflagerfufies, der rd. 120 t lotrechte Last auf das Betonfundament zu 

iibertragen hat.
Die mit untergeschwelfiten Flacheisen ausgesteifte Bunkerdecke 

tragt noch den Filterhaus-Aufbau. Die Filter sowie die Zyklone sind 

auf einem von dem Aufbau unabhSngigen Geriist verlagert, dessen Auf- 

lagerdriicke den Aussteifungstragern der senkrechten Bunkerwande zu

gefiihrt wurden. Die Gewichte der auf der Bunkerdecke aufgestellten 

Maschinen und Apparate betragen rd. 15 t.

An dem Bauwerk wurden im ganzen rd. 4800 m Śchweifinaht aus- 

gefiihrt. GeschweiBt wurde vorwiegend mit AEG-SchweiBmaschinen unter 

Verwendung von Bóhler-EIektroden zu 60 %  und Kjellberg-Elektroden 

zu 40%  der Gesamt-Verbrauchsmenge. Bei genieteter Ausfiihrung wiir- 

den hierfiir roh geschatzt etwa 40 bis 45 000 Niete zu scblagen gewesen 

sein. Diese Niete hatten auBcrdem durchweg versenkt geschlagen werden 

mussen, da fiir Kohlenstaub strengstens darauf zu achten ist, daB alle 

Wandę sauber glatt sind. Diese Bedingung laBt sich bei genieteter Kon- 

struktion niemals erfiillen. Im vorliegenden Falle wurden die SchweiBraupen 

auf den Innenflachen, um durchaus sicher zu gehen, noch abgeschliffen. 

In den Ecken der Bunker wurden ferner noch Bleche ais Abrundung ein- 

geschweifit, um dort das Festhangen des Kohlenstaubes wegen der Explo- 

sionsgefahr zu vermeiden. Es besteht also kein Zweifel mehr dariiber, 

dafi gerade fiir Bauten dieser Art nur noch Schweifiung in Frage kommt.

Die Bauzeit betrug rd. 6 Wochen nach Fertigstellung der Teile in 

der Werkstatt. In dieser Zeit wurden auch die Maschinen, Rohrleitungen 

usw. montiert, so dafi die Bunker bald danach in Betrieb genommen

werden konnten.

Der endgiiltige Zu- 

stand des Bauwerkes zeigt 

allseitig glatte Linien (Ab- 

bild.5). DieUnterstiitzung 

ist in einem Rechteck von 

13,6X5,5 m und 6,5 m 

Hóhe mit Eisenfachwerk 

in Stein Starkę ein-

Abb. 2. Montage der Filferapparate 

auf der Bunkerdecke.

gemauert. Die darauf ruhen- 

den senkrechten Blechwande,

die den dreiteiligen Bunker von

16,5 X  55 m in 4,5 m Hóhe bilden, 

lassen durch die lotrecht ver- 

laufenden Aussteifungen deutlich 

den Zweck des Bauwerkes er- 

kennen. Der ais Laufsteg ange- 

ordnete Blechtrager dient zur Auf- 

nahme der waagerechten Krafte 

in den Bunkerwanden.

Das Filterhaus von 10,4 X  5,5 ni 

Grundfiache und 7,5 m Hóhe

wurde zweckmafiig mit leichten 

verzinkten Pfannenblechcn ver- 

kleidet, wodurch ebenfalls eine

gefallige Linienfiihrung in Anpas- 

sung an den Bunker selbst er- 

reicht wurde.
Die aufieren Abmessungen

des Bunkcrgebaudes sind:

Gesamtiange =18,4 m l einschi. uer 
Gesamtbreite= 7,4 m j 

ganze Hóhe =18,5 m
Das Gesamtgewicht der Eisenkonstruktion ohne Maschinen und 

Armaturen betragt rd. 95 t. Erfahrungsgemafi wiirde dasselbe Bauwerk 

in genieteter Ausfiihrung 20%  mehr wiegen; dies wurde also eine 

Ersparnis von 191 Materiał bedeuten, abgesehen von der noch bedeutenderen 

Ersparnis an Arbeitslóhnen in der Werkstatt. Hierzu kommt noch die nur 

durch Schweifiung zu erreichende ZweckmaBigkeit in bezug auf glatte 

Fiachen an den Bunkerwanden.

Hiernach darf wohl mit Gewifiheit behauptet werden, dafi man mit 

der Elektroschweifiung auf dem richtigen Wege ist und auch die Erstel- 

lung geschweifiter grófierer Hochbau-Konstruktionen sehr wohl móglich 

ist. Dringend erforderlich ist allerdings, dafi fiir die Ausfiihrung derartiger 

Bauten mit grófiter Gewissenhaftigkeit geschweifit wird, zumal eine zu- 

verl3ssige und zugleich miihelose Priifung der Schweifistellen zur Zeit 

noch nicht móglich ist. Die Qualitat der Arbeit hangt zum gewissen Tell 

von der Erziehung des Schweifiers durch den Betriebsleiter ab, dessen 

Aufgabe es ist, seine Leute von der Notwendigkeit zu iiberzeugen, dafi 

nur erstklassige Schweifiungen geliefert werden diirfen. Ungewissenhafte 

Arbeiter diirfen fur hochwertige Qualitats-Schweifiungen keinesfalls zu- 

gelassen werden.
Selbstverstandlich mussen die Ausfiihrungszeichnungen von vornherein 

entsprechend den Gesichtspunkten der Schweifitechnik durchgearbeitet 

sein, so dafi bereits die Grundlage der Ausfiihrbarkeit gegeben ist. Dazu 

ist es notwendig, dafi der Konstrukteur sich demgemaO umstellt und die 

betriebstechnischen Vorteile und Schwierigkeiten von vornherein kennt. Die 

Verstandigung mit dem Betrieb wahrend des Konstruierens ist in vielen 

Fallen sehr zweckmafiig und wird am schnellsten die notwendige Einstellung 

zuelnander bringen. Es ist 

anzunehmen, dafi in ab- 

sehbarer Zeit die amt- 

lichen Vorschriften der 

neuen Richtung angepafit 

werden, wodurch dann 

die Schweifiung im Eisen- 

hochbau bald allgemein 

Anwendung finden wird.

Abb. 3.

Filterhaus-Gerippe vor der Yerkleidung.

Abb. 4.

Stiitzenfufi fur 120 t Belastung.

Abb. 5.

Die fertiggestellte Bunkeranlage.
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!  f nlilbur 
StationTi!bury Ness lut-Becken,

schmmmender
Landungssteg

A"e Rechte yorbehaitcn Generaldirektor $ r.-lfitij. fljr. Ernst Knackstedt *j\

Yermischtes.
Tilbury-Dockanlagen. »Engng.“ vom 27. September 1929 berichtet 

iiber umfangreiche und bemerkenswcrte Bauarbeiten an den Tilbury-Dock
anlagen unterhalb London. Es handelt sich um den Bau und die Erweiterung

von Docks und Lagerhausern und den Ausbau der Bahnlinien sowie um die 
Schaffung einer neuen, den modernen Schiffen angepafiten Einfahrt. Zu
nachst wurde der Bau einer Einfahrtschleusc, eines Trockendocks und

Ipise -

nanalachse be i Niedrigwasser

0 ZOO WO 600771
ffraresend

Abb. 1.

Am 17. Februar d. J. ist Heir Sr.=3ng. ofjr. E rnst K nacksted t, 
Generaldirektor der Fa. Hein, Lehmann & Co., AG., Dusseldorf und Berlin, 
im Sanatorium Biihler Hohe bei Baden-Baden, wo er Erholung von einem 
langeren, schweren Leiden suchte, im 68. Lebensjahre sanft entschlafen; 
am 21. Februar wurde er auf dem Nordfriedhof in Dusseldorf zu^ewigen 
Ruhe gebetiet. Herr Pastor G ravem ann  hat mit dem Bibelwort: 
„Dienet mit den Gaben, die euch gegeben sind" in seiner Abschieds- 
rede der Lebensgeschichte Knackstedts die rechte Oberschrift ge
geben.

Knackstedt hat eine Maschinenbauschule erfolgreich besucht und ist 
griindlich praktisch ausgebildet worden. Seine Kenntnisse in "der hfjheren 
Mathematik und Bauwissenschaft vervoll- 
kommnete er durch eifriges Privatstudium.
Gesunder Menschenverstand, ein tatkraftiger 
W ille, ein klarer Blick und vortreffliche Cha- 
raktereigenschaften haben ihn von Jugend auf 
gekennzeichnet. Bereits im Jahre 1885 trat er 
in die Fa. Hein, Lehmann & Co. ein, die danials 
ihren Sitz in Berlin hatte. 1889 griindete 
diese Firma eine Niederlassung in Dusseldorf, 
dereń Leitung dem im Berliner Betriebe schon 
bewahrten jungen Knackstedt im Jahre 1890 
iibertragen wurde. Hier konnte er sich frei 
entwickeln, stetig getragen von dem Vertrauen 
der Geschaftsinhaber bzw. des Aufsichtsrates 
seiner Firma. 1900 wurde Knackstedt Direktor 
des Diisseldorfer Werkes, seit 1914 leitete er 
ais Generaldirektor das Gesamtunternehmen.
Auf dem Gebiete des Eisenbauwesens in allen 
seinen Einzelzweigen hat er wahrend dieser 
Zeit AufiergewOhnliches geleistet und die 
Fa. Hein, Lehmann & Co. zu einer der 
angesehensten Firmen auf dem Gebiete des 
deutschen Eisenbrucken- und Eisenhochbaues 
gemacht. Knackstedt hat ais einer der ersten, 
ohne besondere tiefgriindige wissenschaft- 
liche Vorbildung, aber mit seinem gesunden 
Menschenverstand die Bedeutung nicht allein 
der theoretischen und konstruktiven Durch- 
bildung der Eisenbauwerke, sondern vor 
allem ihrer wlrtschaftlich zweckmafiigen Aus
fuhrung in den Werkstatten und auf den Baustellen erkannt. Auf diesen 
Gebieten hat er fur den deutschen Eisenbau vorbildlich gewirkt. Es ist an 
dieser Stelle uberfliissig, die zahlreichen Bauwerke fiir die Industrie und

den Verkehr und das allgemeine Bauwesen aufzuzahlen, die Zeugnis 
geben von der Leistungsfahigkeit des von ihm geleiteten Werkes. Auch 
wahrend des Krieges hat er bei Wiederherstellung zerstorter und bei 
Lieferung und Aufstellung neuer Brucken in den Kriegsgebieten Hervor- 
ragendes geleistet. Die technischen Wissenschaften haben Knackstedts 
Leistungen anerkannt: Die Technische Hochschule Karlsruhe ernannte
ihn im Jahre 1921 zu ihrem Ehrenburger, die Technische Hochschule
Darmstadt verlieh ihm im Jahre 1922 die Wiirde eines Doktor-Ingenieurs 
ehrenhalber.

Neben seinem verantwortungsvollen Amte ais Werksleiter, das allein 
den ganzen Mann erforderte, bekleidete Knackstedt noch mancherlei Ehren- 

amter. Er war einer der Griinder des 
Deutschen Stahlbau-Verbandes. Etwa 20 Jahre 
war er zunachst Mitglied des Ausschusses, 
spater stellvertretender Vorsitzender dieses 
Verbandes. Der Vcrein deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller, der Arbeitgeberverband Nord- 
west, die Arbeitgeber-Vereinigung Dusseldorf 
und die Arbeitsgemeinschaft der Eisen ver- 
arbeitenden Industrie E. V. zahlten ihn zu ihren 
Vorst3nden, dem „Langnamverein Dusseldorf" 
gehdrte er ais Mitglied des Vorstandes und 
Ausschusses an. Er war Mitglied des Ver- 
waltungsrates der Technischen Hochschule 
Aachen, Mitglied der Industrie- und Handels- 
kammer Dusseldorf und wirkte ais Vertreter 
seiner Sektion in der zustandigen Berufsge- 
nossenschaft. Aus dieser Aufzahlung geht her- 
vor, wie er von seinen Fachgenossen und im 
Offentlichen Leben geschatzt wurde, aber auch, 
wie arbeitsreich sein Leben war. Dabei schlug 
sein Herz fiir seine Heimat und sein Volk. 
DaB er in der Urzelle seines Volkstums, in 
seiner Familie, ein vorbildliches Leben fiihrte, 
wissen alle, die ihm nahestanden. Seine 
Lebensgefahrtin war sein bester Kamerad, 
Kinder und Enkelkinder durften sich seines tat- 
kraftigen Rates und seiner Liebe erfreuen. Es 
entsprach seiner Herkunft aus landlicher Gegend, 
dafi er mit der Natur, vor allem seinem Garten, 
den er zartlich pflegte, innig verbunden war. 

So diente er mit all seinen reichen Gaben seiner Familie, seinem Volke 
und dem deutschen Wirtschaftsleben.

Rhelnhausen (Niederrheln). Osw. E rlinghagen .
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eines Landungssteges fiir Reisendenverkelir erforderlich.
Diese Arbeiten wurden im Jahre 1926 in Angriff ge
nommen. Die Schleuse und das neue Trockendock sind 
gebrauchsfertig, wahrend der Landungsteg noch zum Teil 
im Bau begriffen ist.

Die Tilbury-Dockanlagen liegen etwa 42 km strom- 
abwarts von „London Bridge“ am linken Themseufer.
Von dem Hauptbecken zweigen in nordwestlicher Richtung 
drei parallele Stichbecken und ein nach Siidwesten, also 
nach dem FluB hin gelegenes offenes Flutbecken ab (Ab- 
bild. 1).

Dieses Flutbecken oder Flutdock war mit dem 
Hauptbecken durch eine Schleuse von 228 m Lange und 
24,4 m Breite verbunden.

Die neue Einfahrtschleuse zum Hauptbecken liegt nun etwa 365 m 
stromabwarts von Tilbury Ness; sie vcrbindet den FluB mit der Nord- 
westecke des Hauptbeckens. Um die Einfahrt móglichst vor stHrkeren 
Flutwirkungen zu schiitzen, ist dic Schleusenzufahrt durch weit in den 
FluB hineinlaufende HafendSmme geschiitzt; ferner liegt ihre LSngsachse 
in Richtung der starksten vorherrschenden Windę. Die gesamte Bau- 
lange betragt ,395 m, die nutzbare Lange 304 m. Die Schleusenkammer 
ist durch ein Zwischentor in einen kurzeń und einen langeren Abschnitt 
zwecks Ersparnis an Wasser beim Schleusen von kleineren Schiffen 
unterteilt.

Die Breite der neuen Einfahrtschleuse betragt 33,4 m und ihre Tiefe 
etwa 13,8 m bei Hochwasser, was fiir die grófiten, zur Zeit im Gebrauch 
stehenden Schiffe hinreicht. Ober das Schleusenhaupt am FluB fiihrt 
eine Scherzer-Klappbriicke, die in Abb. 2 u. 7 zu erkennen ist.

Ein GrundriB und Langsschnitte der Schleuse sind in Abb. 3 wieder- 
gegeben. — Das neue Trockendock schlieBt an die Sudostecke des 
Hauptbeckens an. Seine vorl3ufig auf 228 m bemessene Lange laBt sich 
durch weiteren Ausbau bis auf 304 ni vergróflern.

Die Senkbrunnen der Griindungen der Schleuse und des Trocken- 
docks sind in etwa gleichartiger Weise aus Eisenbetonteilen hergesteilt, 
die auf BrunnenfiiBen von dem gleichen Baustoff aufgesetzt sind. Abb. 4 
veranschaulicht einen typischen Querschnitt durch das Dock.

Eine aus mehreren Einheiten gebildete Pumpenanlage ist in einer 
unterirdischen Kammer neben dem Trockendock auf dessen Siidseite unter- 
gebracht, wie aus dem in Abb. 5 dargestellten Schnitt ersichtlich ist.

Der gegenwartig noch nicht vollstandig fertiggestellte Landungssteg 
soli einen auf 63 Stahlpontons schwimmenden Teil von 350 m Lange und

Schnitt C-C durch das frockendock und Pumpenhaus

24,4 m Breite erhalten, der durch Ketten und Stahlgeriiste in den ver- 
schiedenen Hóhenlagen bei Ebbe und Fiut gesichert werden soli. Die 
Verbindung zum Ufer werden fiinf Stahlbrucken bilden, die landseits auf 
Eisenbetonkonstruktion aufliegen (Abb. 6). Zs.

Eine Verladebrticke zum Bau eines Trockendocks. Bei der
Ausfiihrung von Bauarbeiten verwendet man im allgemeinen leichte oder 
behelfsmafiige Krane und Fórdermittcl, da dereń Betriebszeit mit der 
Vollendung eines Baues meist zu Ende ist. Eine spatere, abermalige 
Verwendung einer solchen Einrichtung bei einem anderen Bau ist haufig 
fraglich, so daB man móglichst wenig Kapitał in diesen Hilfsmitteln fest- 
legt. Schwere Hebezeuge findet man bei Bauarbeiten sehr selten. DaB 
aber fiir Bauzwecke ein schwerer Kran auch vorteilhaft sein kann, zeigt 
die Anwendung einer Verladebrticke beim Bau eines Trockendocks in 
Holland. Trotz des hohen Anlagekapitals und des kurzfristigen Arbeitens 
dieser Briicke hat sich infolge der groBen Ersparnisse an Arbeitskraften 
die vollkommene Wirtschaftlichkeit der Anlage erwiesen. Sonst stellt man 
Verladebriicken nur dort auf, wo sie jahrzehntelang dem Umschlag von 
Massengiitern dienen.

DaB die Verladebriicke bei diesem Bau wirtschaftlich arbeltete, ist 
aufierdem darauf zuruckzufiihren, daB sie wahrend der 7 Monate zur Her
stellung der Dockwanne fast ununterbrochen Tag und Nacht arbeitete.

Die von der A T G in Leipzig gebaute Briicke (siehe Abbildung) 
besaB 45 m Spannweite und zu beiden Seiten je einen Ausleger mit 
9,5 m Lange. Auf der Briicke arbeiteten zwei Drehkrane von 6 t Trag- 
fahigkeit mit Greiferbetrieb und veranderlicher Ausladung bis zu 11 m. 
Zwischen den Haupttr3gern der Briicke liefen auf besonderen Fahrbahnen 
zwei eiektrisch yerfahrbare Bunkerwagen mit je einem dreiteiligen Bunker

Schnitt durch die /(/appbrucke

NordseiteSudseite



158 D IE  B A U T E C H N IK , Heft 11, 14.Marz 1930.

fur Zement, Kies und Trafi. Unter den Bunkern befand 
sich je eine elektrisch angetriebene Betonmischmaschine.
In der Briicke war aufierdem iiber der festen Stiitze eine 
Kompressoranlage aufgestellt zur Erzeugung der fiir den 
Betonstampfer notigen Druckluft. Zu beiden Seiten der 
Briicke arbeiteten zwei Portalkrane mit je 5 t Tragfahigkeit 
und 25 m grofiter Ausladung, die gleichfalls fur Greifer- 
betrieb eingerichtet waren.

Beim Bau des Trockendocks wurde zunachst die 
Dockgrube durch Bagger ausgehoben und mit Sand und 
Kies gefiillt. Nach dem Rammen der Pfahlroste fiir die 
Briickenfahrbahn und der Spundwande an den 220 m 
langen Langsseiten des Docks wurde das Gleis verlegt 
und die Briicke zusammengebaut. Nach ihrer Inbetrieb- 
nahme begann der Bau der Eisenbeton-Dockwanne. Auf 
besonderen Rollwagengleisen wurde unter den Portalen 
der aufieren Krane Zement und Trafi in Kubeln ange- 
fahren und durch die Krane den Bunkern der Bunker- 
wagen zugefiihrt, wahrend der in der Dockgrube befind- 
liche Sand und Kies mit Greifern entnommen und be
stimmten Bunkern zugeleitet wurde. Besondere Abmefi- 
vorrichtungen unterhalb der Bunker teilten die Rohstoffe den Betonmisch- 
maschinen zu, von denen das fertlge Gemisch iiber schrag verstellbare 
und schwenkbare Abfallrohre nach der Docksohle gelangte.

Eingestampft wurde der Beton durch acht Druckluft-Handstampfer. 
Zu beiden Seiten des Docks standen zwei weitere, ortsfeste Misch- 
maschinen, von denen der Beton durch Rollwagen nach den aufieren 
Portalkranen gebracht wurde, die ihn nach der Docksohle umschlugen. 
Die Portalkrane dienten aufierdem zum Heranbringen des Eisenzeugeś 
fiir den Beton.

Die mittlere Leistung der Anlage betrug 450 m3/Tag, die Spitzen- 
leistung 775 m3/Tag. Das Dienstgewicht der betriebsfertigen Briicke mit 
den darauf fahrenden Kranen war rd. 400 t. R ied ig .

Luftschiffhafen in Akron, Ohio. In Eng. News-Rec. vom 5. De- 
zember 1929 wird iiber die Ausbildung und Errichtung der Luftschlffhalle 
fiir die Goodyear-Zeppelin-Gesellschaft zu Akron, Ohio, berichtet.

hohe ist etwa 60,5 m. An den beiden Hallenenden ist je ein zweifliigliges 
Tor von ellipsoidischer Wólbung vorgesehen. Am Fufi werden die Torfliigel 
von Fahrgestellen gestutzt, auf denen sie nach den Seiten hin auf Schienen- 
bogen ausgefahren werden konnen. Die Scheitcl der Torfliigel ruhen hierbei 
oben auf den Hallenenden in Gelenken, wie aus Abb. 1 ersichtlich ist.

Ebenso neuartig wic die Torausbildung ist die Errichtungsweise der 
Hallenbinder, die nach Fertigstellung der Fundamente im April 1929 in 
Angriff genommen wurde. Auf etwa 1,80 rn tiefen, auf Betonpfahlen ge- 
griindeten Fundamentblócken aus Eisenbeton von 22 m2 Grundflache ruhen 
die Fufigelenke der Hallenbinder, die durch in der Sohle der Halle ein- 
gebettete Eisenbetonzuganker verbunden sind. Auf diesen Fufigelenken 
wurden gcmafi Abb. 2 zunachst die Kampferstiicke der Binder hochgerichtet 
und raumlich verstrebt. Fiir die Stiitzung der Kampferstiicke waren 28 m 
hohe Montagestiitzen vorgesehen, wie aus Abb. 3 (links) ersichtlich ist. Die

Die Gesamtlange der Halle ist etwa 360 m, wovon die Tore an den 
Enden je 33 m einnehmen. Die dreizehn Raumbinder, die die 99 m breite 
Grundflache iiberspannen, haben eine elliptische Kriimmung. Die Scheitel-

Schniff/}-/!
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mit Aufzugsvorrichtung.
Abb. 3. Mittelstiick des Binders.

hierdurch gewonnenen Stutzpunkte wurden dann zum Hochziehen des in- 
zwischen gleichzeitig am Boden fertiggestellten Mittelstiickes benutzt. 
Dieses Mittelstiick, das fiir sich zunachst einen 360 t schweren Dreigelenk- 
binder bildete, war ebenfalls mit Montagestiitzen und einem Zugband 
versehen, wie Abb. 3 (rechts) zeigt. Zum Hochziehen des mittleren 
Binderstiickes wurden an den vier Fufipunkten Hebeseile befestigt, die oben 
an den aufgestellten Kampferstucken iiber Rollen fiihrten und durch 
Gegengewichte gespannt waren. Diese Gegengewlchte glichen etwa 80°/o 
des Gewichtes des Mittelstiickes aus. Fiir die Hebung der restlichen 20% 
dienten Lokomotivkrane mit 32 m langen Schwenkbaumen. Das Aufziehen 
eines Mittelstiickes erforderte einen halben Arbeitstag. Die Aufrichtung 
des gesamten Tragwerkes begann mit dem 6. und 7. Binder, die ebenso 
wie auch der 8. Binder zur Sicherung gegen Kippen am Fufi besondere 
Verankerungen erhielten. Die iibrigen Binder ruhen auf FuBlagern, die 
in der Langsrlchtung der Halle, also nach beiden Enden hin, verschieblich 
sind. Die Anlieferung der Einzelteile des Tragwerkes geschah auf einer 
nahe an der Baustelle voruberfiihrenden Eisenbahnlinic und durch eine 
angeschlossene Feldbahn.

Der Hallenboden wurde nach dem Abheben der obersten Erdschicht 
durch eine Unterschicht aus Schotter, Sand und Lehm gebildet, die in 
mehreren Lagen festgewalzt wurde. Dariiber wurde eine Steinlage und 
schliefilich eine Betonschicht ausgebreitet. —  In einem anschliefienden Be- 
richt in Eng. News-Rec. vom 26. Dezember 1929 wird der elektrische An
trieb der Bewegungsvorrichtungen der Tore eingehend eriautert. Zs.

Abb. 1. Abb. 2.
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Universitat Miinchen. Die Medizinische Fakultat der Universitat 
Miinchen hat’ dem Prasidenten des Bayerischen Landesamtes fur Wasser- 
versorgung in Miinchen, Ministerialrat Hans H o lie r , die Wiirde eines 
Doktor med. h. c. erteilt, und zwar fur Fórderung der Volksgesundheit in 
Bayern durch erfolgreiche Bemiihungen um weitgehende Ausdehnung der 
Wasserversorgung in Stadt und Land, sowie fiir wissenschaftliche Arbeiten 
auf diesem Gebiete.

Prasident Dr. h. c. Holier ist seit 1925 in seiner leitenden Stellung.

Eissprengungen m it „Thermlt". Ais Erganzung zu dem unter 
dieser Oberschrift in der „Bautechn." 1929, Helt 46, S. 717, gebrachten 
Aufsatze von Dipl.-Ing. E. F r ischm uth  mag eine Mitteilung gelten, die 
wir aus einem Aufsatze von Oberlt. H enke in der „Z. f. Sprengwes.“ 
1930, Nr. 2, S. 62 u. 63, entnehmen und die wie folgt iautet:

Ais die Gefahr von Eisgang und Eisversetzungen eintrat, hatte das 
Wasserbauamt Stettin eine 25-kg-Bombe Thermit beschafft und das 
Pionier-Bataillon gebeten, die Ausfiihrung des Versuchs zu iibernehmen.

Es wurde in das Eis ein Loch geschlagen und die Bombę genau nach 
der gegebenen Vorschrift hineingebracht und geziindet. Ais Wirkung 
zeigte sich ein hoher Feuerregen, der sich unter nicht allzu starker 
Detonation in die Luft erhob. Das Loch war in etwa 30 cm Umkreis 
ausgeschmolzen. Dariiber hinaus reichte die Wirkung nicht, auch nach 
unten hin war das Eis nicht durchschmolzen.l

Dachbinder iiber einem Versamm- 
lungssaal. Fiir die Dachkonstruktlon iiber 
einem Versammlungssaal eines Bauwerkes 
der Industrial Mutial Association in Flint, 
Michigan, wurde nachEng. News-Rec. vom 
21. November 1929 eine bemerkenswerte 
Lagerung an einer Seite der iiber 61,5 m 
frei gespannten Binder angewendet. Da 
man die infolge der Durchbiegungen und 
Temperaturanderungen auftretenden Sei- 
tenbewegungen des einen Widerlagers 
nicht auf die Stiitze wirken lassen wollte, 
ordncte man auf einer Seite der Binder 
eine pendelartige Aufhangung an, dereń 
Ausbildung aus der Abbildung ersichtlich 
ist. Diese Abbildung zeigt auch den Quer- 
schnitt und den Fufi der das Pendel- 
lager tragenden Stiitze. Zs.
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Zuschriften an die Schriftleitung.
Zur Frage der Abdichtung von Bauwerken. In der „Bautechn.* 1929, 

Heft 48, bringt Reichsbahndiplomingenieur G reger, Koln, neue Vor- 
schlage fur Ausbildung und Abdichtung von Decken aus einbetonierten 
Walztragern. Zu einigen Punkten miSchte ich Stellung nehmen:

1. Greger halt das Aufkleben der lsolierung auf dem Bauwerkriicken 
nur bei Gew51ben fiir zulassig, da diese nur geringe Durchbiegungen 
erleiden, denen sich die lsolierung ohne Beschadigung anpassen kann. 
Bei Walztragerbetondecken empfiehlt er das Aufkleben nur dann, wenn 
eine ausreichende Querbewehrung der Trager vorhanden ist. Danach 
wird angenommen, daB die lsolierung sich den Bewegungen des Bau- 
werks nicht anpafit, wenn sie nicht aufgeklebt ist. In Wirklichkeit wird 
jedoch die lsolierung durch Oberschiittungs- und Yerkehrslasten so fest

auf den Bauwerkriicken geprefit, daB sie in jedem Falle den Bewegungen 
folgen muli, ob sie aufgeklebt ist oder nicht. Aus diesem Grunde muB 
verlangt werden, daB die Isolierstoffe hinreichend dehnungsfahig sind, 
um diesen verhaitnismafiig geringen Bewegungen folgen zu konnen. Ich 
halte es fiir richtig, in jedem Falle die lsolierung aufzukleben, zumal die 
Klebcschicht etwaige Risse, auch die spater noch auftretenden, an der 
Bauwerkriickenflache verkittet und damit die Dichtungswirkung vergrofiert.

2. Greger rat mit Recht von einer Schutzschicht aus in Sand ver- 
legten Ziegelsteinen ab, weil die Steine sich in die lsolierung eindriicken 
und diese zerstoren. Aufierdem erhalt die Oberfiache der lsolierung 
dabei Vertiefungen, die den WasserabfluB behindern. An Stelle der 
Ziegelsteine will Greger Prefizementplatten verwendet sehen, die lose 
auf eine besondere, iiber die Isolierschicht gebreitete Schutzhaut verlegt 
werden sollen. Zweifellos ist eine solche Schutzschicht besser ais die 
aus Ziegelsteinen. Aber auch hier wird, besonders bei geringer Ober- 
schiittungshOhe, das Eindriicken der Platten nicht ausbleiben. Die fur 
Ecken und Winkel vorgesehenen Formsteine werden sich nicht so genau 
verlegen und den Ausrundungen einwandfrei anpassen lassen. Im iibrigen 
sollten Formsteine vermieden werden, weil sie besonders bestellt 
werden miissen und teuer sind. Bei Oberbauten, die auBerhalb der Gleise 
hergestellt und in Betriebspausen elngeschoben werden sollen, konnen 
die Prefizementplatten erst nach dem Einschieben aufgelegt werden, 
wenigstens die an den Endabschliissen oberhalb der Widerlager. Dort 
soli die Steinpackung das Abfallen der zum Teil senkrecht stehenden 
Platten yerhindern1). Abgesehen davon, dafi an dieser ungeschiitzten 
Stelle die lsolierung wahrend des Einschiebens leicht beschadigt werden 
kann, ist mit dem Einbringen der Platten nach dem Einschieben ein Zeit- 
verlust verbunden, um den die Dauer der Betriebspause veriangert werden 
mufi. Schon allein wegen der Schwierigkeit des Verlegens und der Gefahr 
des Abrutschens sollten Platten an schragen oder gar senkrechten Flachen 
nicht verwendet werden. Im Bezirk der R. B. D. Kassel mufiten wieder- 
holt mit Ziegelsteinen abgedeckte Schragfiachen neu abgedichtet werden, 
weil die Steine samt der lsolierung abgerutscht waren. Deshalb werden 
bei der R. B. D. Kassel die Schutzschichten seit Jahren aus Feinbeton- 
schichten mit Drahtnetz- oder Streckmetalleinlagen (Monierschichten) mit 
Erfolg ausgefiihrt. Eine Monierschicht kann sich nicht an einzelnen 
Stellen eindriicken, sondern wird ais Ganzcs die Isolierschicht zusammen- 
pressen, wobci die Kapillarwirkung der Dichtungstrager aufgehoben und 
eine bessere Dichtung erzielt wird. Man kann den Dichtungstrager der 
lsolierung (Pappe, Jute) mit einem Schwamm vergleichen, der Wasser 
aufsaugt, wenn er lose liegt, nicht aber, wenn er zusammengeprefit ist.

Die Monierschicht hat auch den Vorteil, dafi sie jeder beliebigen 
Ausrundung leicht angepafit werden kann. Wegen der Metalleinlage kann 
sie auch Zugkrafte aufnehmen, wodureb das Abrutschen auf schragen und 
senkrechten Flachen vermieden wird (vgl. „Bautechn.” 1930, Heft 6, S. 82).

3. Greger halt es fiir richtig, die Monierschichten nur bei GewOlben, 
nicht aber bei Walztragerbetondecken zu verwenden, auch nicht bei kleineren 
Stiitzweiten, weil bei Ausbesserung der Abdichtung die ganze Schutzschicht 
beseitigt werden miiBte. Daraus ware zu schliefien, dafi bei Undichtwerden 
der mit Prefiplatten abgedeckten Bauwerke nur die feuchten Stellen 
freigelegt und neu gedichtet werden sollen. Derartige schwierig aus- 
zufiihrende Teilausbesserungen werden nicht immer einen sicheren Erfolg 
haben, weil niemals alle Fehlstellen gefunden werden. Es ist auch nicht 
immer gesagt, dafi feuchte Stellen im Bauwerk unmittelbar unter der 
undichten Stelle der lsolierung liegen. Aus diesem Grunde und weil die 
Nebenarbeiten (Gleisunterfangung oder Aufierbetriebsetzung des Gleises, 
Ausheben der Oberschuttung) den grófiten Teil der Instandsetzungskosten 
erfordern, empfiehlt es sich meist, das ganze Bauwerk neu abzudichten, 
besonders bei kleineren Stiitzweiten.

4. Nach Greger soli man auch Monierschichten vermeiden, solange 
die Querbewehrung der Oberbauten nicht in befriedigender Weise gel5st 
ist. Die iiblichen Querbewehrungen kOnnen dann nicht befriedigen, wenn 
Oberbau und Stirnmauer zusam m enhangend  ausgefiihrt werden, wie 
Greger angibt. Wahrend die Trager des Oberbaues durch Verkehrslast 
bclastet werden und sich durchbiegen, sind die Trager unter der Stirn
mauer unbelastet, zudem hat die Stirnmauer eine grOfiere Hijhe und 
somit eine grOfiere Steifigkeit. Langsrisse zwischen diesen Bauteilen sind 
dann unvermeidlich. Diese wasserdurchlassigen Langsrisse kann man bei 
fast allen Bauwerken, bei denen Oberbau und Stirnmauer zusammen- 
hangend ausgefiihrt worden sind, beobachten. Eine verbesserte Quer- 
bewehrung wird solche Risse auch nicht verhindern kOnnen, es sei denn, 
dafi man die Stirnmauern zwingen wiirde, die Durcbbiegung des Ober
baues mitzumachen, etwa dadurch, dafi sie ais Kragkonstruktionen auf 
dem Oberbau gelagert werden. Dann sind aber senkrechte Risse in der 
Stirnmauer zu erwarten. Das wirksamste Mittel, Langsrisse zwischen 
Oberbau und Stirnmauer zu verhindern, diirfte die vollkommene Trennung 
dieser Bauteile durch Fugen sein. Rifibildungen zwischen Aufien- und 
Innentragern des Oberbaues werden dadurch vermieden, dafi man die 
Aufientrager entsprechend ihrer geringeren Belastung leichter wahlt ais die 
Innentrager, so daB sich alle Trager gleichmafiig stark durchbiegen2). Wenn 
trotzdem die Schutzschicht Risse erhalten sollte, so hat das auf die Dichtung 
wenig Einflufi, denn die Schutzschicht soli nicht wasserabweisend sein, 
sondern nur ais Schutz dienen, ebenso wie die mit Fugen verlegten 
Platten, die Greger vorschlagt.

Kassel. P. S tro th o tte , techn. Reichsb.-Oberinspektor.

>) Vgl. „R.-Bahn“ 1928, Heft 19 u. 20, Abb. 16.
2) S. Ztrlbl. d. Bauv. 1922, Nr. 49, und K om m ere ll,

Tafeln fiir Eisenbahnbriicken aus einbetonierten Walztragern. Berlin 1911, 
Yerlag von Wilhelm Ernst & Sohn.
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E r w i d e r u n g .

Da die Anweisung fiir Bauwerkabdichtung (ABA), die samtlichen 
Reichsbahndirektionen zur Zeit im Entwurf zur Steliungnahme vorliegt, 
demnachst erscheinen wird, halte ich es vorlaufig nicht fur angebracht, 
mich zu den vorstehenden Einwendungen des Herm Oberinspektor 
S tro tho tte  eingehend zu aufiern. Ich móchte nur bemcrken, dafi meine 
Vorschlage nach verschiedenartigen Versuchen und Anderungen, die sich 
bei der Ausfiihrung ais die zweckmafligsten erwiesen, auf die heutige 
Form gebracht worden sind. Soweit in der zweijShrigen Beobachtungs- 
zeit geurteilt und auch aus dem Urteil der meisten fachkundigen Stellen 
geschlossen werden kann, liegt ke in  AnlaB vor, vorlaufig von unseren 
bewahrten Ausfiihrungen abzugehen. F. Greger.

Merkwflrdige Erfahrungen bei der Bestimmung von Grund- 
wasserstanden mit Beobachtungsrohren. Zu dem unter dieser Ober- 
schrift in der „Bautechn.“ 1929, Heft 55, erschienenen Aufsatze von 
P. A. M. H ackstroh bemerke ich folgendes:

Bereits im Jahre 1922 habe ich mich mit einer ahnlichen Angelegen- 
heit beim Bau der hiesigen Sternbriicke — jetzt Ebertbriicke —  iiber 
die Eibe befafit. Es handelte sich um einen Briickenpfeiler, der mit 
Riicksicht darauf, dafi er mit seinen Fundamenten in einem artesisch- 
aggressiven Grundwasserstrom hinabreicht, allseitig, also auch auf der Sohle, 
durch mehrere Lagen saurefester Asphaltisolierung umgeben worden ist. 
Im Schnittpunkte der Langs- und Querachse des Pfeiiers ist ein Schacht 
angeordnet, dessen Sohle nur um ein geringes iiber der Sohle des Pfeiiers 
liegt.

Da es zu weit fiihren wiirde, die ganze Angelegenheit im einzelnen 
zu erlautern,verweise ich auf melnen Aufsatz: „ Wirkung des atmospharischen 
Luftdrucks auf den Wasserspiegel in einem GefSB mit starken Beton- 
wandungen (z. B. Briickenpfeiler)", der in der Zeitschrift „Der Bauingenieur' 
1922, Heft 18, erschienen ist1). Nur auf folgendes sei hingewiesen:

In den Schacht des Bruckenpfeilers war, um dem Beton geniigend 
Feuchtigkeit zu iibermitteln, Leitungswasser gefiillt und, um die Dichtigkeit 
der Isolierung zu prtifen, der Stand des Wasserspiegels taglich beobachtet 
worden. Hierbei wurde festgestelit, dafi der Wasserspiegel innerhalb von 
wenigen Tagen bis 28 cm stieg oder fiel, wahrend jedoch im Durchschnitt 
der nach der Fiillung festgestellte Wasserspiegel nicht iiber- oder unter- 
schritten wurde. Dieses eigenartige Steigen und Fallen des Wasserspiegels 
im Beobachtungsschacht fiihrte zunachst zu der Annahme, daB die den 
Pfeiler allseitig umgebende Isolierung an dieser oder jener Stelle undicht 
ware. Diesem widersprach jedoch die Tatsache, daB der Wasserspiegel 
im Durchschnitt nicht anstieg und sich nicht konstant dem Wasserspiegel 
des arteslschen Wassers naherte, der in einem Bohrrohr seitlich des 
Pfeiiers ebenfalls taglich festgestelit wurde und im Mittel 2,00 m hóher 
ais der Wasserspiegel im Beobachtungsschacht des Pfeiiers lag. Auch die 
allwochentlich vorgenommene chemische Uutersuchung des Pfeilerwassers 
zeigte einwandfrei, dafi eine Undichtigkeit der Isolierung nicht vorhanden 
sein konnte.

Das erhebliche Fallen und Steigen des Wasserspiegels muBte daher 
eine andere Ursache haben, worauf besonders das Fallen des Wasser
spiegels hindeutete. Die Weiterverfolgung des Gedankens, dafi die Ver- 
anderung des Wasserspiegels ausschlieBlich auf den auBeren Luftdruck 
zuriickzufiihren sei, fiihrte bald zum Ziel. Ein Vergleich des aufieren 
Luftdrucks mit der Differenz der gegebenen Wasserstande und der Differenz 
der Wasserstande, berechnet nach dem aufieren Luftdruck —  der Druck 
einer Quecksilbersaule von 760 mm entspricht dem einer Wassersaule von 
rd. 10 000 mm, 1 mm Quecksilbers3ule einer Wassersaule von 13,16 mm —  
zeigte die Richtigkeit der Annahme, daB allein die Bewegung des Wasser
spiegels auf den aufieren Druck zuriickzufiihren war.

Ich mijchte daher annehmen, dafi die von Herrn H ackstroh  ge- 
machten Beobachtungen ebenfalls ausschlieBlich auf den Sufieren Luft
druck zuriickzufiihren sind, und dafi es nicht notwendig ist, in quantitativer 
Hinsicht zwischen zwei verschiedenen Zustanden zu unterscheiden. 
Nimmt man an, dafi das Gelande, in dem hier gebohrt worden ist, im 
Untergrunde durch wasserundurchiasslge Schichten (z. B. Ton oder Lehm) 
abgeschiossen ist und eine trogfórmige Gestalt hat, und daB sich etwa 
in der Mitte das Bohrrohr befindet, dann werden die gleichen Verhaltnisse 
wie bei dem vorerw3hnten Briickenpfeiler eintreten.

Ich empfehle daher Herrn Hackstroh, meine Abhandlung im „Bau- 
ingenieur” zu lesen und den taglich zu ermittelnden Luftdruck und Wasser
spiegel des Bohrrohres graphisch gegeniiberzustellen. Es wird sich dann 
das gleiche Bild wie beim Pfeiler der Ebertbriicke ergeben, d. h. einem 
Wasscrberg wird ein Luftdrucktal und einem Wassertal ein Luftdruckberg 
gegeniiberstehen. Dies wird auch fiir diejenigen Zeiten der Fali sein, 
in denen kein Regen failt. M. E. hat der Regen, insbesondere gleich 
nachdem er gefallen ist, so gut wie keinen EinfluB auf den Wasserspiegel 
im Beobachtungsrohr, sondern einzig und allein der auflere Luftdruck.

Oberingenieur M enken , Magdeburg.

E r w i d e r u n g .

Nach meiner Meinung habe ich in meinem Aufsatze in der „Bau- 
technik” 1929, Heft 55, grundsatzlich erlautert, warum —  auch w enn 
der aufiere , a tm ospharische  L u ftd ruck  kons tan t is t — bei 
R egen fa ll der Wasserstand im Beobachtungsrohr steigen wird, besonders, 
wenn durch das Regenwasser an der Bodenoberflache Pfiitzen entstehen,

l) Vgl. auch Ztrlbl. d. Bauv. 1922, Nr. 24, 25 u. 103, sowie „Bau- 
techn." 1923, Heft 26, S. 271.

und daB nach dem Verschwinden der P/iitzen der Wasserspiegel im Be
obachtungsrohr sich bedeutend senken kann. Ich habe mitgeteilt, daB 
diese Schwankungen des Wasserstandes verursacht werden durch die 
Z usam m enpressung  der Grundluft. Hieraus folgt, daB auch ich der 
Meinung bin, daB ahnliche Schwankungen stattfinden miissen, wenn der 
innere Luftdruck gleich bleibt, aber der auBere (atmospharische) Luftdruck 
im Beobachtungsrohr nicht konstant, sondern durch atmospharische Um- 
stande kleiner oder gróBer wird, wie dies der Fali war bei dem von 
Herrn M enken  beschriebenen Beobachtungsschacht in dem Briickenpfeiler. 
Etwaige Schwankungen des aufieren Luftdrucks kónnen deshalb ver- 
ursachen, daB die durch das Regenwasser entstehenden Schwankungen 
des Wasserstandes im Beobachtungsrohr grófier oder k le in e r  werden.

Bel und nach starkem Regenfall, wobei Pfiitzen entstehen und ver- 
schwinden, und wenn das Grundwasser wenig tief unter dem Gelande 
liegt —  wie es in Holland meistens der Fali ist —  werden die Stelgungen 
und Senkungen des Wasserspiegels im Beobachtungsrohr h aup tsach lic h  
durch das Regenwasser verursacht und sich stark und rasch zeigen. 
Wie schon erwahnt, kommen diese Schwankungen auch bei konstan tem  
auBerem Luftdruck vor.

Ich bin deshalb zwar mit den Betrachtungen des Herrn Menken im 
„Bauingenieur" 1922, Heft 18, einverstanden, nicht aber mit seiner Mit- 
teilung in der „Bautechnik“, dafi die von mir erkiarten Beobachtungen auf 
den auBeren Luftdruck zuriickzufiihren seien. Auch war es in meinem Auf
satze bestimmt n o tw e nd ig , in quantitativer Hinsicht zwischen zw ei 
verschiedenen Zustanden zu unterscheiden. Viellelcht wird Herr Menken, 
wenn er meinen Aufsatz noch einmal gelesen hat, auch mit meinen Aus- 
fiihrungen einverstanden sein. Jedenfalls hat er den w ic h t ig e n  EinfluB 
der Kapillaritat nicht beriicksichtigt. Hackstroh .
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