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Mie Der Umbau der Eisenbahnbriicke iiber die Mosel bei Giils.
Von Reichsbahnrat Sr.=Sttg. Jacobi, Berlin.

I. Allgemeines.

Die zweigleisige Hauptbahn Koblenz—Trier iiberschreitet die Mosel 

4 km oberhalb Koblenz am Ende der am rechten Ufer liegenden Vor- 

stadt MoselweiB mittels einer eisernen Bogenbrucke, die beim Ausbau der 
Staatsbahnstrecke Oberlahnstein —  Koblenz— Trier in den Jahren 1876 

bis 1879 durch die Gutehoffnungshiitte, Oberhausen, und die Firma 

Schmitzer, Koblenz, gebaut worden ist. Die Bauarbeiten wurden 

im April 1877 begonnen und Ende September 1878 vollendet, so 

daB die Briicke im September 1878 von den ersten Ziigen (Arbeits- 

ziigen) befahren werden konnte. Das Bauwerk bildet mit der Strom- 

richtung einen Winkel von 80° und besteht aus drei zweigleisigen, 

mit schweifieisernen Bogenzwickeltragern iiberspannten Stromóffnungen 

von je 65 m Licht- 

weite mit oben- 

liegender Fahrbahn, 

an die sich auf 

den beiden Ufern 

je eine gewOlbte 
Offnung von 17 m 

Lichtweite und 

4,80 m Pfeilhohe an- 

schlieBt. Die unte
ren Gurtungen der 

beiden Haupttrager 

eines jeden Ober

baues sind Bogen 

von parabolischer 

Form, dereń Enden 

sich stumpf auf die 

gufleisernen Lager 

aufsetzen. Der 

Hohenunterschied 

zwischen demSchei- 
tel der Parabel und 

ihren theoretisch

65,50 m vonein- 

ander erttfernten Stiitzpunkten betragt 7 m. Die Bogen und die oberen 

wagerechten Gurtungen sind durch gekreuzte Streben verbunden, die 

beiden zusammengehOrigen 5 m voneinander entfernten Haupttrager durch 

ein doppeltes Strebensystem gegeneinander ausgesteift. Die oberen Gur

tungen liegen unter den aufieren Schienen der beiden in 3,50 m Abstand 

liegenden Hauptgleise, die Breite der Fahrbahn betragt 8,10 m. Die 
beiderseitigen im Scheitel 0,77 m, im Kampfer 1,42 m starken Gewolbe 

sind aus Ziegelsteinen hergestellt. Das rechtsufrige GewOlbe iiberspannt 

die Provinzialstrafie Koblenz—Trier, das linksufrige liegt hinter dem am 

Dorfe Giils vorbeifiihrenden Leinpfad (Abb. 1).

Die Fundamente der beiden Landwiderlager, der beiden Land- und 

Strompfeiler bestehen aus Beton, der aus Kleinschlag, Kies- und Flufi- 

sand, westfalischem Wasserkalk und Plaidter Trafi bereitet wurde. Ihr 

Kernmauerwerk ist aus Tonschiefer- und Grauwackebruchsteinen unter 

Verwendung von westfalischem Wasserkalk hergestellt, der bei den Bau- 

werksteilen unter Hochwasser und bei den Gewólben mit Trafi gemischt 

wurde. Zement wurde lediglich fiir den MOrtel zum Fugen und zum 

Hintergiefien der aus Basaltlava bestehenden Auflagersteine benutzt. Die 

Landwiderlager und Pfeilervork0pfe sind bis HochwasserhOhe mit Nieder- 

mendiger Basaltlava, oberhalb des Hochwassers mit rotem Sandstein aus 

der bayerischen Pfalz, die Ansichtfliichen der Pfeileraufbauten, der Ge- 

wOlbestirnmauern und der auf dem rechten Ufer stehenden Turmaufbauten 

mit Ruhrkohlensandstein verblendet. Die Gesimse und Eckverkleidungen 

der Tiirme sind wiederum aus rotem Sandstein gefertigt.

Das Flufibett der Mosel ist aus festgelagertem groben Kies gebildet, 

der den darunterliegenden Fels in verschiedener Machtigkeit uberdeckt. 

Der am rechten Ufer zutage tretende Fels fallt namlich nach dem 

linken zu mehr und mehr ab, so dafi die Kiesschicht am rechtseitigen 

(Moselweifier) Strompfeiler 1,30 m, unter dem linkseitigen (Giilser) 

Strompfeiler 4 m und am Giilser Landpfeiler mehr ais 10 m stark ist. 

Das Landwiderlager, der Landpfeiler und der Strompfeiler der Mosel

weifier Seite stehen daher unmittelbar auf Fels, die iibrigen Teile auf 

grobem Kies.

Der Beton der Fundamente der auf Kies stehenden Bautelle wurde

unter Wasser mittels Trichterschiittung in die durch eine Pfahlwand ab-

geschlossene Baugrube eingebracht. Nach Erharten der Betonsohle und 

Ausbau der Pfahlwand zum Fangedamm wurde die Baugrube leergepumpt

und das aufgehende Mauerwerk in trockener Baugrnbe aufgefuhrt. Bei

der Fundierung des rechtsufrigen Strompfeilers mufite infolge der hohen 

Lage des felsigen Untergrundes mit Senkkasten gearbeitet werden.

Die Nachrechnung der Briicke ergab die Notwendlgkeit eines durch- 

greifenden Umbaues, weil die der Klasse IV angehOrende Eisenkonstruktion 
und die Gewolbe in unzulassiger Weise iiberbeansprucht wurden. Die 

Bodenpressungen unter dem auf Kies gegriindeten Landwiderlager und 

Pfeilern iiberschritten aufierdem die zulassige Grenze erheblich. Die

GewOlbe erhielten 

unter dem Lasten- 

zug N  eine grOfite 
Pressung von an- 

nahernd 19 kg/cm2, 

was einer zwei- 

fachen Oberschrei
tung der beim Bau 

zugelassenen Be- 
ansp ruchu ng von

9 kg/cm2 entsprach. 

Die seinerzeit unter 

den auf Kies ge- 

griindeten Funda- 

menten des linken 

Landwiderlagers 

vorhandene hochste 

Bodenpressung von 

annahernd 5 kg/cm2 
erhohte sich auf an
nahernd 8 kg/cm2. 

Ahnliche Verh;ilt- 

nisse ergaben die 

Untersuchungen bei 
dem linksufrigen Land- und Strompfeiler.

Die bevorzugte Lage des Bauwerkes verlangte eine LOsung, die 

neben der Erfiillung der technischen Erfordemisse auch in architektonischer 

Hinsicht in jeder Weise befriedigte. In Frage kam daher nur die Aus- 

fiihrung einer Bogenbrucke, die sich in ihren Hauptlinien den Formen 
der vorhandenen anpafite.

Nach diesen Richtlinien veranstaltete daher die Reichsbahndirektion 

Trier im Marz 1925 zur Beschaffung geeigneter Entwtirfe einen Wett- 

bewerb unter vier Briickenbauanstalten. Zur Wabi gestellt waren zwei 

Ausfiihrungsarten:

1. Bau einer neuen zweigleisigen Briicke stromauf in 15 m Entfernung 

von der alten Briicke und Oberlassung des bestehenden Bauwerkes 

an die Stadt Koblenz fiir den Ausbau ais StraBenbriicke.

2. Bau einer neuen eingleisigen Briicke stromauf und Ausbau der 

vorhandenen zweigleisigen Briicke zu einer eingleisigen.

Neben diesen beiden Entwiirfen legte die Gutehoffnungshiitte, Ober

hausen, gemeinsam mit der Firma Butzer, Dortmund, einen Sonderentwurf 

vor, der den Umbau der bestehenden Briicke unter Aufrechterhaltung des 

Eisenbahnbetriebes vorsah. Dieser Entwurf brachte den Nachweis, daB 

es moglich und wirtschaftlich war, die Landwiderlager, die Land- und 

Strompfeiler und die GewOlbe wahrend des Betriebes zu verstarken und 
die alten eisernen Oberbauten in einer Zugpause durch neue Tragwerke 

zu ersetzen. Er sah die Verstarkung der Fundamente des Landwider
lagers und Landpfellers auf der Giilser Seite, die Veriangerung der Land- 

und Strompfeiler in der Stromrichtung nach beiden Seiten, die Verst3rkung 

der ZiegelsteingewOlbe durch unter ihnen liegende EisenbetongewOlbe 

und den Ersatz der alten eisernen Oberbauten durch Tragwerke aus hoch- 

wertigem Baustahl vor. Letztere sollten stromauf neben der alten Briicke 

nacheinander auf holzernen Geriisten montiert und in einer Zugpause ein- 

gefahren werden. Die alten Oberbauten sollten gleichzeitig nach stromab 

ausgefahren und spater zerschnitten und verladen werden.

Da der Sonderentwurf eine Verbilligung und Beschleunigung der Bau- 

ausfiihrung yersprach und die Verhandlungen mit der Stadt Koblenz

Abb. 1.
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wegen Ubernahme der alten Briicke nicht zum AbschluB kamen, wurde 

er zur Ausfiihrung gewahlt, so daB die Firma Butzer die Arbeiten im 

Oktober 1925 mit der Verst;irkung der Fundamente des Landwiderlagers 

und Landpfeilers am Giilser Ufer und der Verstarkung des GewOlbes auf 

der MoselweiBer Seite beginnen konnte.

II. Die Baustelleneinrichtung.

Fiir die Einrichtung der Baustelle, die aus Abb. 2 ersichtlich ist, 

standen an beiden Ufern schmale Gelandestreifen zur Verfiigung, in die 

sich die beiden bauausfiihrenden Firmen teilen muBten. Fiir die Ein

richtung der Mutterstation kam nur das linkę Moselufer am Dorfe Giils 

in Frage, da die verfiigbare Flachę verhaitnismafiig hoch lag, bedeutend 

grOfler ais am rechten Ufer war, sich aufierdem besser abgrenzen lieB 

und die elektrische Energie aus einer Drehstromleitung der Koblenzer 

Strafienbahngesellschaft in unmittelbarer Nahe greifbar war. Die Firma 

Butzer richtete sich daher im Herbst 1925 auf diesem Gelande ein. Das 

Baubureau, ein Arbeiteraufenthaltsraum mit Kuchę, die erforderlichen 

Buden fiir Gerate und Baustoffe, die Schmiede mit der Kompressoren- 

anlage zur Erzeugung der fur die umfangreichen Gesteinsbohrarbeiten er

forderlichen Druckluft, ein Zimmerplatz fur das Abbinden des Lehrgerustes, 

Kies- und Holzlagerplatze wurden geschaffen. Daneben mufiten die Bau

maschinen, Bauwinden, fahrbare Dampfkrane, Rammen, Purnpen und Beton-

7ĄZSMN.
1

Abb. 3. Verstarkung des Blendwiderlagers 

am linken Ufer.

Gu/serSeUe

einen Abruf nach Mafi- 

gabe des augenblick- 

lichen Bedarfs und so- 
fortige Verarbeitung des 

eingehenden Materials 

(Abb. 2).

Wahrend die Firma 

Butzer den Drehstrom 

von 220 V Spannung fiir 

den Betrieb der Kom- 

pressorenanlage und 
ihrer Baumaschinen un

mittelbar verwendete, 

formte ihn die Gute- 

hoffnungshiitte in Gleich- 

strom von 220 V Span

nung um.

Wahrend der ganzen 

Bauzeit wurde auf der 
Briicke fiir den Zug- 

verkehr der eingleisige Betrieb eingerichtet, um den Baufirmen fur das 
Abladen ihrer umfangreichen Stofftransporte standig ein vom Eisenbahn- 

betrieb unabhangiges Baugieis zur Verfugung stelien zu kOnnen. Im 

Regelbetrieb bildete das stromab gelegene Gleis das Betriebsgleis, das 

stromauf gelegene das Baugieis, weil die eisernen Uberbauten slromauf 

montiert, das Materiał also nach dieser Seite entladen werden muBte. 

Nach Bedarf wurde durch Verschwenken die Benutzung der beiden Gleise 

vertauscht. Eine solche Vertauschung war erforderlich fiir den Ein- und 

Ausbau einer Abfangkonstruktion unter dem stromab gelegenen Betriebs

gleis vor und nach der Herstellung der Eisenbetongewólbe, die den Zweck 

hatte, die Erschutterungen des Zugverkehrs von dem abbindenden Beton 

fernzuhalten, und beim Verladen der alten Uberbauten, da im letzteren 

Falle das stromab gelegene Gleis ais Baugieis benutzt werden muBte, 

um ein Uberladen iiber das Betriebsgleis zu vermeiden.

Die eingleisige Strecke einschlieBlich der am rechten Ufer liegenden 

Trennungsweiche war sicherungstechnisch in den am linken Moselufer in 

kurzer Entfernung liegenden Bahnhof Giils einbegriffen. Diese MaBnahme 

hat sich bewahrt. Wahrend der l l/4 jahrigen Bauzeit blieb der Eisen- 

bahnbetrieb von Unfailen verschont.

III. Die Bauausfiihrung.

a) D ie V ers t3 rkungsarbe iten  an den W id e r la ge rn , G ew O lben

und P fe ile rn .

Die Bodenpressung an der hinteren Kante des Landwiderlagers am 

Giilser Ufer war auf 5 kg/cm2 zu ermaBigen. Nach Abb. 3 geschah dies 

in der Weise, daB die Resultierende durch einen an die Vorderfiache des 

unteren Widerlagerschaftes angehangten Eisenbetonsporn um das erforder-

liche Mafi nach der Mitte des MauerwerkkOrpers gezogen wurde. Die
Zugspannungen im Sporn werden 

von 40 Rundeisen von je 30 mm 0  

aufgenommen (5 Rundeisen auf

1 lfd. m), die 1,50 m tief in das 

alte Mauerwerk eingreifen. Die 

Herstellung der BohrlOcher ge

schah mit PreBluftbohrhammern, 

nach dem Verlegen der Eisen- 

einlagen wurden die LOcher mit 

ZementmOrtel vom Mischungsver- 

haltnis 1 :2  aus hochwertigem 

Portlandzement ausgespritzt. Das 

Mischungsverhaltnis des Eisen- 

betonspornes betrug 1 : 6, das des 

ais Auflast dienenden Mager- 

betons 1 : 10. Die Arbeiten konn

ten in offener Baugrube ohne be

sondere MaBnahmen durchgefiihrt 

werden.

Ffei/er- 
mauerwerk.

mischmaschinen untergebracht werden. Anfang April 1926 trafen der Ge- 

ratepark und die ersten Materialtransporte der Gutehoffnungshiitte ein. 

Die Einrichtung der Gutehoffnungshiitte mit der Umformer- und Kom- 

pressorenanlage, den Bureaus, Unterkunft-, Gerate- und Materialienraumen 

engte die Lagerfiachen derart ein, daB Riistholz nur in verhaltnismafiig 

geringem Umfange gelagert werden konnte. Diese Yerhaltnisse bedingten

Die Prefiluft von 6 at fiir 

diese und ftir alle iibrigen von 

der Firma Butzer mit Druckluft 

auszufiihrenden Arbeiten lieferte 

Abb. 4. ein Kompressor, dessen Antrieb-
maschine, ein Drehstrommotor 

von 28 PS, die Energie unmittelbar der Drehstromleitung der Koblenzer 

Strafienbahngesellschaft von 220 V Spannung entnahm.

Das Fundament des Giilser Landpfeilers mufite unter dem Gewolbe 

nach Abb. 4 verbreitert werden, weil die Mittelkraft durch den wagerechten 

Schub der Stromoffnung zu weit nach der Landseite ausschlug. Das neue 

Mauerwerk wirkt in statischer Hinsicht ais Verbreiterung des bestehenden
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Abb. 5. Abb. 6.

Fundamentes; um eine einheitliche Wirkung zu erzielen, ist es mit dem 

alten Pfeiler durch eine sorgfaltige Verzahnung und durch drei iiber- 

einanderliegende Reihen Rundeisen von 30 mm 0, die 1,50 bis 1,20 m 

tief in das alte Mauerwerk eingreifen, verbunden.

Die Baugrube wurde zunachst durch eine 5 m lange Larssen-Spund- 

wand vom Profil Nr, 2 abgeschlossen. Die Unterkante der Spundwand 

lag auf Ordinate + 58,30, die Unterkante des Fundamentes auf + 60,45, 

Oberkante Spundwand auf + 63,30 und Gelande auf + 66,00. Nach 

Beseitigung der Bodenmassen bis auf die Ordinate + 59,85 und Ab- 

schneiden der holzernen Pfahlwand, die das alte Fundament abgrenzte, 

drang das Wasser aus der Sohle 
und zwischen den schadhaften 

Bohlen der alten Pfahlwand unter 

dem Fundament hindurch so stark 

in die Baugrube, dafi sie auf die 
Dauer nicht trockengehalten werden 

konnte. Das unter den Funda- 

menten durchdringende Wasser 

fiihrte aufierdem teilweise Sand mit, 

so dafi die Gefahr bestand, dafi 

das strOmende Wasser die Funda

mente unterspulte. Da sich bei 

der naheren Untersuchung der Be- 

schaffenheit des Fundamentbetons 

herausstellte, dafi die Fundament- 

unterkante, die nach den vorhande- 

nen Zeichnungen auf + 57,75 liegen 

sollte, 2,70 m hoher, also auf 

+ 60,45, lag, dafi die Sohle der 

Baugrube demnach 60 cm unter 

der Unterflache des Fundamentes 

war, mufiten sofort umfassende 

MaBnahmen getroffen werden, um Abb.

das alte Mauerwerk vor Zer-

stórung zu schiitzen. Nachdem man daher die alte Pfahlwand durch 

Ersatz der schadhaften Bohlen durch Larssen-Spundwande ausgebessert 

hatte, wurde die Sohle der Baugrube durch eine 80 cm starkę unter 

Wasser geschiittete Betonschicht aus hochwertigem Zement abgeschlossen. 

Diese Betonsohle mufite durch eine zweite Eisenbetonschicht von 85 cm 

verst3rkt werden, weil mehrere Wassereinbruche die erste Schicht nach 

Leerung der Baugrube teilweise zerstOrten. Gleichzeitig mit dem Aus- 

bessern der Pfahlwand und dem Einbringen der Betonsohlen wurden 

mehrere bis unter die alten Fundamentunterkanten reichende Rohre ein- 

gesetzt, um etwa ausgespiilte Hohlraume unter dem alten Fundament- 

kórper durch Einspritzen mit Zementm5rtel zu dichten. Nach Erledigung 

dieser Arbeiten konnten die eigentlichen Verstarkungsarbeiten, das Aus- 

spritzen der Fundamentunterfiachen mit hochwertigem Zementmortel vom 

Mischungsverhaitnis 1 :2, das Ausspitzen der Verzahnung im alten Mauer

werk, das Bohren der Lócher zur Aufnahme der Eiseneinlage und schliefi- 

lich die Herstellung des eigentlichen Betonkorpers in trockener Baugrube, 

ausgefuhrt werden. DaB das Dichten der Fundamentsohle dringend notig 

war, zeigt der Umstand, dafi fiir diesen Zweck 80 Sack Zement verbraucht 
wurden. Diese Verstarkungsarbeiten an den Fundamenten auf der Giilser 

Seite wurden im Herbst und Winter 1925 ausgefuhrt.

Abb. 5 zeigt einen Blick in die Baugrube. Die das alte Fundament 

begrenzende Pfahlwand, die Larssen-Spundwand und die im Hintergrund . 

stehende Pumpe von 80001 Fdrdermenge i. d. Min. sind deutlich sichtbar. 

Mit dem Ausbrechen des Mauerwerks zur Herstellung der Verzahnung

ist begonnen. Im Vordergrunde erblickt man das abgespitzte Mauerwerk 

des Pfeilervorkopfes.

Die Ziegelsteinbogen der beiden LandOffnungen sind dadurch trag- 

fahiger gemacht worden, dafi die vorhandenen Gewolbe unter ihnen 

liegende VerstarkungsgewOlbe aus hochwertigem Eisenbeton mit 45 cm 

Scheitel- und 65 cm Kampferstarke erhalten haben. Der Beton hat ein 

Mischungsverhaltnis 1 :5  und ist mit acht Rundeisen von 12 mm 0  auf

1 lfd. m bewehrt. Um die alten und neuen Tragwerke in statischer 

Beziehung ais einheitlichen Bauteil wirkcn zu lassen, muBte fiir eine 

innige Verbindung der beiden Gewolbe gesorgt werden. Zu diesem

Zweck wurden die alten Gewolbe 
an ihren Unterflachen mit PreBIuft- 

bohrhammern aufgerauht und die 
Trageisen des neuen Bauteiles durch 

gleichmafiig verteilte Rundeisen Im 

Ziegelsteinmauerwerk verankert. Das 

neue Gewólbe wurde sodann aus 
flussigem Beton durch Offnungen im 

alten ZiegeisteingewOlbe durch Trich- 

ter von oben her gegossen. Im 

ganzen waren sieben GuBstellen vor- 

handen, von denen drei im Scheitel 

zwischen und auBerhalb der beiden 

Hauptgleise, die ubrigen in den 

Halbierungspunkten der Gewolbe- 

haiften an den Aufienseiten ange

ordnet waren. Um die Bildung von 

Hohlraumen zu vermeiden, befaii- 

den sich wahrend des Giefiens auf 

jeder Seite standig mehrere Arbeiter 

in dem nur 45 cm hohen Raum 

zwischen der Schalung und dem

7. alten Mauerwerk, die die Aufgabe

hatten, den fliissigen Beton mittels 

Riihreisen in Bewegung zu halten. Im Scheitel, wo der Beton infolge der 

geringen Neigung der Schalung schlecht flofi, war die Gefahr der Bildung 

von Hohlraumen besonders grofi. Die Betonmasse wurde daher an dieser 

Stelle von den Seiten aus besonders sorgfaltig durchgefiihrt. AuBerdem 

ordnete man im Scheitel und seitlich davon an den Aufienseiten durch 

Anschlagen des alten Gewólbes Offnungen an, aus denen die Betonmasse 

nach Fiillung des Hohlraumes unter Druck heraustreten mufite, was auch 

geschah. Nach dem Ausschalen der Gewolbe wurden von der Unterseite 

aus mehrere Locher gebohrt, die den Nachweis brachten, dafi die Beton

masse fehlerfrei war.

Jedes Gewolbe fafite ungefahr 100 m3 Beton, der in ununterbrochenem 

30stiindigen Arbeitsvorgange mit einer Betonmischmaschine von 300 1 

Inhalt in 400 Mischungen hergestellt und eingebracht wurde. Abb. 6 zeigt 

den Bogen der Landóffnung am rechten Ufer stromauf gesehen -mit dem 

iinterbetonierten Eisenbetongewólbe nach der Beseitigung der vorderen 

Schalung. Im Scheitel sind noch die Drucklócher sichtbar, seitlich erkennt 

man die Rutsche fiir das Abladen der Baustoffe, die auf dem Baugleis zur 
Verfiigung gestellt wurden.

Die Stirnflachen des alten und neuen GewSlbes haben eine einheit

liche Verkleidurig aus Ruhrkohlensandstein erhalten, so dafi der Beschauer 

den Eindruck hat,- ais ob die Landóffnungen durch ein einheitliches Beton- 

gewtilbe uberśparint werden (Abb. 7).

Da der Beton wahrend des Abbindens keine Erschutterungen erleiden 

sollte, wurde das Gleis, auf dem der Zugverkehr stattfand, mit einer
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9.

Abfangkonstruktion 

abgestiitzt. Die drei 

inneren der in zwei 

Reihen angeordne- 

ten 30 cm starken 

Stempel des Ab- 

fanggcriistes griffen 

durch das alte 

Ziegelsteingewólbe 

unter das Befriebs- 

gleis, die drei auBe- 

ren standen seitlich 
des Gewólbes par- 

allel der Stirnfiache.

Auf je zwei neben- 

einanderstehenden 

Stempeln lagerten 
ais Quertriiger zwei 

miteinander ver- 

bolzte 145, die unter jedem Gleis zwei Langstragern 145 ais Stiitze dienten. 

Die auf den Langstragern liegenden Schwellen waren mit den unter den 

Tragern liegenden Gegenschwellen fest verbolzt. In der Langsrichtung 

war die ganze Konstruktion aufierdem durch einen Windverband und 
durch doppelte Verstrebungen gegen Betonklotze abgesteift. Die Kon

struktion hat sich im Betriebe, der sie auf der Giilser Seite fast 3 Wochen 

ununterbrochen mit 60 Ziigen taglich belastete, vorziiglich bewahrt. Es war 

lediglich notig, die Bolzen der zusammengehorigen Schwellen von Zeit 

zu Zeit nachzuziehen.

Der Ein- und Ausbau der Abfangkonstruktion in das stromab gelegene 

Betriebsgleis erforderte, wie bereits erwahnt, die viermalige Umlegung 

des Betriebes auf das stromauf gelegene Gleis fiir die Dauer von je 10 

bis 14 Tagen. Da den Baufirmen wahrend dieser Zeitraume jede Entlade- 

móglichkeit fehlte, muBten die Unterbrechungen so in das Bauprogramm 

eingefiigt werden, dafi keine Verzogerungen in der Bauausfiihrung ent- 

standen. Das Gewolbe am rechten Ufer wurde daher bereits am 10. Marz 

vor dem Eintreffen der Gutehoffnungshiitte, das GewOlbe am linken Ufer 

am 19. August betoniert. Im letzteren Falle geschah der Einbau der 

Abfangkonstruktion nach Beendigung des Entladens der Eisenteile fiir die 

Mitteloffnung wahrend des Zerschneidens und Verladens des' alten Uber

baues der linken SeitenOffnung, der Ausbau wahrend der Demontage der 

Mitteloffnung, da fiir diese Arbeitsvorgange das stromab gelegene Gleis 

sowieso ais Verladegleis zur Verfugung gestellt werden mufite.

Die Landpfeiler sind um je 2,50 m, die Strompfeiler um je 3,00 m 

stromauf- und stromabwarts verlangert worden, da die Rheinstrombau- 

verwaltung eine Verbreiterung mit Riicksicht auf die Durchflufiweite nicht 

zulieB. Diese Losung war auch deswegen am wirtschaftlichsten, weil 

auch bei einer Verbreiterung auf eine Verlangerung nicht verzichtet werden 

konnte, um fiir die neuen Auflager beiderseits des alten Uberbaues Auf- 

lagermasse zu schaffen. Die Verlangerungen sind so grofi gewahlt, dafi 
die alte Bodenpressung von 6 kg/cm2 auch bei dcm Lastenzug N  unter 

den neuen Verhaltnissen nicht iiberschritten wird.

Die Baugruben fiir die Verlangerung des Landpfeilers auf dem linken 

Ufer wurden mit eisernen Spundwanden gegen das Eindringen des Mosel- 

wassers abgeschlossen, weil die Unterkanten der auf Kies gegriindeten 

Fundamente rd. 6 m unter Gelandeoberfiache und 1,50 m unter dem 

mittleren Wasserstand der Mosel lagen. An dem Landpfeiler auf dem

rechten Ufer konn- 

ten die Fundamente 

in offener Baugrube 

hergestellt werden, 

weil der Fels nur 

einige Meter unter 

Strafienoberfiache 

lag.
An den Strompfei- 

lern beseitigte zu

nachst ein Schwimm- 

greifer den schwe- 
ren Steinvorwurf, 

der in eine Klapp- 

schute geladen und 

von hier aus zur 

Verfiillung von Aus- 

kolkungen in der 

Nahe der Pfeiler 

versenkt wurde. Gleichzeitig rammte eine Schwimmramme die Pfahle fiir 

die Transportgeriiste zwischen den Strompfeilern und dem jeweils nachst- 

gelegenen Ufer sowie die Pfahle fiir die die Strompfeiler umgebenden 

Rammgeriiste. Abb. 8 zeigt das Transportgeriist nach dem linken Strom

pfeiler von stromab gesehen. Der Pfeiler ist bereits fertig abgespitzt. Im 

Hintergrunde schlagt die Schwimmramme die Pfahle fiir das Montage- 
geriist der ersten Óffnung.

Nach Beendigung dieser Arbeiten schlofi man die spateren Baugruben 

an den Pfeilervorkopfen stromauf und stromab durch 1,50 m breite Fange- 

damme, die aus Larssen-Spundwanden und zwischenliegender Lehm- 

dichtung bestanden, gegen das offene Moselwasser ab. Das Rammen der 

Spundwande selbst geschah von den festen Geriisten aus mit Rammen 

der iiblichen Bauart mit feststehendem Kolben und beweglichem, ais Ramm- 

bar dienendem Zylinder mit einem Bargewicht von 1200 kg und HubhOhen 

von 80 bis 100 cm. Im Mittel liefien sich taglich 12, im Hóchstmafi 15 

Spundbohlen mit einer Ramme schlagen, die Bohlen zogen in einer Hitze 

je nach der Tiefe 3 bis 5 cm. Insgesamt waren an den beiden Strom- 

pfeiiern 3 Rammen tatig, die die Arbeiten an jedem Pfeiler in 4 bis 5 

Wochen erledigten, von einer achttagigen durch ein Sommerhochwasser 

verursachten Unterbrechung (19. bis 25. Mai) abgesehen.

Da die Rammarbeiten unter den alten Uberbauten infolge der geringen 

Hohe nur schwierig auszufiihren waren, rammte man die eisernen Spund

wande nur bis zu den Uberbauten, wahrend unter ihnen die Anschliisse 

an die alten Pfeiler mit Bohlenwanden abgedichtet wurden. Es zeigte 

sich auch in diesem Falle, dafi bei jedem Wechsel in der Abdichtung 

die Wechselpunkte schwache Stellen sind, denn beim Auspumpen der 

Baugruben muBten die Anschlufistellen mehrfach nachgedichtet werden. 

Es empfiehlt sich daher stets, die gleichzeitige Verwendung verschiedener 

Dichtungsmittel zu vermeiden.

An dem Giilser Strompfeiler lag dic Oberkante der 10 m langen 

inneren Larssen-Spundwand auf + 66,00, dem hochsten schiffbaren Wasser- 

stande der Mosel, die Oberkante der aufieren 6,50 m langen Larssen- 
Spundwand auf + 64,00, d. h. in Hohe der in den Sommermonaten zu 

erwartenden hochsten Wasserstande. Unterkante Fundament lag auf

4- 57,85, also 1,85 m iiber Unterkante der inneren Spundwand.

An dcm Moselweifier Strompfeiler war die innere Spundwand 7,50 m, 

die aufiere 5,00 m lang. Die Oberkanten der Spundwande lagen in der-

Abb. 10. Abb. II.
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selben Hohe wie am Giilser Pfeiler. Fundamentunterkante lag stromauf 

auf -f 59,00, strotnab auf + 58,40 und stand unmittelbar auf Fels. Die 

innere Spundwand stand daher gleichfalls auf fels, in den sie ungefahr 

30 bis 50 cm tief eingriff.

Der Boden wurde von Hand in die abnehmbaren Kasten der Seiten- 

kipper geladen, die ein fahrbarer mit Dampf angetriebener Kran oder die 

seitlich der Pfeiler angebrachten Schwenkmaste in und aus den Baugruben 
forderten. Die auf Schmalspurgleisen laufenden Kippwagen, die von Hand 

befórdert wurden, verbrachten den Boden auf den Transportgeriisten an 

die Ufer, wo er eingebaut wurde. Nach Beseitigung des Bodens muBte 

der alte, aus Beton zwischen Pfahlwanden bestehende Fangedamm, der 

das alte Fundament abgrenzte, mit Bohrhammern entfernt und der Beton 
der alten Fundamente an den schadhaften Stellen abgespitzt werden. Die 

Veriangerung der Fundamente und des Pfeileraufbaues geschah sodami in 

trockener Baugrube. Die Fundamente und das Kernmauerwerk der Pfeiler 

bestehen aus Beton im Mischungsverhaltnis 1: 7, die Verblendung im Sockel 

aus Basaltlava, im Aufbau aus Ruhrkohlensandstein.

Um eine innige Verbindung zwischen dem alten und neuen Mauer

werk herzustellen, mufite die alte Verblendung entfernt und das Mauer

werk sorgfaltig abgespitzt werden (Abb. 9, Landpfeiler am rechten Ufer). 

Die alten und neuen Fundamentteile wurden aufierdem durch drei iiber- 

einanderliegende Reihen Rundeisen miteinander verbunden. Zwei Eisen- 

betonbander aus je acht Rundeisen mit 30 mm 0  umgiirten unter und 

iiber den Auflagern den ganzen Pfeiler, um an denjenigen Stellen, an 

denen die grofien Auflagerkrafte aufzunehmen sind, zwischen dem alten 

und neuen Mauerwerk eine besonders gute Yerbindung zu schaffen.

Die Eiseneinlagen dieser Bander sind im neuen Mauerwerk auseinander- 
gezogen.

Abb. 10 zeigt einen Blick in die Baugrube eines Strompfeilers. Die 

10 m langen Spundbohlen sind gegen das alte Mauerwerk, das bereits 

abgespitzt ist, abgestiitzt. Der vordere schadhafte Beton des alten 

Fundamentes ist abgespitzt, mit Herstellung der schwalbenschwanzfOrmigen 
Verzahnung ist begonnen, und die untere Reihe der Rundeisen ist ein- 

gebracht. Die in halber Hohe aufgestellte Zentrifugalpumpe mit 10000 1 

Fórdermenge i. d. Min. zieht die Wassermengen, die im Laufe der Zeit 
eindringen, aus dem links unten neben den Arbeitern sichtbaren Pumpen- 

sumpf ab. Im Hintergrunde steht der Dampfkran, der die Bodenmengen 
aus der Baugrube fOrdert.

Abb. 11 zeigt die Bewehrung des Auflagers. Vier Spiralen, die durch 

einen kraftigen Rahmen aus Rundeisen von 30 mm 0  gefafit sind, liber- 

nehmen die Obertragung der Bogenkraft, die fiir Eigengewicht und den 

Lastenzug N  bei voller Belastung der Briicke einschliefilich aller Neben- 

wirkungen rd. 1450 t betragt, in das volle Pfeilerinauerwerk. Ais Um- 

mantelung dient Beton aus hochwertigem Portlandzement im Mischungsver- 
haltnis 1:4. —  Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die auBeren Spund

wande gezogen, die inneren 15 cm iiber der Fundamentobcrflache mit auto- 

genen Schneideapparaten abgeschnitten. Die Oberflache des Fundamentes 

ist sodann bis Oberkante der abgeschnittenen Spundwand durch eine 15 cm 

starkę Schutzschicht abgedeckt. Die abgeschnittenen Spundbohlen des 

rechten Strompfeilers sind auBerdem im oberen Fundamentbeton verankert, 

um ein Loslósen zu vermeiden, was immerhin im Bereich der MOglich- 

keit liegt, da sie nur 30 bis 50 cm tief in den Fels eingreifen.

(SchluB folgt.)

Die Neugestaltung der Trinkwasserversorgung der Stadte Athen und Piraus.
Alle Rechte vorbeha!ten. Von CDv.=3 ii3 . H. Eigenbrodt, Oberingenieur

Im August 1923 hatte der griechische Verkehrsminister ein offentliches 

Ausschreiben erlassen fiir eine Konzession zur Versorgung der Stadte 

Athen und Piraus und dereń Vororte mit Trink- und Nutzwasser. Das 

Ausschreiben sah vor die Bearbeitung eines Entwurfes, die Ausfiihrung 

der Bauten und die Betriebsiibernahme fiir die Dauer von 60 Jahren. Zum 

Zwecke der Beteiligung an diesem Ausschreiben hatten sich die Firmen 

Siemens-Bauunion, Berlin-Siemensstadt, „Tekton“ Bau-Aktiengesellschaft, 

Athen, und Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen, 

zu einer Studiengesellschaft zusammengeschlossen, von der die Siemens- 

Bauunion mit der Entwurfbearbeitung beauftragt worden ist. Der Entwurf 

der Siemens-Bauunion wurde mit einem Preise ausgezeichnet; er soli im 

folgenden erlautert werden.
Athen ist hinsichtlich seiner Wasserversorgung heute noch haupt- 

sachlich auf einen erweiterten Aąuadukt angewiesen, den Kaiser H adrian  

117 bis 138 n. Chr. erbaut hat. Dieser Aąuadukt fiihrt Quellwasser von 

den Siidauslaufern des Parnes nach Athen. Erganzt wird diese Ver- 

sorgung aus offentlichen und privaten Brunnen, die in Athen selbst oder 

im Tale nach Kephisia erschlossen sind. Auch das Quellwasser von 

Kephisia wird in grofien tonernen Kriigen auf Eselfuhrwerken nach Athen 

gebracht und dort zu guten Preisen verkauft. Alle diese Mafinahmen 

reichten nur fiir eine sehr mangelhafte Wasserversorgung, die im Jahre 1922 

bei 400 000 Einwohnern etwa 12,0 1 je Einwohner und Tag betrug.1)

Piraus ist hinsichtlich der Wasserversorgung etwas gunstiger gestellt, 

weil es hier mdglich ist, Grundwasser zu erschlieBen; aber auch dies 

andert dic eigentlichen Verhaltnisse wenig, da das durch Brunnen er- 

schlossene Grundwasser brackig und infolgedessen fiir viele Zwecke un- 

brauchbar ist. In Piraus ist man deshalb auch dazu ubergegangen, Trink- 

W'asser mit dem Schiff und auf Landfuhrwerken aus brauchbaren Quellen 

der Umgebung heranzubringen und Nutzwasser unmittelbar aus dem Meer 

in die Stadt zu pumpen. Im Jahre 1922 hatte Piraus 190 000 Einwohner, 

denen taglich eine Wassermenge von nur 34,0 1 je Einwohner zur Ver- 

fiigung stand.
Athen und Piraus bilden mit ihren Vororten heute schon eine wirt- 

schaftliche Einheit. In ihrer Entwicklung ais Wohnplatze zunachst noch 

unabhangig voneinander, laBt doch schon die neuere Gestaltung des 

Ausbaues das grofie zusammenhangende Wohngebiet der Zukunft auf der 

Ebene zwischen dem Busen von Piraus und Athen erkennen (Abb. 1). Es 
ist deshalb ein gliicklicher Gedanke, dafi die Frage der Wasserversorgung 

dieses Gebiets von grofien Gesichtspunkten aus aufgegriffen worden ist.

Die Flachę des zu versorgenden Gebietes betragt im ganzen 6637 ha; 

davon entfallen auf Athen und Vorstadte 4111 ha, auf Piraus und Vor- 

stadte 2526 ha. Unter Berucksichtigung des Bevolkcrungszuwachses werden

‘) Alle Angaben iiber Einwohnerzahlen und die sich hieraus er-
gebenden Zahlen uber Wasserbedarf beziehen sich in diesem Aufsatze auf
das Jahr 1922. Die Stadt hat seit einiger Zeit durch kleinasiatische Fliicht- 
linge betrachtlich an Einwohnerzahl zugenommen. Da bis heute die ge- 
plante Wasserversorgung noch nicht durchgefiihrt ist, ergeben sich dem- 
nach fur die heutigen Verhaitnisse noch bedeutend geringere Verbrauchs-
ziffern, ais sie damals ermittelt wurden.

der Siemens-Bauunion, Berlin-Siemensstadt.

auf dieser Flachę voraussichtlich wohnen im Jahre 1930: 627 870, im 

Jahre 1950: 1 174 910 Einwohner.

Fiir die Versorgung der Stadt Athen mit einwandfreiem Trinkwasser 

standen seit Jahren verschiedene Vorschl3ge zur ErOrterung. Die Regierung 

hat sich entschlossen, zunachst den Plan durchzufiihren, im Tale des 

Charadrosbaches bei Marathon ein Staubecken anzulegen und von hier 

aus die Stadte Athen-Pir3us zu versorgen.

Im Regierungsvorentwurf war ein Wasserverbrauch von 190 1 je Ein

wohner und Tag ais erwiinscht angegeben. Genauere Untersuchungen 

der Leistungsfahigkeit eines Staubeckens bei Marathon ergaben, dafi in 

Jahren geringer Niederschlagshohe selbst bei Inanspruchnahme jeglicher 

Erweiterungsmijglichkeit des Einzugsgebietes beim Vollausbau im Jahre 

1950 nicht mehr ais 1001 taglich je Einwohner abgegeben werden konnten. 

Dadurch war der Leistungsfahigkeit der Anlage eine natiirliche Grenzc 

gesetzt, und die Anlagen wurden deshalb von vornherein auf diesen 

Tagesverbrauch bemessen.

D ie F assungsan lagen . Die giinstigste Lage der Sperrmauer ist 

eine Talenge unterhalb des Zusammenflusses der Bache Charadros und 

Varnava. Das Einzugsgebiet der Bache betragt hier 120 km- und liefert 

im Mittel 41,433 Mili. m3 Wasser im Jahr. Die Talsperre bei Marathon, 

die sofort fiir die volle Ausnutzung aller verfiigbaren Wassermengen er

richtet werden soli, erhalt eine Hohe von 53 m und wird 250 m lang. 

In trockenen Jahren kOnnen dem Stausee nur 29,086 Mili. m:i im Jahre 

entnommen werden, so daB bereits im Jahre 1940 mit der Mtiglichkeit 

der Einschrankung der Wasserabgabe von 100 1 auf 87,6 1 je Einwohner 

und Tag gerechnet werden mufite. Damit wird die dringende Notwendigkeit 

dargetan, die Erweiterungsmijglichkeit der Fassungsanlagen von vorn- 

herein sicherzustellen.

Der Vorentwurf der Regierung sah ais Erweiterung dic Errichtung 

eines zweiten Staubeckens im Tale des Vranabaches vor, dessen Wasser 

in die bei Vrana vorbeizufuhrende Freigefallsleitung von der Marathon- 

sperre nach Athen eingeleitet werden sollte. Um diese Einleitung mit 

natiirlichem Gefalle zu erreichen, ist eine betrachtliche Hóhenlage des 

Stauspiegels im Vranabecken erforderlich. Der Bau der Vranasperre, der 

schon vor 1940 in Frage karne, wiirde deshalb erhebliche Mittel erfordern. 

Beide Staubecken vermogen in Jahren mittlerer Niederschiage die Ver- 

sorgung mit 100 1 je Einwohner und Tag bis etwa 1950 sicherzustellen. 

In trockenen Jahren geht aber auch in diesem Falle die Wasserabgabe 

auf rd. 80 1 je Einwohner und Tag zuriick. Deshalb wurde im Entwurfe 

der Siemens-Bauunion nach weiteren und wirtschaftlicheren Erweiterungs- 

móglichkeiten gesucht. Diese wurden in dem Niederschlagsgebiet des 
Stamatabaches und den Gebieten der Quellbache des Kephisos gefunden 

(Abb. 1 u. 2).

Das Wasser des Stamatabaches kann ohne groBe Kosten durch einen 

etwa 1 km langen Stollen in das Staubecken bei Marathon eingeleitet 

werden. Sein Niederschlagsgebiet von 13 km2 relcht aus, die gewunschte 

Versorgung mit 100 1 je Einwohner und Tag auch in trockenen Zeiten 

bis etwa zum Jahre 1939 zu gewahrleisten. Das Marathon werk miiflte 

demnach zwischen 1930 und 1940 erweitert werden.
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Abb. 1.

Weitere Erweiterungsmóglichkeiten bietet der Siidabhang des Parnes, 

wo fiinf Quellbache des Kephisos In einer solchen Hóhenlage gefafit 

werden konnen, dafi ihre Einleitung in das Becken von Marathon iiber 

den Oberlauf des Baches von Spata mit natiirlichem Gefaile móglich ist. 

Das 28 km- grofie Einzugsgebiet der Bache bringt im Mittel einen Zu- 

schufi von 9,36 Mili. m5 im Jahre und 7,55 Mili. m3 in trockenen Jahren 

und erinOglicht die geforderte tagliche Mindestversorgung von 100 1 je 

Einwohner bis zum Jahre 1945. Die Fassungsanlage erfordert den Bau 

eines 7,760 km langen, offenen Hangkanals, eines 2,5 km langen Diickers 

und von fiinf Wehren. Bis 1950 vermogen die erweiterten Anlagen je 

Einwohner noch 85 1 taglich zu liefern.

Ais letzte Hilfsąuelle soli nach dem Entwurf aus wirtschaftlichen 

Griinden das Gebiet des Vranabaches ausgenutzt werden, der die Fassung 

des Vranawassers, in jedem Falle den Bau einer eigenen Talsperre er

fordert. Das Einzugsgebiet oberhalb der Sperrmauer ist 24 km2 grofi und 

kann im Mittel 8 Mili. m3, in trockenen Jahren 6,5 Mili. m3 im Jahre 

liefern. In vollem Ausbau ermóglicht also die Marathonsperre eine Ver- 

sorgung von 100 1 je Einwohner und Tag bis zum Jahre 1950 selbst bei 

Trockenheit. Diese Menge kann in Jahren gewtihnlicher Niederschlage 

auch noch bis 1961 verabfo!gt werden. Die Versorgung geht aber zu diesem 
Zeitpunkt in trockenen Jahren auf 73 1 je Einwohner und Tag zuriick.

D ie Z u le itu n g  n achA then . 

Das Staubecken (Abb. 2 u. 3) liegt, 

in der Luftlinie gemessen, rund

21 km von den Hohen im Nord- 

osten Athens entfernt, wo die 

natiirliche Lage der Hochbehaiter 

ist, von denen aus die Verteilung 

in das Stadtróhrennetz stattfinden 

wird. In dieser geraden Linie er- 

hebt sich zwischen Staubecken 

und Versorgungsgebiet das bis 

1100 m ansteigende Pentelikon- 

gebirge und der zwischen Penteli- 

kon und Parnes gelegene Gebirgs- 

sattel, dessen Riicken etwa 380 m 

hoch ist. Die Sohle der Ablei- 

tung liegt am Staubecken Mara

thon auf rd. 196 m, auf den 

Hohen bei Athen auf rd. 170 m. 

Die unmittelbare Ableitung des 

Wassers ohne Pumpenarbeit auf 

dem geraden Wege war aber nur 

moglich, wenn der Sattel durch 

einen langeren Stolien durch- 

fahren wilrde.

Diese LOsung erschien der 

Regierung weniger gangbar, und 

deshalb hatte sie in ihrem Vor- 
entwurf eine Hangleitung vor- 

gesehen, die das Pentelikongebirge 

im Osten und Siidosten umgeht 

und den Sattel zwischen Hymettos 

und Pentelikon siidlich Chalandri 

mittels eines kiirzeren Stollens 

durchschneidet. Diese Linie er- 

halt eine Lange von 56,7 km, 

die durch Einfiigung abkiirzender 

Stolien und Siphonleitungen auf 

44 km verkiirzt werden kónnte. 

Die besondere Ungunst der (5rt- 

lichen Verhaltnisse auf einem 

Teil der Zuleitungstrasse fiihrte 
dazu, dafi die Ausfiihrungsmóglich- 

keit einer Zufiihrung im Zuge der 

Luftlinie technisch und wirtschaft- 

lich gepriift wurde. Die ver- 

gleichenden Kostenanschlage und 

Ausarbeitungen fielen in jeder

Hinsicht zugunsten der unmittel- 

baren Durchfiihrung aus, und 

deshalb wurde dem Entwurfe der 

Siemens-Bauunion diese „Stoilen- 

leitung" im Gegensatze zum Vor- 

entwurfe der Regierung an erster 

Stelle zugrunde gelegt. Eine 

Gegeniiberstellung der Gesamt-

langen beider Linien nach Stolien, 

Freigefallsleitung und Siphons

sowie des mittleren Gefailes

zeigt deutlich die Yorteile der Stollenleitung an:

L i n i e
1 Gesamt- 

lange

k m

Frei
gefalls
leitung

k m

Stolien

k m

Siphon

k m

Durch-
schnitt-
liches
Gefaile

Hangleitung I . 

Hangleitung II . 

Stollenleitung .

. ! 56,700 

. ! 43,830 

. i 22,250

48,700

29,280

0,870

4,900

5,750

15,980

3,100

8,800

5,400

1 :2570 

1 :1720 

1 :1000

Die Baukosten ergeben sich fiir die Stollenleitung zu 96,2 Mili. 

Drachmen gegeniiber 117,41 Mili. Drachmen bei der Hangleitung I.

Nur in einer Hinsicht schien zunachst die 16 km lange Stollenleitung 

gegeniiber der Hangleitung im Nachteil zu sein: Die Bauzeit ergab sich 

bei Angriffen von den beiden StoIIenportalen aus etwas langer ais bei 

der Hangleitung. Es ist aber klar, dafi die Bauzeit dieser Linie durch 

den Ausbruch des 5 km langen Stollens bei Chalandri bedingt sein wurde, 

und daraus ergab sich, dafi der Vorteil der Hangleitung ausgeglichen 

werden kSnnte, wenn es sich ais wirtschaftlich tragbar erweisen wiirde, 

dafi die Ausfiihrung des 15 km langen Stollens so gestaltet werden kdnnte,
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daB dessen Bauzeit nicht langer wurde ais die des Stollens 

bei Chalandri. Die in dieser Hinsicht durchgefiihrten Unter- 

suchungen zeigten, dafi, abgesehen von den beiden Stollen- 

ausgangen, der Angriff des Stollens von drei weiteren 

Stellen aus wirtschaftlich wohl mógł ich ist. Die einzelnen 

Teilabschnitte des Stollens werden dadurch etwa 4,5 km 

lang, die senkrechten Fórderschachte 55, 117 und 57 m tief.

Einen weiteren Vorteil fur die Bauausfiihrung gewahrte 

die Stollenleitung dadurch, dafi die Linienfuhrung in der 

Nahe der Bahn Athen—Saloniki liegt, was eine einfache 

und sichere Zufuhr der Baustoffe ermóglichte. Ausschlag- 

gebende Griinde gegen die Stollenleitung waren also nicht 

vorhanden, und deshalb wurde sie, wie oben bereits be- 

tont, fiir die Ausfiihrung vorgeschlagen, obschon kein Zweifel 

dariiber bestand, dafi mit dieser Lósung „Gerade durch“ 

gegen einen Hauptpunkt der Ausschreibungsbedingungen 
angegangen war.

Die Wahl der Stollenleitung macht spater, wenn die 

Vranatalsperre hinzugefiigt wird, die kiinstliche Hebung des 

Vranawassers in das Becken von iMarathon notwendig. Zur 

Gewinnung der hierfiir erforderlichen Energie soli das an der 

Marathonsperre zwischen Stauseeoberflache und Entnahme- 

leitung verfiigbare Gefalle ausgenutzt w^erden. Die dort zu 

gewinnende Energie geniigt in Jahren mittlerer Niederschlage 

stets, in Jahren geringer Niederschlage wahrend acht Monate, 

um das Vranawasser in den Stausee von Marathon zu heben.

Fiir den letzten Fali muB also eine Reservekraft fiir die 

fehlende Zeit aufgestellt werden.

R e in ig u n g  des W assers. Das Talsperrenwasser 

muB, da es aus einem Gebiet entstammt, In dem bewohnte 

Platze in grófierer Zahl vorhanden sind, durch Filtration 

und Entkeimung gereinigt werden. Ausreichende Vorunter- 

suchungen, nach denen entschieden werden konnte, ob dafiir 

Langsam- oder Schnellfilter in Frage kommen, liegen noch 

nicht vor. Es wurde deshalb vorgeschlagen, sofort bei 

Baubeginn im Charadrostale in Verbindung mit den fiir die 

Bauwasserversorgung notwendigen Einrichtungen eine Ver- 

suchsanlage zu errichten, in der das Bachwasser den verschiedenen 

Reinigungsverfahren unterworfen und dereń Wirkung erprobt wrird.

Die Filteranlage ist auf dcm Hóhenriicken nordóstlich von Athen in 

Aussicht genommen, damit sie leichter von der Zentralstelle aus iiber- 

wacht werden kann. Die Entwiirfe fiir die notwendigen Bauwerke sind 

fiir die verschiedenen Faile der Reinigungsmóglichkeit aufgestellt worden, 

um nach getroffener Entscheidung die Baupiane rasch endgultig festlegen 

zu konnen, und der Entwurf ist derart gestaltet, dafi die sonstigen An

lagen nicht von der endgiiltigen Wahl des Filtersystems beeinflufit werden.

Fiir die Langsamfilter sind Becken mit l ,50 m Filterschicht und

0,5 m mittlerer Filterdruckhóhe vorgesehen, die bei der zunachst schatzungs- 

weise angenommenen Filter 

geschwindigkeit von 2,50 m 

je Tag fiir den ersten Aus

bau aus acht Einzelbecken 

von je 3600 m2 Flachę be

stehen werden. Sie miissen 

allmahlich bis zum Jahre 

1950 auf das Doppelte ver- 

grófiert werden.

Ais Schnellfilteranlage 

sind Reisertfilter mit vor- 

geschalteten Klarbecken in 

Aussicht genommen.

Die Klarbecken be

stehen aus Einzelbecken von 

10 m Breite und 815 m:i 

Inhalt und śind vorlaufigfur 

21/2stiindige Klarzeit vor- 

geschlagen. Der erste Aus

bau erfordert elf solcher 

Einheiten. Durch Zusatz

von Tonerdesulfat soli die 

Klarung nótigenfalls be-

schleunigt und gefórdert 

werden.

Die Reisertfilter be

stehen aus langgestreckten 

Becken von 18 m Lange 

und 3 m Breite und

53,5 m2 Filteroberflache.

Wird schatzungsweise mit 

einer gróBten Filter-

Buc/?/
Afara/hon

--------  G re n ie  des Versorgungsgcb/etes

o  R =» H ochbeha/ter f u r  R em w a sse r 

A rb e d s sch sch t

Abb. 2.

geschwindigkeit von 3,4 m/Std., also etwa 82 m je Tag, gerechnet, so 

werden fiir den ersten Ausbau 20 Filter, fiir den vol!en Ausbau die 

doppelte Anzahl notig.

Fiir die Entkeimung des Wassers nach seiner Reinigung in Filtern 

kommt Ozon oder Chlorgas in Frage. Fiir den Betrieb einer Ozonanlage 

liegen in Athen die Verhaitnisse insofern giinstig, ais, wie spater gezeigt 

wird, die fur den Antrieb der Sauerstoffanlagen und der Ozonkompressoren 

erforderliche elektrische Energie durch zwei im Stadtgebiet durch das 

Versorgungswasser betriebene Wasserkraftanlagen gedeckt werden kann.

W asserve rte ilung . Das Versorgungsgebiet zeigt betrachtliche Unter- 

schiede In der Hóhenlagc. Wahrend die tief gelegenen Teile von Piraus

P E N T E L I K O N G E B I R G E

A Erktarung:

Entliiflung

Entleerung 

=  Stollen u. Kanalleitungen 

— Rohrleitungen

PIRAUS

fu r  die Langen 
Z 3 V S  6 7
! i1 i' i ", |"i i' ,"!
5 0  100

fu r d/e Hohen
zoom

an/auf 2 
m.2v -

2 Rohre 110
1-6Z5

Abb. 3.
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nur wenige Meter iiber dem Meeresspiegel liegen, erhebt sich das Gebiet 

beim Lykabettos bis + 180 m, einige Hauser liegen sogar noch hfiher. 

Der Hauptbehalter fiir das gereinigte Wasser fafit im Vollausbau 150800 m3 
und liegt unmittelbar neben der Filteranlage; der hOchste Wasserspiegel 

ist + 174,00. Die Ausschreibungsbedingungen ver!angten, dafi der Ver- 
sorgungsdruck im ganzen Gebiet nicht unter 30 m und nicht iiber 50 m 

betragen soli. Hieraus ergab sich entsprechend der Hdhenlage die Ein- 

teilung des Gesamtgebietes in fiinf Versorgungszonen. Infolge der rflum- 

lichen Langenausdehnung der einzelnen Druckzonen wurde eine Unter- 

teilung in Teilzonen erforderlich, dereń jede aus einem besonderen Be

halter gespeist werden soli. Dic Behalter der gleichen Druckzone liegen 

auf gleichen Hohen und wirken auf diese Weise gegenseitig ais Gegen- 

behaiter. Die fiinf Zonen werden aus zehn verschiedenen Behaitern gespeist.

Alle Behalter zusammen mit dem Hauptbehalter an der Filteranlage 

kOnnen insgesamt den Wasserbedarf von zwei Tagen aufspeichern. Die 

hiigelreiche Gestaltung von Athen und Piraus lafit eine giinstige An

ordnung der Behalter in jeder erforderlichen Hóhenlage zu.

Die Verteilung des Wassers aus dem Hauptbehalter nach den einzelnen 

Zonenbehaltern ist folgendermafien gepiant: Von den Hauptbehaitern fliefit 

das Wasser einem bei der Filteranlage vorgesehenen Verteilungspunkte 

zu, dessen Wasserspiegel im Betrieb auf + 171,75 m liegt. Von hier 

werden drei Hauptleitungen gespeist: die Hauptleitung nach Piraus, die 

Leitung zum Behalter der oberen Zone am Westhange des Lykabettos 

(Spiegel + 155 m) und eine dritte zu einem Behalter der mittleren Zone 

bei Patisia (Spiegel -f- 125 m). Der Behalter der oberen Zone ist ver- 

bunden mit dem WasserschloB einer Wasserkraftanlage, die das Gefalle 

zwischen oberer und mittlerer Zone ausnutzt, und mit einer Pumpstation, 

die den Behalter der hóchsten Zone (Spiegel + 200 m) am Ost- 

hange des Lykabettos speist. Die zugehorige Wasserkraftanlage ist 

verbunden mit einem Behalter der mittleren Zone (+ 125 m); die An

lage liegt westlich am Fufie des Lykabettos, und dieser vorgesehene 

Behalter versorgt das zentrale Stadtgebiet und ist gleichzeitig Verteilungs- 

punkt fiir die Behalter der unteren Zone (Spiegel -f 95 m).

Die Behalter der Tiefzone in Piraus, dereń Spiegel auf -| 60m liegen 

wird, werden unmittelbar aus dem Hauptverteilungspunkte (+ 171,95 m- 

gespeist. Dieser erhebliche Hdhenunterschied wird nur zu einem Bruch- 

teil im Druckverlust der 11 800 m langen Leitung nach Piraus aufgebraucht 

und soli deshalb in einer zweiten Wasserkraftanlage zur Erzeugung von

Energie ausgenutzt werden. Das Nutzgefalle betragt 80 bis 90 m, womit 

bei Betriebsaufnahme im Mittel 142 kW und im Laufe des allmahlichen 

Ausbaues 290 kW erzeugt werden konnen. Die hier gewonnene Energie 
kann in der Reinigungsanlage zum Betriebe der Ozonisierungsanlage nutz- 

bringend verwertet werden. In dem beigefiigten Langenprofil (Abb. 3) 

ist der Verlauf der Versorgungsleitung nach Piraus dargestellt.

Rohrnetz. Die Verteilung des Wassers zu den einzelnen Zonen

behaltern geschieht auf kiirzestem Wege durch Hauptspeiseleitungen mit 

Durchmessern von 700 bis 200 mm. Die einzelnen Zonen werden von 

den Zonenbehaltern aus versorgt. Jede Zone erhalt ihr in sich abge- 

schlossenes Ringnetz. Die einzelnen Netze sind aber an geeigneten 

Stellen miteinander verbunden, damit im Bedarfsfalle auch durch eine 

benachbarte Zone gespeist werden kann. Innerhalb der einzelnen Netze 

werden Hauptleitungen von 600 bis 300 mm Durchm. das Wasser 

den Hauptstrafienziigen zufiihren, Verteilungsleitungen von 250 bis 150 mm 

und Zweigleitungen von 100 bis 80 mm Durchm. die Versorgung an 

die Verbraucher ubernehmen. Das voll ausgebaute Netz aller Zonen wird 

37 800 m Hauptspeiseleitungen mit 10 650 t Gewicht und 837 000 m Netz- 

leitungen mit 31 740 t Gewicht enthalten.

Die Baukosten  waren auf 2 100000 engl. Pfund fur den ersten 

Ausbau und auf 3 220 000 engl. Pfund fiir den Vollausbau ermittelt. Fiir 

die Bauausfiihrung sind einschl. der Vermessungsarbeiten und der Auf- 

stellung der Bauentwiirfe fiinf Jahre ais erforderlich angesehen worden.

A us fiih rung  des Werkes. Bei der Beurteilung der eingereichten 

Entwiirfe wurden die Vorschlage zweier deutscher GroBfirmen in die 

engere Wahl gezogen. Wahrend einer dieser Entwiirfe sich hinsichtlich 

der Zuleitung des Wassers von der Talsperre nach Athen an den Regierungs- 

vorschlag anlehnte und die Hangleitung vorschlug, empfąhl die Siemens- 

Bauunion den Durchstich des Pentelikon. Bei den Bemiihungen um die 

Bauausfiihrung, die nach den Ausschreibungsbedingungen von den Bau- 

unternehmern finanziert werden sollte, muBten die deutschen Unter- 

nehmungen gegeniiber amerikanischen Wettbewerbern zuriicktreten. Der 

Bau des Wasserwerks ist deshalb der amerikanischen Firma Ulen & Co. 

iibertragen, dic der griechischen Regierung auch die erforderliche Anleihe 

vermittelte. Diese Firma wahite ais Grundlage fiir die Bauausfiihrung 

den Entwurf der Siemens-Bauunion, so dafi der Hauptgedanke dieses Ent- 

wurfs, die unmittelbare Zufuhrung des Wassers nach Athen durch die 

Stollenleitung, verwirklicht werden wird.

Yermischtes.
Beton u. Eisen, Internationales Organ fCłr Betonbau (Verlag von 

Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8). Das am 5. April erschienene 
Heft 7 (1,50 R.-M.) enthalt u. a. folgende Beitrage: ®r.=gnę5. Theodor 
G estesch i: Kinobauten in Eisenbeton. —  Prof. 3)t\=3ng. E. MOrsch: 
Nochmals zur Frage der Schubsicherung. —  Obering. Georg Eh lers : Die 
Schubbewchrung von Eisenbetontragern. —  Oskar M uy: Die Schub
sicherung der Eisenbetontrager nach den neuen Deutschen Bestim
mungen. —  S r.^ng . Robert H auer: Zur Schubsicherungsfrage. —
30. Hauptversammlung des Deutschen Beton-Vereins in Berlin.

Deutsche Gesellschaft fur Bauingenieurwesen. Der 6. Vortrags- 
abend findet statt am Dienstag, den 12. April, abends 8 Uhr im Ingenieur- 
hause, Berlin NW7, Friedrich-Ebert-Strafie 27 I. Dipl.-lng. M u lle r , Leipzig, 
spricht iiber „Neuere Seilschwebebahnen fiir Personenverkehr“. Eintritt frei.

Die diesjahrige Hauptversammlung soli am Sonnabend, den 28. Mai 
in Mannheim abgehaltcn werden. Tagesfolge wird noch bekannt gegeben.

Werkstofftagung Oktober 1927, Berlin. Die Vorarbeiten fiir die im 
Oktober d. Js. in Berlin stattfindende Werkstofftagung sind im Gange.

DieTagung setzt sich aus den W erksto ffvortragen  und der Werk- 
s to ffschau  zusammen und ist fiir diesmal auf Stahl und Eisen, die Nicht- 
eisenmetalle und die elektrotechnischen Isolierstoffe beschrankt worden.

Bei den V ortragen , dereń bisher etwa 300 vorgesehen sind, sollen 
nur die ersten Vertreter der Wissenschaft und der Praxis zu Worte kommen. 
Die W erksto ffschau , eine wissenschaftlich angelegte Ausstellung in der 
neuen Ausstellungshalle am Kaiserdamm, wird auch weiteren Kreisen 
Kunde von der Bedeutung des Werkstoffes fiir alle Lebensgebiete geben.

Eine besondere W erksto f fpr u fschau wird u. a. mit Hilfe von mehr ais 
100 Materialpriifmaschinen zeigen, welche Werkstoffelgenschaften zurzeit 
erforschbar sind und welche Yerfaluen und Einrichtungen hierfur benutzt 
werden. Die W erk s to ffiib e rs ich t wird die Werkstoffe in ihrer fertigen 
Form vorweisen und soli Andeutungen iiber ihre richtige und falsche 
Behandlungswelse geben.

30. Hauptversammlung des Deutschen Beton-Vereins in Berlin.
(Fortsetzung). Ebenfalls einen grofien Schleusenbau hatte der nachste 
Vortrag von Oberingenieur B eu te fiih r der Dyckerhoff & Widmann A.-G. 
zum Gegenstande, der iiber

„Be ton ieren  m itte ls  B and transpo rtan lag e  be im  Bau 
der D oppe lsch leuse  M annhe im  des N eckarkana ls " 

berichtete: Bei einer Kammeriange von 110 m, einer Breite von 12 m je 
Kammer und 14,50 m KammerhOhe enthalt das Bauwerk rd. 60 000 m3 
Beton. Die 3 m starkę Sohle und die Kammerwande erhielten starkę

Rundeisenbewehrungen. Da die Schleuseninnenwande mit einem Torkret- 
putz auf Drahtnetz versehen wurden, also Vorsatzbeton nicht erforderlich 
war, konnte die ganze Schleuse eigentlich mit zwei Hauptmischungs- 
verhaitnissen, namlich 1 : 10 fiir den grofiten Teil der Massen und 1 :5 
fur die Partieen mit Eiseneinlagen betoniert werden, was den Arbeits- 
vorgang sehr wirtschaftlich gestaltete. Fiir die Zuschlage mufite auf den 
in den grofien Aushiiben der Baggerungen des Unterkanals anfallenden 
Kiessand zuruckgegriffen werden, der allerdings die Nachteile ziemlich 
grofien Sandgehaltes, verbunden mit dem Anfallen grOfierer Kiesgerólle, 
hatte. Bei der Betonbereitung wurde dem Kiessand teilweise ein Zusatz 
von Porphyr-Splitt gegeben, um das mangelnde mittlere Korn auf diese 
Weise einigermafien zu ersetzen. Dcnnoch war es zweifelhaft, ob sich 
diese Stoffe fiir GuBbeton eignen wiirden. Der Bauherr, die Neckar- 
baudirektion in Stuttgart, entschied sich aus diesen und anderen Griinden 
fiir Stampfbeton, und es ergab sich auf diese Weise die Móglichkeit, ein 
in Deutschland noch verhaltnismafiig wenig angewandtes Betonierverfahren 
bei einem Grofibetriebe auszuprobieren. Da taglich etwa 600 bis 800 m3 
Stampfbeton zu verarbeiten waren, bildete die Wahl dieses Bauverfahrens 
im vorliegenden Falle zweifellos ein betrachtliches Wagnis.

Die eigentliche Betonforderung mufite fiir 45-m3-Stundenleistung aus
gebaut werden, was durch einen Doppelaufzug mit zwei je 1000 1 haltenden 
selbsttatig auskippenden Kiibeln mit unabhangigem Windwerk und einer 
Hubgeschwindigkeit von 1,5 m/Sek. erzielt wurde. Die Lage der Schleuse 
hatte an sich die Anwendung von zwei auf beiden Langsseiten laufenden 
Bandbetoniertiirmen gerechtfertigt, jedoch war erstens die Hauptanfuhr- 
stelle fiir den Zement mit Normalgleisstutzen auf der rechten Schleusen- 
seite auf Gelandehohe gegeben, zweitens sollte bei dieser ersten Anlage 
nicht gleich alles in doppelter Anzahl beschafft werden. Damit der Turm, 
der einen Ausleger fiir das feste und das verschiebliche Band trSgt und aufier- 
dem wagerecht ausgiebig verschwenkbar ist, bei seinem betrachtlichen 
Gewicht von 5 6 1 eine sichere und innerhalb des Grundwasserspiegel- 
senkungsgebietes liegende Langsfahrbahn erhielt, wurde vorerst von der 
Schleusensohle ein Stiick ais bewehrte Stiitzmauer ausgebildet, vorweg 
betoniert und mit Kiessand sorgfaitig hinterstampft. Der Turm erhielt eine 
Langsfahrgeschwindigkeit von 1,5 m/Min., die geniigte, um die verhaltnis- 
mafiig seltenen Stellungsanderungen ohne grofien Zeitverlust auszufiihren. 
Wenn auch in dem TurmfuB ein Gegengewicht von 18 t eingebaut war, 
um den Turm in jeder Lage standsicher und fahrbar zu halten, so wurde 
er doch zur Sicherheit an seinem oberen Ende nach dem Gelande zu mit 
vier Drahtseilen abgespannt (Abb. 6).

Aufier der eigentlichen Betonierung wurde auch bei der Beifuhr der 
Zuschlagstoffe und des Zementes mit wirtschaftlichem Erfolge Bandforde-
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Abb. 7. Vortrag B eu te fiih r: Bandforderanlage beim Bau 

der Doppelschleuse Mannheim. KiesfOrderung.

rung angewendet. Der Z em en t kam in Bahnwagen bis dicht an die Bau
stelle, wurde hier entweder in einen Zementschuppen ais mehrtagige 
Reserve gestapelt, meist aber unmittelbar durch Sackrutsche einem 60 cm 
breiten Gummiband iibergeben, das zuerst wagerecht, dann in einem 
zweiten Bandzug unter 18° Neigung nach oben die Sacke auf das oberste 
Stockwerk der Mischanlage forderte. Hier wurden durch ein 10 m langes 
Querband die Sacke tiber vier Schiittoffnungen verteilt, die den losen 
Zement den vler Mischaggregaten zuzufiihren gestatteten. Der K iessand 
wurde in ganzen Ziigen mit Holzkastenkippern von 4 m3 Inhalt oder eisernen 
Selbstkippern von 5,2 m3 auf einem Langsgeriist zu einem Kiesberg ab- 
gekippt, unter dem stollenartig ein 50 m langes Gummiband von 50 cm Breite 
mit 1,2 m/Sek. Geschwindigkeit lief (Abb. 7). Durch Beschickungsschnauzen 
und verschiebbare Aufgabewagen konnten auf diese Weise einzelne Silo- 
abteilungen nach und nach entleert und dem Kiessand Materiał aufgegeben 
werden. Die vorderenAbteilungen wurden fiir Splitt benutzt. Am Ende dieses 
Kiesiangsbandes wurde der Richtungswechsel nach der Mischanlage hin vor- 
genommen und an dieser Stelle durch einen Mann dem Kies die grOfieren 
Stiicke entnommen, die nicht schon beim oberen Abkippen durch einen 
dort angeordneten Schienenrost entfernt worden waren. Das Kiesschrag- 
band hatte eine Neigung von 23° bei 20 m Lange. Es liefi sich in seinem 
oberen Ende auf einem Segmentboden leicht schwenken, wodurch die 
vier Kiessilotaschen der Mischanlage standig vo!l gehalten werden konnten. 
Die Anordnung hat sich gut bewahrt.

Der Ausleger des Betonierturmes, in dem zwei je 13 m lange Gummi- 
bander von 60 cm Breite mit 1,4 m/Sek. Geschwindigkeit laufen, reichte bei 
diesem Schleusenbau biszurZwischenmauer, so dafi von hier eineErganzungs- 
vorrichtung nótig wurde, um auch die linkseitige Kammermauer auf einfache 
Weise mit Beton beschicken zu konnen. DiesesHilfsband von 15m Lange und 
gleichfalls 60 cm Breite lief anfanglich, durch zwei Rader leicht beweg- 
lich, in der Schleusensohle, die in einzelnen Abschnitten von 18 m gemafi 
den vorgesehenen Trennungsfugen geschalt und betoniert wurde. Spatef 
kam das Hilfsband auf ein Fahrgeriist zu stehen, das in drei Stockwerken 
so ausgebildet war, dafi es gleichzeitig in einer zweiten daneben laufenden 
Ausfuhrung das Schalen der Schleusenwande mit fertigen grofien Schalungs-

Abb. 6. Vortrag Beu te fiih r: Bandforderanlage beim Bau 

der Doppelschleuse Mannheim. Seitlichcr Blick ins Unterhaupt.

tafeln gestattete, die ohne Absprieflung verhangt wurden. Beide Geriiste 
waren derart gleich, dafi das Hilfsband anstandslos von einem auf das 
andere verschoben werden konnte, um ein ununterbrochenes Schalen und 
Betonieren in den einzelnen Wandabschnitten zu ermoglichen.

Auch die Langsforderung von der Mischanlage zu dem Bandbetonier- 
turin wurde von Haud auf Langsgleisen mit reichlichen Weichen besorgt, 
doch lassen unsere Erfahrungen uns heute nicht mehr bezweifeln, dafi man 
auch hier ohne weiteres Langsbander hatte verwenden kOnnen,

Die nach Baubeendigung durchgefiihrten Wirtschaftlichkeitsberech- 
nungen haben gezeigt, dafi sich dieses neue Betonierverfahren durchaus 
bewahrt hat.

Haufig werden derartig grofie Bauten iiberinstalliert, es werden Kabel- 
krane, Seilbahnen, verzwickte Giefivorrichtungen, hohe Geriiste u. a. m. 
angeschafft, obschon haufig der Gegenposten fiir die erforderliche Ab- 
schreibung fehlt. Oft hebt sich eine Ersparnis an Arbeitskraften durch 
zu hohe Installationsanteile wieder auf, was meistens erst zu spat bemerkt 
wird. Dieser Nachteil ist bei der Mannheimer Anlage bestimmt ver- 
mieden worden.

Am drittenVortragstage sprachen zuerstZivilingcnieur Baurat C. Brause- 
w etter, Wien, iiber

„D ie S te inm e tzze ichen  und das H u tte n g e h e im n is ,“ 1) 

Prof. G. R iith , Biebrich a. Rh., in Fortsetzung seines vorjahrigen Vortrages2) 
iiber

„D ie  S ich e rung sa rbe ite n  zur E rh a ltu n g  der W estg ruppe  
des M a inze r D o m s ,"1)

Oberingenieur S che rz ln ge r der A.-G. Josef Hoffmann & Sohne, Ludwigs- 
hafen, iiber die

„N euartige  A us fuh rung  e iner w e itgespann ten  S cha le nkuppe l 
in T ork re t-E isenbe ton*1) 

sowie Regierungsbaumeister ®r.=3«g. Petry iiber die

Abb. 8. Vortrag P ie l: Kaimauer Vlissingen. 

Blick auf das Pfahllager und die Rammarbeiten.

„B aukontro llver-  
suche d. D eutschen 

Beton-Vereins,“ ') 

die von dem auf der 
letzten Hauptversamm- 
lung eingesetzten Aus
schufi vorgenommen und 
inzwischen auch zu 
einem gewissen Ab- 
schlufi gebracht sind.3)

Alsdann hielt Direk- 
tor E. A. P ie l der Firma 
Heinrich Butzer seinen 
urspriinglich fiir den vor- 
herigen Tag angesetzten 
Yortrag iiber

‘) Vergl. „Beton u. 
Eisen“ 1927, Heft 8 .

2) Vergl. „Die Bau- 
technik" 1926, Heft 13 
sowie „Beton u. Eisen“ 
1926, Heft 6 u. 7.

3) Vergl. „Beton u. 
Eisen" 1926, Heft 5 bis 7, 
11, 12 u. 17.

Abb. 9. Vortrag P ie l: Kaimauer Vlissingen. 

Verladen einer Pfahlramme.
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„D ie  E n tw ic k lu n g  der H a fe n k a ib au te n  in  H o lla n d  un te r 
besonderer B e rucks ich tig ung  neuer A usfiih rungen ."

In der lehrreicheri Geschichte Hollands auf dem Gebiete des Kai- 
mauerbaues lassen sich drei Entwicklungsstufen erkennen, und zwar die 
erste Stufe vom sechzehnten bis zum Anfang des vorigen Jahrhunderts: 
Die Kaimauern dieser Zeit entsprechen den bescheidenen Verhaltnissen des 
damaligen Seeverkehrs, Hafentiefen vor diesen Mauern kannte man nicht.

Die zweite Stufe vom Anfang bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts 
ist der Zeitraum der eigentlichen Entwicklung, von ebenso vielen Mifi- 
erfolgen wie Erfolgen begleitet. Man gelangte bis zu Hafentiefen von
8,50 m unter NW unmitteibar vor der Mauer.

Die dritte Stufe setzt zu Anfang dieses Jahrhunderts mit der Ein- 
fiihrung der Eisenbetonbauweise ein und zeigt die bis in unsere Tage 
reichende grófite Ausfiihrung bis 15,50 m Wassertiefe unter Normalwasser.

In der Hauptsache behandelte der Vortragende alsdann die Kai
mauern Rotterdams, wo Ebbe und Fiut zu beriicksichtigen waren und 
demzufolge besonders bemerkenswerte Mauertypen entwickelt wurden.

Die ungewOhnlich schlechten Bodenverhaltnisse in den hollandischen 
Hafenbezirken verursachten einen jahrzehntelangen harten Kampf, um 
Brauchbares zu schaffen und zu erhalten. Dem zahen Schaffenswillen der 
hollandischen Ingenieure ist es zu danken, dafi sie mit dem Kaimauerbau 
auf der Hohe der Zeit blieben und mit der immer rascheren Entwicklung 
der Schiffahrt gleichen Schritt hielten.

Der Anteil, der dem Eisenbeton hierbei zugewiesen werden mufi, ist 
bedeutend. Die in Holland zuerst entwickelten Eisenbeton-Senkkasten- 
Mauern haben in der ganzen Weit Nachahmung gefunden. Die Aus- 
fiihrungen der letzten zehn Jahre in Ymuiden, ‘ Delfzyl, Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen und Vlissingen, ailes Eisenbeton-Pfahlmauern, 
geben einen Begriff von der Bedeutung des Eisenbetons im Wasserbau. 
Abb. 8 u. 9 stellen das Verladen der Rammen, das ausgedehnte Lager der 
fertigen Eisenbetonpfahle und ihr Versetzen dar.

Privatdozent ®r.=3ng. G arbo tz  gab einen Oberblick uber 

„Neuere Gerate  und M asch inen  im  Beton- und T ie fb a u “.

Wirtschaftlicher arbeiten, ais es vor dem Kriege liblich war, ist heute 
der leitende Grundgedanke bei den Sparmafinahmen der deutschen Industrie: 
Auch im Bauwesen machen sich diese Bestrebungen geltend, wobei ein- 
mal die zunehmende Mechanisierung des Grofibaubetriebes, sodann die 
zunehmende Verwendung von Spezialgeraten zu nennen sind. Dabei ist 
nicht zu verkennen, dafi im Betonbau die Fortschritte nach beiden Rich- 
tungen hin verhaltnismafiig mehr in die Augen springen ais im Tiefbau.

Bemerkenswert in den Ausfiihrungen des Vortragenden waren unter 
anderem besonders die Feststellung der besonderen Wirtschaftlichkeit des 
Roholmotors, dann seine Mitteilungen iiber die unifangreichen Bauten 
seines Hauses, der Siemens-Bauunion, beim Ausbau der Wasserkrafte des 
Shannon in Irland. (Schlufi folgt.)

Der „Konuspfahl". In der „Bautechnik" 1926, Heft 33, S. 483, ist 
iiber den in Belgien schon vor dem Kriege angewendeten F ran k ip fah l 
berichtet worden, der ais Stampfbetonpfahf, nach Bedarf auch mit Eisen- 
einlagen, mittels zweier fernrohrartig ineinandęrgeschobener Stahlrohre von
0,45 bis 0,60 m Durchm. hergestellt wird. Er hat in Belgien und Frank- 
reich weite Verbreitung gefunden und wird in Deutschland von der Firma 
Philipp Holzmann A.-ó. ausgefuhrt. Der Frankipfahl und der Arbeits- 
vorgang bei seiner Herstellung ahnelt sehr stark einem in Osterreich kurz 
vor dem Kriege aufgetauchten und seither dort vielfach verwendeten 
Pfahl, dem „Konuspfahl", der in Deutschland durch die Firma Otto 
A. Gielow G. m. b, H., Munchen, vertreten wird. Der statische Grund
gedanke und die beabsichtigte Wirkung sind bei beiden Bauweisen ver- 
schieden; wahrend beim Frankipfahl in Anlehnung an den einfachen 
Rammpfahl die Erreichung festen Baugrundes und die Erhohung der 
Pfahlreibung angestrebt wird, ist beim Konuspfahl der Gedanke der 

„schwebenden 
Griindung“ leitend.

Das Haupt- 
merkmal ist die 
verjiingte Form des 
Pfahles; um diese 
zu erreichen, wer
den zwei oder 
mehrere ineinander 
steckende, ver- 
schieden lange und 
in ihrem unteren 
Teile verjiingt zu- 
laufende Vorschlag- 
rohre mit einer an 
einem Holzpfahl 
befestlgten Vor- 
treibspitze einge- 
rammt, wobei sie 
sich wahrend des 
Eindringens in den 
Boden ternrohrartig 
vorschieben. Der 
Rammschlag ge
schieht mit einem 
durch .eine Eisen- 
stange gefiihrten
Rammbaren unter Abb. I. Abb. 2. Abb. 3.

Zwischenschaltung eines 
Rammklotzes zunachst auf 
den die Vortreibspitze 
tragenden Holzpfahl und 
auf das engste Rohr; ist 
dieses so weit einge- 
drungen, dafi es mit dem 
nachst weiteren Rohre 
biindig ist, so wird auch 
das zweite Rohr mit- 
genommen usf., bis der 
ganze Rohrsatz einge- 
rammt ist. Abb. 1 zeigt 
die Vorschlagrohre mit 
Vorsch!agpfahl vor Beginn 
des Rammens und Abb. 2 
nach dem Vortrieb. Hier
auf wird zuerst der Vor- 
schlagpfahl gezogen und 
die Spitze mit Beton aus- 
gestampft, dann folgt das 
Ziehen der Rohre unter 
standigem Nachfiillen und 
Einstampfen von Beton.
In Abb. 3 ist ein Schnitt 
des fertigen Pfahles ge- 
zeichnet, dessen Ober- 
flache je nach der Porosi- 
tat des Bodens mehr oder 
weniger glatt zu denken 
ist. Abb. 4 zeigt die Ge- 
samtausriistung mit den 
Vorschlagrohren vor dem 
Aufsetzen auf den Boden.

Die Dicke des ferti
gen Betonpfahls ist oben
0,45 m, seine Lange nur 
bis zu 6 m, da die Erreichung eines Baugrundes von wesentlich 
anderer Beschaffenheit ais die Schichten, in denen die Grundung statt- 
finden soli, nicht beabsichtigt ist. Es war hier offenbar die Tatsache 
richtunggebend, dafi sehr viele Pfahlgriindungen keine anderen Boden- 
schichten erreichen, sondern lediglich durch ihre Reibung mit dem sie 
umgebenden Erdreich wirken, was naturlich durch einen kiirzeren konischen 
Pfahl mindestens ebenso erreicht wird. Dazu kommt noch die starkę 
Verdichtung des Bodens, die im ganz schlechten Grunde noch dadurch 
erhOht wird, dafi in das vorgetriebene Loch nicht Beton, sondern Kies 
oder Schotter gefiillt und das Rohr in diesen Kiespfahl nochmals vor- 
getrieben wird, was sich zwei- oder dreimal wiederholen iafit. Da bei 
jeder schwebenden Grundung, sowohl bei langen, wie auch bei kurzeń 
Pfahlen, durch die Belastung Setzungen auftreten, ist es auflerordentlich 
wichtig, diese an allen Teilen des Bauwerks gleich grofi und innerhalb 
der zulassigen Grenzen halten zu konnen. Es wird deshalb jeder Pfahl 
fiir die g le iche  Einzellast, in der Regel rd. 20 t, ausgefuhrt und seine 
Tragfahigkeit fortlaufend nicht nur durch die Eindringungstiefe, sondern 
auch durch Aufnahme seines Schwingungsdiagramms gepriift. Durch ein 
solches werden die Schwingungen des Pfahles bezw. des Bodens unter 
der Einwirkung von Rammschiagen bestimmter Hóhe sichtbar gemacht. 
Sobald die Schwingungen ein gewisses Mindestmafi eireicht haben, wird 
die Rammarbeit unterbrochen. Ober die Auswertung des Diagramms 
und iiber die Formel, nach der die Tragfahigkeit berechnet wird, macht 
die Firma keine Mitteilung; sie soli auf Grund mehrfach angestellter Be- 
lastungsproben gefunden sein und die Gewahr einer bestimmten Tragkraft 
fiir jeden Pfahl geben.

Die Ausfiihrung geschah bisher mit einem verhaltnismafiig leichten 
Rammgerat. Das Verfahren hat schon in sehr schlechtem Boden An
wendung gefunden und soli sich dort gut bewahrt haben. In Deutschland 
ist es meines Wissens nur wenig bekannt und nur vereinzelt zur Aus- 
fiihrunggekommen, so an einigen Festpunkten derRohrbahn des Walchensee- 
werkes, wo eine Verdichtung des Baugrundes angestrebt werden mufite. 
Die besprochene Pfahlart diirfte unter Verhaltnissen, die der ihr zugrunde 
liegenden Absicht entsprechen, Beachtung verdienen und dann gegeniiber 
einer Grundung mit Reibungspfahlen Ersparnisse ermOglichen. D u li.

Vom Bau der neuen Untergrundbahn in New York finden sich bereits 
in der „Bautechnik” 1926, Heft 51, eine Reihe von Angaben. Im folgenden 
sei nach einem neueren Berichte von L. W h ite  in Eng. News-Rec. noch 
der R e g e ląu e rsch n itt  fiir die Auszimmerung der Baugrube und die 
Absteifung der behelfsmafiigen Strafiendecke wiedergegeben:

Wie aus der Abbildung ersichtlich, wird die Strafiendecke von vier 
50 cm (20”) hohen I-Tragern getragen, die in Langen von rd. 15 m in 
Richtung der Strafienachse verlegt und zu je zwei in Abstanden von 
76 cm verstrebt sind. Es geschieht dies abwechselnd durch 20 X  25 bis 
25 X  25 cm starkę Holzbalken, die —  sorgfaltig unterklotzt —  auf dem 
unteren Flansch der I-Tr3ger aufliegen, sowie durch eiserne Rundanker
0  19 mm, die an die Stege geschraubt sind. Die Trager sind mOglichst 
nahe unter Strafien-O.-K. verlegt, um die im Strafienkorper befindlichen 
Leitungs- usw. Anlagen nicht zu stOren, und sind, um seitliche Ver- 
schiebungen zu verhindern, an den StSfien leicht verlascht. Das Problem 
der Abfangung der beiden Strafienbahngleise in Strafienmitte bei gleich- 
zeitiger Erzielung eines geniigenden Arbeitsraumes fiir den Lćiffelbagger-

Abb. 4.
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Taetrieb wurde in der Art gelost, 
•daB man vor dem endgiiltigen 
Aushub im voriaufigen Ausbau 
und in Abstanden von 3,05 m 
30,6 m lange I-Trager von 61 cm 
<24") Hohe auf 30 X  30 cm 
starken Holzpfosten verlegte und 
mit diesen fest genug verband, 
um das Ganze durch gelegent- 
liche Stijfie des Baggers nicht 
verschieben zu lassen.

Die weiteren Einzelheiten 
■der Absteifung sind aus der Ab- 
bildung zu entnehmen. Ki.
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Frischluft- und Rettungs- 
kammern unter Tage. Obwohl 
in den Bergwerksbetrieben die 
Sicherheitsmafinahmen nachMOg- 
lichkeit vervollkommnet und 
fortlaufend verbessert werden, 
kommt es doch noch immer 
vor, dafi bei Schlagwettern und Grubenbranden Bergleute lange Stollen 
und Querschlage gliicklich bis zum FuBe des Forderschachtes zuriicklegen 
konnten, um hier —  wenn der Forderbetrieb zeitweise unterbrochen wrar — 
■eine Beute der Giftgase zu werden.

In einem hierauf beziiglichen Bericht in Coal Age vom 30. 12. 1926 
Avird ais zweckmafiige und verhaltnismaBig einfache VorbeugungsmaBnahme 
empfohlen, einen Teil der erweiterten Schachtmiindung ais Frischluft- 
und Zufluchtkantmer auszubauen und damit in Fallen der Not sowohl 
Rettung wie Hilfeleistung erheblich zu erleichtern. Die Abbildung zeigt 
eine derartige Anlage der Bell & Zoller Kohlengrubengesellschaft auf 
•Grube Zeigler II in Zeig- 
ler, JU.:

Die Schachtmiindung 
^nthiilt drei Abteilungen, 
von denen die eine den 
Personen- und Gerateforder- 
korb, eine zweite am nórd- 
Jichen Ende des Schacht- 
querschnitts eine Treppe 
und die dritte, dem Trep- 
penflur gegeniiber gelegene 
•den Ventilator aufnimmt. In 
der genannten Grube teilt 
sich die Beliiftungsleitung in der Nahe des Ventilatorschachtes in zwei 
Arme, dereń einer durch einen Schragstollen mit dem Hauptfórderstollen 
verbunden ist; hierbei sei erwahnt, daB im Grubenbezirk .Illinois fiir die 
Riickleitung der zugefiihrten Frischluft die Fórderstollen benutzt zu werden 
pflegen. Etwa 9 m rechts und links des Personen- und GeratefOrder- 
schachtes sind die Wandę etwa 30 cm gegen die des iibrigen Stollens 
-zuriickgesetzt und sorgfaltig in der genannten Starkę mit Beton verkleidet. 
An beiden Stirnseiten dieser Verkleidung werden feste hOlzerne, eisen- 
beschlagene Klapptiiren eingehangt. In geschlossener Stellung schliefien 
•diese Klapptiiren den ganzen Raum yon der iibrigen Grube vollig ab und 
•bilden einen Zufluchtsraum fiir die Oberlebenden einer Katastrophe sowie 
*eine erste Arbeltsbasis fiir die Rettungsmannschaft. In dem Verbindungs- 
•Schragstollen sind ebenfalls zwei Tiiren eingebaut, die beide mit Regel- 
.schieber versehen sind und in geschlossener Stellung eine vt>llig dichte 
Luftkammer bilden; mit Hilfe der Regelschieber kann jedoch durch diese 
Kammer hindurch auch der Zufluchtsraum an der Schachtmiindung fort- 
3aufend mit frischer Luft versorgt werden. Ki.

Beschleunigte Brflckenauswechslung. In der Nahe von Granite, 
ildaho, U. S. A., ist fiir die Northern-Pacific-Eisenbahngesellschaft eine 
Briickenverstarkung mit den einfachsten Mitteln in sehr kurzer Zeit aus- 
.gefiihrt worden. Wie Eng. News-Rec. berichtet, mufite der 356 m lange 
eingleisige Viadukt (grofite Hohe rd. 35 m) infolge Erhohung der Lokomotiv- 
achslasten (von 15 t im Baujahr 1893 auf 27 t) teilweise erneuert werden. 
Wahrend die schmiedeisernen Turin- 
fachwerkpfeiler durch Aufnieten von 
U-Eisen verstarkt werden konnten, 
mufiten die Oberbauten (11 mit 18,6 m 
und 12 mit 9,4 m Spannweite) yiillig 
ausgewechselt werden. Die neuen Ober
bauten hatten zwei vollwandige Haupt
trager; an Stelle des bisherigen
Schwellen oberbaues auf Langstragern 
wurde, was besonders beachtenswert 
ist, eine Betonfahrbahntafel mit Schotter- 
bettung vorgesehen, und zwar wurde 
-zwecks móglichst schneller Montage
die Betonfahrbahntafel in einzelne, 
werkstattmaBig vorher hergestellte 
4,27 X  1.50 m grofie Tafeln auf- 
gelOst' (Abb. 1). Die Aufstellung ge
schah in einfacher Weise mil Hilfe
.zweier fahibarer Auslegerkrane, die 
einen alten Bruckeniiberbau ein-
■schliefilich samtlicher Verbande und

—V‘_r4Jn

Gleise abhoben und nach Verschieben in der Bruckenachse um etwa die 
halbe Spannweite auf einen kleinen Wagen setzten, so dafi er abgefahren 
werden konnte (Abb. 2). Der umgekehrte Vorgang spielte sich dann fiir 
den neuen Oberbau ab, der jedoch ohne Fahrbahntafel, Bettung und Gleis 
zunachst eingebaut wurde. Die vollstandige Auswechslung einschliefilich

flufsicht

Schnitt C-D

fur Kranhaken 
---- T T '

' fiussporung furNietkopfe'S^

Abb. 1. Schnitt A-B Ent̂ u n 3

Aufbringen der Betonfahrbahnplatten und Herstellung des Gleisanschlusses 
erforderte fur eine 9,4 m weite Óffnung nur eine Zugpause von rd. 21/2, 
fiir eine 18,6 m weite Óffnung eine Zugpause von rd. 4 Stunden. Dr. R. B.

Feuchtigkeitsgehalt und Festigkeit von Eschenholz und Sperrholz.
Im „Maschinenbau" 1926, Heft 21, berichtet Oberingenieur W. H o fm ann , 
Kronstadt, iiber die Ergebnisse seiner Versuche mit verschiedenen Holzern, 
insbesondere mit Eschenholz und Sperrholz.

Der Feuchtigkeitsgehalt von E schenho lz  wurde in Wiirfeln von etwa 
50 cm Kantenlange festgestellt. Die Wiirfel wurden im elektrischen Ofen 
mehrfach (5- bis 7 mai) getrocknet, wobei sie 30 Minuten lang von heifier 
Luft allseitig bestrichen w'urden. Das spezifische Gewicht betrug im 
ungetrockneten Zustande 0,58 bis 0,611, der Feuchtigkeitsgehalt wurde zu 
4,4 bis 8,5 °/0 ermittelt. Die Biegungsfestigkeit von 2 X  2 cm starken 
Staben betrug dB’ =  1040 bis 1290 kg/cm2, das Elastizitatsmafi E =  135500 

bis 145 000 kg/cm2.
Der Feuchtigkeitsgehalt von S perrho lz  aus Birke wurde an 1, 1,4, 

2,2, 2,5, 3, 3,5, 4 u. 5 mm dicken, 20 mm breiten Hólzern festgestellt. 
Das spezifische Gewicht betrug 0,66 bis 0,75, die Anzahl der Trocknungen 
4 bis 8 , der Feuchtigkeitsgehalt 5,2 bis 7,8, i. Al. 6,8 °/0.

Abb. 2, Einbringen eines Oberbaues von 18,6 m Spannweite.
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Baustahl nicht mOglich gewesen waren, sondern auch eine Kostenersparnis 
von etwa 150 000$.

Aus den Ergebnissen der umfassenden und sorgfaltigen Material- 
versuche bringt die nachstehende Tafel die Hauptangaben fiir die Zusammen- 
setzung und die Festigkeitszahlen des verwendeten Stahls.

Z u s a m m e n s e t z u n g .

Bestandteile Vorgeschrieben

%

Aus 65 Proben 

ermłttelter Durchschnltt

%

Kohlenstoff . . . . max 0,40 0,353
S il iz iu m .................... . | min 0,15 0,275
M a n g a n .................... max 1,00 0,761

max 0,05 0,038
max 0,04 0,18

Z u g fe s t ig k e it  as -= 5625 bis 6680 kg/cm2 6037 kg/cm2
F lie f ig re n ze  as = 2930 bis 3734 kg/cm2

L an ge nan de ru ng  8 =  17,5 % 21,38 %  . w
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Die Bindefestigkeit der einzelnen 20 mm breiten Sperrholzlagen 
betrug bei 4 cm2 Leimflache:

• Dicke Bruchlast Bruch fand
mm kg | kg/mm- statt in

i 60 ! 15 Schnittstelle
1,5 70 17,2 Leimflache
2 68 17 Schnittstelle
2,5 72 : 18 Schnittstelle
3 60 15 Schnittstelle
3,5 85 i 21,2 Leimflache
4 80 20,0 Schnittstelle

Versuche mit Sperrholz auf Wasserbesfandigkeit zeigten, dafi gutes 
Sperrholz 8 Stunden in kochendem Wasser liegen kann , ohne daB die 
Leimstellen aufweichen; allerdings zeigt das Sperrholz selbst an seiner 
Oberflache Erhohungen, wie sie bei jedem Holz auftreten, wenn es be- 
feuchtet wird. In feuchtem Zustande liefi sich das Sperrholz bis zu den 
kleinsten Halbmessern biegen; wurde es in dieser Form gehalten, so 
behielt es sie nach dem Trocknen mit geringer Abweichung bei.

In trockenem Zustande liefi sich Sperrholz in allen Fallen auf einen 
Durchmesser gleich der 100-fachen Dicke biegen, ohne daB sich Spriinge 
zeigten; solche machten sich erst bemerkbar bei einem Durchmesser gleich 
der 32- bis 38-fachen Dicke.

Bemerkenswerte Eisenhochbauten in Silizium-Stahl sind die 
fiir das Richmond-Werk der Philadelphia Electric Co. hergestellten eisernen 
Tragwerke, iiber die F. N. Kneas in Eng. News-Rec. vom 16. Sep
tember 1926 berichtet und von denen in Abb, 1 u. 2 das etwa 37 m

Zuschriften an die Schriftleitung.
Selbsttatige Heber an italienischen Wasserkraftanlagen. Das

Stettiner Ingenieurbureau J. H eyn  hat in einer Zuschrift an die Schrift
leitung der „Bautechnik” darauf aufmerksam gemacht, dafi die selbsttatigen 
Heberanlagen, die in Heft 44 des Jahrgangs 1926 auf S. 648 besprochen 
worden sind, nach eigenen Entwiirfen und italienischen Patenten der 
Firma ausgefiihrt worden seien, was aus den zur Ver0ffentlichung benutzten 
Unterlagen leider nicht zu ersehen gewesen war. Es ist erfreulich zu 
erfahren und von allgemeinem Interesse, daB deutsche Ingenieure mafi- 
gebend beim Bau der italienischen Wasserkraftanlagen beteiligt gewesen 
sind, die zu einer Zeit ausgefiihrt worden sind, ais in Deutschland die 
Bautatigkeit infolge der Ungunst der politischen und wirtschaftlichen 
Verhaitnisse stark gehemmt war. Fiir kiinftige Wasserbauten in Deutsch
land kann es nur von Nutzen sein, dafi auf diese Weise die Kontinuitat 
der Bau- und Betriebserfahrungen auf dem in starker Entwicklung be- 
griffenen Gebiete der selbsttatigen Entlastungsanlagen auch in Deutschland 
trotz verminderter Bautatigkeit gewahrt werden konnte.: Diese Tatsache sei 
nachtraglich mit Genugtuung zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Gr.

Patentschau.
Bearbeitet von Regierungsrat D onath .

Selbsttatige, durch den Wasserdruck gesteuerte Stauklappe fiir 
Uberliiufe. (Ki- 84a, Nr. 438667 vom 23.2. 1924 von M asch in e n b au  
A.-G. vorm als  S tarkę & H o ffm ann  in Hirschberg in Schlesien.) — 
Zum Heben und Senken der Wehrklappe wird ais bewegende Kraft 
lediglich die dem Aufstau entsprechende Wassersaule verwendet, ferner 
greift die Kolbenkraft an der Klappe in solchem Abstande vom Klappen-

drehpunkt und in solcher Rich
tung an, dafi bei sinkender 
Klappe das durch den vollen 
Wasserdruck ausgeiibte aufrich- 
tende Moment wachst, und zwar 
derart, dafi jedem Sinken der 
Klappe ein Steigen des Aufstaues 
entspricht. Durch einen Saug-- 
korb 15 und eine Rohrleitung 1 
wirkt dei Fliissigkeitsdruck des 
Oberwassers auf den Kolben 2; 
die Kraft wird weitergeleitet durch 
die Kolbenstange 3 und die 
Triebstange 4 , die an der Wehr
klappe angreift. Die Seitenkraft 
der Stange 4 wird durch eine 
Rolle 5 auf die Schiene 6 iiber- 
tragen. Die Druckseite des Zylin- 
ders 9 ist sowohl mit dem Ober- 
wasser wie mit dem Unterwasser 
durch die Rohrleitungen 1 und 10 

verbunden; bei selbsttatigem Betrieb ist der Schleber 11 gedffnet,. 
Schieber 12 geschlossen. Soli die Klappe bei einer Wasserhohe unter
halb des Stauziels niedergelegt werden, so wird Schieber 11 geschlossen,, 
Schieber 12 geóffnet. Das Druckwasser entweicht dann mit geringer 
Geschwindigkeit aus dem Zylinder, die Klappe legt sich allmahlich 
nieder und bleibt auf Unterstiitzungen im Mauerwerk ruhen.

Abb.

weit gespannte Bogendacb iiber der Turbinenhalle wiedergegeben ist. Im 
ganzen sind fiir das Schalthaus, das Kesselhaus und die genannte Turbinen
halle rd. 11 000 t Baustahl erforderlich gewesen; davon waren 80001 
Silizium-Stahl, der fiir samtliche Haupttragteile, Kranbahntrager und dergl. 
ausschliefilich zur Verwendung kam.

Die hdhere Festigkeit und Fliefigrenze des Silizium-Stahles ermóglichte 
nicht nur die vom Ssthetischen und Betriebs-Standpunkte erwunschten 
grofien Spannweiten und QuerschnittsbeschrSnkungen, die bei gewóhnlichem
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