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DIE BAUTECHNIK
BERLIN, 11. Juni 1937 Heft 25

Alle Rechte vorbehalten.
Versuche und Erlauterungen 

zu den Richtlinien fur die Prufung von Beton auf Wasserundurchlassigkeit.1)
Bericht erstattet von Otto Graf und Kurt Walz, Stuttgart.

Vor der Aufstellung der Richtlinien fflr die Prflfung von Beton auf 

Wasserundurchlassigkeit Ist die Prflfung des Betons auf Wasserundurch

lassigkeit auch ln Deutschland In mannlgfaltiger Weise durchgefflhrt 

worden. Die Herstellung der Probekórper, ihre Abmessungen, die Be- 

handlung der Probekórper, die Dauer der Belastung durch Wasserdruck, 

•die Hóhe des Wasserdrucks usw. waren so verschleden, daB ein Vergleich 

der Ergebnisse der an verschledenen Orten durchgefflhrten Untersuchungen 

nur selten móglich war. NaturgemaB war diese Entwicklung entstanden 

durch die Mannlgfaltlgkelt der Aufgaben, die mit den Prflfungen auf 

Wasserundurchlassigkeit verbunden waren.

Um die Anwendung der Richtlinien entsprechend dem, was bei den 

Yerhandlungen ais zweckmafiig bezelchnet wurde, zu fórdern, hat der 
Deutsche Ausschufi fflr Eisenbeton den erstgenannten Berlchter beauftragt, 

durch Erlauterungen die Auffassungen wiederzugeben, die in den Richt

linien zur Geltung kommen sollen. Aufierdem war zu untersuchen, wie 

die in den Richtlinien geforderte Abdichtung der Probekórper zweckmafiig 

.geschieht.

A. Versuche flber das Yerhalten von Betonplatten 
mit verschiedenen Abdichtungen der Oberfiache bei der Prflfung 

auf Wasserundurchlassigkeit.
Die Im folgenden beschrlebenen Versuche entstanden nach Vorschl3gen 

■der Herren Prof. Dr. G rfln , Prof. K rflger sowie der Berlchter. Der 

Arbeitsplan Ist von einem Unterausschufi, bestehend aus den Herren 

Regierungsbaurat Am os, Prof. Dr. G rfln  und Prof. K rflger sowie dem 

erstgenannten Berlchter beraten worden. Der Arbeitsausschufi genehmigte 

•die Ausfflhrung in seiner Sltzung vom 25. Mai 1935.

I. VersuchskOrper.

Die Versuche wurden mit zwei Betonarten ausgefiihrt; Beton A war 

-wenlger durchiassig ais der Beton B. Dieser Unterschied wurde durch 

-verschiedene Kornzusammensetzung und durch verschiedenen Wasser- 

zusatz erreicht. Der in beiden Fallen weich angemachte Beton bestand 

aus Portlandzement N, Rhelnsand 0 bis 3 mm, Moranesand (Illersand) 

■3 bis 7 mm sowie aus Rheinkies 7 bis 30 mm. Das AusbreltmaB wurde 

fur Beton A und fflr Beton B zu je rd. 44 cm gewahlt. In 1 m3 fertlg 

verarbeltetem Beton waren enthalten

bei Beton A Beton B

189 196 kg Zement,
1887 1727 kg Sand und Kies,

204 247 kg Wasser.

Der Wasserzementwert betrug 1,08 bei Beton A und 1,26 bei Beton B.

Die Kórnung der Zuschiage des Betons wies folgende Antelle auf:

0 bis 0 bis 0 bis 0 bis 0 bis 0 bis ; 0 bis
0,2 mm 1 mm 3 mm 7 mm 15 mm 30 mm [ 40 mm

% % % °/o % % 1 %

bei Beton A . . 4 27 35 51 77 99 i 100
bel Beton B . . 6 45 55 71 86 100 1 —

Die VersuChskórper waren 12 cm dlck. In der Regel handelte es sich 

um ąuadratlsche Platten von 20 cm Seiteniange; auBerdem sind rundę 

Proben mit 20 cm Durchm. hergestellt worden.

Ober die Verarbeltung des Betons und die Art selnes Einbringens 
wird unter II. berichtet.

Die Versuche mit den Betonkórpern sind ln sieben Gruppen ge- 

tellt (im folgenden I, II, IV, V und VII bis IX genannt), die sich 

durch die Art der Herstellung und durch die Art der Ummantelung 

■(Abdichtung der Oberfiache) unterscheiden. Dazu treten noch die 

Gruppen III und VI. Zur Gruppe III gehóren 4 cm dicke Platten aus dem 

Mórtel, der zum Abdlchten der Betonkórper der Gruppen I und II ver- 

wendet wurde. In der Gruppe VI folgte die Prflfung dflnner Schiamm- 

schichten, die zur Ummantelung von Betonplatten der Gruppe V angewandt 

worden sind. Zusammenstellung 1 glbt ln den Spalten 1 bis 5 einen 

uberbllck flber die gesamten Versuche.

’) Richtlinien fflr die Prflfung von Beton auf Wasserundurchlassigkeit 
1936, aufgestellt vom Deutschen Ausschufi fflr Eisenbeton. Berlin 1936, 
Wllh. Ernst & Sohn.

II. Herstellung der Versuchsk6rper. Aufbringen der Abdichtung.

1. G ruppen  I und II.

Die Versuchskórper wurden in liegenden und stehenden Holzformen 

hergestellt. Fflr die llegend hergestellten Platten wurde der Beton in 

zwei gleich hohen Schichten eingebracht; jede Schlcht ist durch 30 Stófie 

mit einem Holzstab und dann durch 30 Stófie mit einem leichten Holz- 

stampfer bearbeitet worden.

Die Form zu den stehend hergestellten Platten ist In Abb. 1 dar- 

gestellt. Auch hier wurde der Beton in zwei glelch hohen Schichten 

eingebracht; das Verdichten geschah wie bei den llegend hergestellten 

Platten; die Stampfarbeit war die glelche. Um schwachere Stellen in 

der Richtung des Wasserdruckes zu vermeiden, wurde bei den stehenden 

Platten vor dem Einbringen der zweiten Schicht der an der Stampffiache 

entstandene wasserrelche Beton der ersten Schicht auf rd. 1 cm Tiefe 

entfernt2). Nach dem Stampfen wurden die Platten mit feuchten Sacken 

bedeckt. Einen Tag spater wurden die Platten entformt und durch all- 

seitlges Abbflrsten mit einer Drahtbflrste von der Zementhaut befreit 

(ausgenommen die bei der Prflfung untenliegende Kreisfiache B von

10 cm Durchm., vgl. Spalte 5 der Zusammenstellung 1).

Die an den Platten vom Aufrauhen anhaftcnden losen Telle wurden 

entfernt und die Platten kurz in Wasser getaucht. Nachdem die Platten 

mattfeucht abgetrocknet waren, wurde mit einer Wurzelbflrste zahe Zement- 

schiamme an die mit Mórtel zu umhflllenden Flachen gerleben; hierauf 

sind die Platten der Gruppe I mit einer 2 cm dicken, jene der Gruppe II 

mit einer 5 cm dicken Mórtelschicht umhflllt worden.

Der Mórtel fflr die Ummantelung der Versuchskórper der Gruppen I 

und II bestand — abgesehen von der nachher genannten Ausnahme —  

aus 1 G.-T. Zement N, 1 G.-T. Flufisand 0 bis 3 mm und 1 G.-T Flufi- 

sand 3 bis 7 mm. Die Gesamtkórnung des Sandes setzte sich aus 

folgenden Anteilen zusammen:

0 bis 0,2 0 bis 1 0 bis 3 0 bis 7 0 bis 15 mm

5 40 52 96 100 % .

Die Kórnung lag damit im .besonders guten“ Berelch der in DIN 1045 

angegebenen Sandkórnung.

Die Steife des Mórtels war zunachst derart gewahlt, dafi das Aus- 

breitmafi auf dem kleinen Rfltteltlsch 125 mm betrug3). Mit diesem 

Mórtel sind die Kórper der Reihen la , 1 b, 1 d, 6a und 6b versehen worden.

Beim Ummanteln mit Mórtel wurde wie folgt verfahren. Die 2 

bzw. 5 cm dicke Abdichtungsschicht wurde in zwei Teilen (Teil I und II, 

vgl. Spalte 5 der Zusammenstellung 1) aufgebracht. Belspielsweise wurden 

die Platten der Gruppe II, mit der spater dem Druckwasser ausgesetzten 

Flachę 20 X  20 cm nach oben, auf eine ebene, mit Papier belegte Unter- 

lage gesetzt und mit einem auseinandernehmbaren, 17 cm hohen Holz- 

rahmen 30 X  30 cm nach Abb. 2 so umgeben, dafi der beschwerte Holz- 

rahmen einen allseltlgen Abstand von 5 cm von der Probeplatte hatte. 

Auf die von Zementschiamme frei gehaltene Flachę D  (vgl. Spalte 5 der 

Zusammenstellung 1) wurde unter Zwischenschalten einer weichen Papler- 

lage ein runder, gut elngefetteter Eisenkern4) nach Abb. 3 gelegt und 

mittels Bflgel und Schraube, wie ln Abb. 4 u. 5 angegeben, festgespannt. 

Der Mórtel wurde zunachst in zwei Schichten, je 5 cm hoch, an die 

Seitenflachen eingebracht und gut gestampft. Die Form wurde dann 

weiter bis 1 cm flber die obere Plattenfiache gefflllt und der Mórtel 
grundllch auf die obere Flachę und an den Kern angerieben und an- 

gestampft. Damit war erreicht, dafi der Mórtel an dieser, dem Wasser-

2) Diese Mafinahme ist seibstverstandlich nur fflr die vorliegenden 
Versuche zweckmafiig, weil es sich hier um die Abdichtung der Aufien- 
fiachen der Platten handelt. Vgl. auch unter B.

3) Naheres vgl. Zement 1928, S. 436.
4) Die Kerne sollen mit einer Fettschicht umhflllt werden, damit sie 

sich nach dem Erharten des Mórtels leicht entfernen lassen. Die Fett
schicht darf nicht zu weich sein, weil sie sonst beim Umstampfen 
mit Mórtel abgerleben wird. Bei Versuchen mit verschledenen Fetten, 
Wachsen usw. — die Kerne wurden auch mit Papier umhflllt —  ergab 
sich durch Elntauchen der vorher schwach geólten Kerne in eine hetfie 
Lósung von 5 G.-T. Unschlitt und 1 G.-T. Staufferfett eine Schicht, die 
den Anforderungen entsprach.
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Abb. 2. Holzrahmen 

zum Ummanteln der 

Platten mit 5 cm dlckem 

DlchtungsmOrtel.
(Mafie in mm.)

druck am stSrksten ausgesetzten Stelle zuverlassig an den Beton an- 

geschlossen wurde.

Nach weiterem Auffiillen des DlchtungsmOrtels und Verdichten bis 

zu einer SchichthOhe von rd. 5 cm wurde die OberflSche gemafi Abb. 6 

mit der Kelle so abgestrlchen, daB die MOrtelschicht am Kern etwas 

uberhOht war und nach dem Plattenrande etwas abfiel. Ungefahr eine 

Stunde spater wurde zur Errelchung einer ebenen Auflagerflache fiir den 

Dlchtungsring (vgl. Abb. 10) eine gehobelte Stahlplatte unter kurzeń Dreh- 

bewegungen mittig auf den Rand des Kerns satt aufgedriickt, vgl. Abb. 6. 

Das Ziehen des Kerns geschah am andern Tage durch Aufsetzen einer 

Brucke mittels Zugschraube, vgl. Abb. 7 u. 8 S).

5) Das in Abb. 7 dargestellte Aufsetzen der Brucke auf den Beton 
ist zweckmafiiger, weil beim Vorgehen nach Abb. 8 ein AbreiBen der 
Dichtungsschicht eintreten kann.
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Nach dem Wenden der Platte und Abspitzen (Aufrauhen) des Mantel- 

mórtels an der bisher untengelegenen Flachę wurde der Holzrahmen 

wieder so um die Platte gelegt, daB er rd. 5 cm hoher ais die Platte war. 

Das Aufbringen des Dlchtungsmórtels, Teil II, auf diese bei der Priifung 

untenllegende Flachę geschah ebenso, wie dies bereits fur die gegen- 

iiberliegende Flachę 20 X  20 cm beschrieben wurde (vgl. Abb. 9).

Die fertlg ummantelte Platte Ist in Abb. 10 im Schnitt dargestellt. 

Die mit I bezeichnete Schicht stellt den zuerst aufgebrachten Mantel 

und Schicht II den am andern Tage hergestellten MOrtelmantel dar.

Beim Mortel mit 125 mm AusbreitmaB (steiferer MOrtel fur dle 
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Abb. 3. Elsenkem zum Einsetzen in den 

MOrtel beim Ummanteln der Platten.
(Mafie In mm.)

Abb. 4. Ummanteln der Versuchskflrper>

Abb. 1. Holzform fflr stehend herzustellende Platten (MaBe in mm).
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Abb, 8. Ziehen des Kerns. Abb. 9. Aufbringen des MOrtels 

der Schicht II (vgl. Abb. 10).

3. G ruppe  IV.

Dle Platten dteser

Gruppe unterschleden sich 

von jenen der Gruppen I 

und II durch die Art des 

Anbrlngens des Selten-
mantels I, vgl. Spalte 5 

der Zusammenstellung 1.

In die Holzform nach 

Abb. 2 wurde ein beider- 

selts offener, 14 cm hoher 
Blechzylinder von 20 cm 

lichter Weite mlttig eln

gesetzt. Dann Ist ln

den Blechzylinder der zu 

prufende Beton In zwei 

Schlchten, in den Raum 
zwischen Holzform und 

Blechzylinder weich an- 

gemachter fetter MOrtel 

gefiillt und gestampft wor

den. Beton und Mantel- 
mórtel hatten 12 cm

Hohe. Der Blechzylinder 

wurde nach dem Stampfen 

des Betons und des MOr- 

tels unter leichtem Klopfen 

gezogen, ferner die Ober- 

flache an der Grenzstelle von MOrtel und Beton leicht gestampft. Dieses 

nochmalige Stampfen nach dem Ziehen des Blechzylinders geschah, 

weil Luft, dle zwischen MOrtel und Beton verbleiben konnte, damit entwich 

und weil der Beton und der MOrtel durch das Stampfen zu guter Ver- 

bindung gebracht wurden. Hierbel war besonders darauf zu achten, dafi 

sich der durchlassige Beton an der spateren AnschluBfuge Fx nicht mit 

dem DlchtungsmOrtel vermischte oder flber diesen hinwegfloB.

Das Aufbringen des oberen und unteren Abschlusses II und III 

(vgl. Spalte 5 der Zusammenstellung 1) folgte am zwelten und drltten Tag, 

so wie bel der Gruppe II fflr den Tell II des MOrtelmantels.

Bei dem soeben beschrlebenen Verfahren konnten die Platten nur 

llegend hergestellt werden. Ein arbeitsparender VorteIl gegenflber der 

Ausfflhrung bei Gruppe II bestand nicht, weil die Ummantelung ebenso 

wie dort in zwei ArbeltsgSngen hergestellt werden muBte; auBerdem 

entstanden zwei Arbeltsfugen F1 und F2, dereń obere besonderer Be- 

anspruchung durch das Druckwasser ausgesetzt ist.

Um festzustellen, ob bei dieser Art der Abdichtung — wenn flusslger 

Beton ummantelt wird —  besondere MaBnahmen nOtlg sind, wurde bei 

Reihe 3 Beton mit einem AusbreitmaB von g-=S6cm  (Wasserzement- 

wert ® =1 ,23 ) eingefflllt. Der Beton war sonst ebenso wie Beton A 

zusammengesetzt. Es konnte wie bei den KOrpern aus weichem Stampfbeton 

vorgegangen werden.
4. G ruppe  V.

Nach den Angaben in der Spalte 4 der Zusammenstellung 1 handelt 

es sich um stehend hergestellte Platten 20 X  20X 12  cm aus Beton B.

Abb. 6. Auflegen der Abgleichplatte 

auf den Kern nach Abb. 3 u. 4.

B-Beobadi-
tungsflache

Abb. 10. Platte mit 5 cm dickem 

MOrtelmantel in der Prflfeinrlchtung.

AuBerdem wurden dle 

Proben der Relhen lc und 

lew mit Z em en tb re i 

(Wasserzementwert 0,28) 

ummantelt. Das Umman- 

teln mit dem beweglichen 

Zementbrei erforderte nur 

lelchtes Stochem. Doch 

zeigten sich auch hler 

wieder an den Stampf- 

fugen undichte Stellen, 

die vermutllch von ein- 

geschlossener Luft, die ln 

der nur 2 cm weiten 

Schalung aus dem zahen 

Zementbrei schwer zu 

entfernen war, herrflhrten. 

Etwa zwei Stunden nach 

dem Einbrlngen hatte der 

elngefflllte Zementbrei 

dle Steife von knetbarem 

Ton. Der Zementbrei war 

Abb. 5. Versuchsk0rper ln der Form slchtbar geschrumpft und

nach Abb. 2, vor dem Ummanteln mit MOrtel. w*es klaffende Setz- und
Schrumpfrisse auf. Die 

Rlsse liefien sich durch Drucken der Oberflache mit der Kelle schlleBen; 

der Zementbrei wurde dabei wieder weltgehend bewegllch. Inwiewelt 

dle beobachteten Schrumpferscheinungen eine slchere Haftung der Ab

dichtung verhinderten bzw. zu den spater beobachteten Undlchtlgkeiten 

beitrugen, war nicht festzustellen. Obwohl die Platten der Reihen lc und 

lew feucht lagerten, traten bel der Prflfung zahireiche Rlsse in Er

scheinung.

SchlieBlIch wurden die KOrper der Reihe 7a mit flflssig angemachtem 

MOrtel ummantelt; sonst hatte der MOrtel gleiche Zusammensetzung wie 

bisher. Die Ummantelung 

mit flflssig angemachtem 

MOrtel lieB sich elnfach 

durchfflhren. Die Mantel- 

flachen erschlenen dicht.

2. G ruppe  III.

Um die zum Umhflllen 

der BetonkOrper verwende- 

ten MOrtel selbst auf Un- Abb. 7. Ziehen des Kerns.
durchlassigkeit zu unter-

suchen, wurden aus diesen MOrteln in llegenden Holzrahmen 4 cm dicke 

Platten 20X20 cm hergestellt. Die MOrtel —  weicher MOrtel der Reihe 6c, 

flflssiger MOrtel der Reihe 7b — wurden in die Formen mit der Kelle 

eingedrflckt und 30mal leicht mit einem Holzstampfer gestampft. Die 

Platten wurden nur an der spater dem Druck auszusetzenden Prflffiache D 
durch Abbflrsten von der Zementhaut befreit. Sonst erfuhren die Platten 

nach dem Entformen keine weitere Behandlung; sie lagerten bis zur 

Prflfung im Alter von 28 Tagen unter feuchten Rupfen.
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Beim Abdlchten der Platten der Re ihe  9 wurde an die aufgerauhten 

mattfeuchten Flachen der Platten im Alter von rd. 16 Tagen Zementbrei 

mit einem weichen Haarpinsel angetragen. Der Zementbrei bestand aus

5 G.-T. Portlandzement N und 2 G.-T. verdflnnter Tricosal-S III- 

Lósung 1:5 (w =  0,4). Der Brei zeigte die Konsistenz einer eingedickten 

Olfarbe; er lieB sich streichen. Dickerer Zementbrei lieB sich nicht hin-
reichend gleichmafiig an- 

tragen. Der Anstrich 

wurde im Abstande von 

einem Tag noch dreimal, 

also lnsgesamt vlermal, 

aufgetragen. Beim An- 

tragen des Anstrichs an 

die Platten erwles sich das 

Aufhangen der Platten 

nach Abb. 11 ais zweck- 

mafiig6).

Wahrend des Erhar- 

tens des Anstrichs lager- 

ten dle Proben sorgfaltlg 

geschfltzt unter feuchten 

Rupfen.

Beim Abdichten der 

Platten der Re ihe  10 

wurde ahnlich yerfahren; 

jedoch wurde der Belag 

mit einer Sprltzplstole bei 

Anwendung von PreBluft 

mit 4 atu aufgespritzt. 

Die Spritzmasse war aus 

600 g ,Tricosal-S III- 

Schiamme-Grflnau, grau“ 

und 340 cm3 ,Tricosal-S 

III-Lósung“ 1:5 angerflhrt 
(w =  0,57). Die Konsistenz war der von streichfertiger Olfarbe ahnlich7). 

Der Dflsenabstand betrug rd. 20 cm. Es wurde so lange gespritzt, bis 

AbflieBen festgestellt wurde. Nach einem Tage wurden die Platten noch 

einmal gespritzt.

Bei Re ihe  11 wurden dle Platten mit einer Schlcht aus bituminóser 

Schmelzmasse abgedichtet. Bei diesem Verfahren muBten die nach den 

Richtlinien feucht aufbewahrten Platten zunachst vor dem Aufbringen der 

Dlchtungsmasse oberflachlich getrocknet werden. Dies geschah im Alter 

von 15 Tagen durch Trocknen mittels HeiBluft und durch vorsichtiges 

Abstrahlcn mit der Lótlampe. Im ganzen handelte es sich dabei um eine 

Behandlung, die auch bel vorsichtlger Ausfflhrung fflr Beton wesensfremd 

ist. Auf dle getrockneten Flachen wurde ein Voranstrich aus Inertol 49 

mit dem Pinsel aufgetragen. Das Aufbringen der heifien Schmelzmasse 

geschah elnige Stunden spater mit Pinsel und Spachtel. Infolge raschen 

Erstarrens der Schmelzmasse auf den Flachen war es schwer, diese in 

gleichmafiiger Schicht aufzubringen. Dies konnte erst durch nachtragliches 

Glatten mit heifien Eisen und Erwarmen mit der Lótlampe erreicht werden. 

Die so aufgebrachte Schlcht war 3 bis 5 mm dick. Kurz nach dem Einbau 

der Platten in dle Prflfeinrichtung (Alter 28 Tage) wurde die Belagschicht 

durch dle Pressung der Dichtungsringe seltlich abgedrflckt. Die Masse 

war zu spróde und lóste sich um die Ringe schalig ab. Nach dem Ent-

u) An Stelle der verwendeten Stahlkerne nach Abb. 3 kónnen zum 
Freihalten der Flachen D  und B in diesem Falle Holzkerne benutzt werden, 
auf denen die Platten nach dem Anstreichen abgesetzt werden.

7) Eine mit weniger Flfissigkeit angemachte Masse lieB sich nicht 
mehr spritzen. Beim lebhaften Mischen wurde dle Masse schaumig.

fernen dieser Dlchtungsschicht —  sie sprang unter leichten Hammer- 

schlagen vom Voranstrich ab —  und erneutem Voranstrich wurde eine 

Schlcht aus einer Mischung von I Teil Palesltschmelzmasse und 1 Teil 

Igas-Vergufimasse aufgebracht. Die Schicht war 4 bis 5 mm dick und 

weniger spróde ais die nur aus Schmelzmasse bestehende Schicht.

5. G ruppe  VI.

Um die Durchlassigkeit der gespritzten Belage zu verfolgen, wurde 

auf durchlassige, 4 cm dicke, rauhe Mórtelplatten elnseltig zweimal ein 

Belag aufgespritzt, und zwar auf die Platten I und II (vgl. Spalte 1 bis 5 

der Zusammenstellung 1) die gleiche Masse wie bei den Platten der 

Reihe 10, und bei den Platten III und IV dle bei den Platten der Reihe 9

6. G ruppe  VII.

Die Proben der Reihen 8a und 8b 

erhlelten nach Abb. 12 ais seltliche 

Abdichtung einen Mantel aus 2 mm 

dickem Eisenblech. Der Zylinder 

war mit 2 cm Oberlappung an acht 

Stellen vernietet. Zwischen den ver- 

nieteten Blechen fand sich eine 

Dlchtung aus bituminierter Pappe8). 

In den Blechzyllnder wurde eine 2 cm 

hohe Holzschelbe eingelegt; dann ist 

der Zylinder bis 2 cm unter den 

Rand mit Beton gefflllt worden.

Einen Tag spater wurde die Holz- 

scheibe entfernt und der Abdichtungs- 

mórtel auf eine Stirnfiache wie bei 

den Gruppen I und II aufgebracht. 

Der Abdichtungsmórtel fur die andere 

Stirnfiache wurde nach einem wei

teren Tag angesetzt.

7. G ru p p e  VIII.

Die Platten 20 X  20 X  12 cm wurden nach Spalte 5 der Zusammen
stellung 1 nur auf der oberen Flachę mit einer 5 cm dicken Mórtelschicht 

yersehen. Die Flachę, auf die der Mórtel aufgetragen wurde, ist nach 

dem Aufrauhen (vgl. Gruppe I und II) und vor dem Antragen des Mórtels 

verschieden behandeit worden, um den EinfluB der Behandlung der 

Flachę auf dle Durchlassigkeit der Fugę zu untersuchen:

Bei R e ihen  5a und  5b wurde der DIchtungsmórtel auf die obeie 

Flachę gestampft, nachdem auf die mattfeuchte Betonfiache 

Zementschiamme aus 1 G.-T. Zement und 0,27 G.-T. Wasser ge- 

bflrstet war;
bei Re ihe  5c, nachdem die Flachę mattfeucht war; eine weitere 

Behandlung unterblleb;

bei R e ihe  5d ist der Mórtel auf die lufttrockene Betonfiache ohne 

weitere Behandlung gebracht worden;

bel R e ihe  5e auf die stark angenafite Flachę auch ohne weitere 

Behandlung.

8. G ruppe  IX.

Dle aus Beton A bzw. B hergestellten Platten der Reihen 4a und 4b 

wurden stehend hergestellt; sie erhielten keine Abdichtung. Die Zement- 

haut wurde durch Abbflrsten nur an der spater dem Druckwasser aus- 

gesetzten Flachę D  entfernt. (Fortsetzung folgt.)

®) Der Vorschlag von Prof. Grfln sah nahtlose oder geschweiBte 
Zylinder vor. Genietete Zylinder kónnen wiederholt verwendet werden, 
vgl. unter IV, 5.

Abb. 11. Aufhangen einer Platte 

zum Streichen oder Spritzen.

yerwendete Zementschiamme.

Druckwasser 
_ i__________ r r r T r r  S d M u n g s-

Mmantel
■żimBletfi

d̂eobotń/wgsflac/ie

Mafie in mm.

Abb. 12. Platte der Gruppe VII 

mit Blecbmantel.

Die Arbeiten der Reichswasserstrafienverwaltung im Jahre 1936.
Von Minlsterialdirektor ®r.=2>ng. cf;r. G&hrs.

(Fortsetzung aus Heft 22.)

7. R h e in g e b ie t.

Im Bereiche des W asserbauam  ts Wesel werden zur Zeit rd. IM ill. m3 

Boden aus dem Vorlande abgegraben (Abb. 76) und zur Anlage eines 

Delches verwendet, der rd. 14000 Morgen linksrheinischen Ober- 

schwemmungsgebietes vor Uberflutungen schfitzen soli. Dieser Bau, zu 

dessen Gesamtkosten von 2840000 RM die ReichswasserstraBenverwaltung 

787 000 RM zuschiefit, stellt eine Gemelnschaftsarbelt dar, dereń Finanzierung 

nur dadurch móglich war, dafi die im Interesse des Hochwasserabflusses 

notwendige Abgrabung des Vorlandes gleichzeltig den Delchboden lieferte.
Zur A bg rabung  deszu hoch aufgelandeten V o r la n d e sb e lM e h ru m  

am NIederrhein ist ein Arbeitsdienstlager eingesetzt, das bisher 185000 m3, 

d. h. etwa l/3 der Gesamtmenge, abgetragen und den Boden zur Ausfflllung 

eines Baggerloches verwendet hat. Durch diese Arbeit wird neben der Ver- 

besserungdes Hochwasserabflusses wertvollesKulturlandgeschaffen(Abb.77).

Infolge der gfinstigen Wasserfflhrung des Rhelns im Jahre 1936 hat 

sich die Fahrwasserrinne der in Ausfflhrung begriffenen N iedrigwasser- 

R eg e lu ng  des O b e rrh e in s  zwischen Kehl-Strafiburg und Istein-Basel 

weiterhin gflnstig ausgebildet, so dafi der Talweg nunmehr in der ganzen 

Baustrecke die pianmafiige Lage eingenommen hat und dle erstrebte Fahr- 

wassertiefe bis auf wenige Stellen erreicht worden ist. Die Entwicklung 

der Schiffahrt auf dem Rhein nach Basel hat infolgedessen erhebliche Fort- 

schrltte gemacht. Die flber den Rhein verfrachtete Gfltermenge stieg von 

812000 t im Jahre 1935 (gleich rd. 36%  der Gesamtgfltermenge) auf 

1319000 t im Jahre 1936 (gleich rd. 58°/0 der Gesamtgfltermenge).

An der Saar wurde im Rechnungsjahre 1936 aus den Mitteln, die ais

1. Teilbetrag fflr die Hochwasser-Regelungsarbeiten der Saar zwischen 

Lisdorf (Saarlautern) und Merzig in Hóhe von 1000000 RM bereitgestellt 

wurden, mit der Ausfflhrung des Durchstiches Saarfels unterhalb Rehlingen
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Abb. 77. Abgrabung des Rheinvorlandes bei Mehrum Abb. 78.
durch den Arbeltsdienst. Durchstlch bei Saarfels.

begonnen. Es ist dies ein Teil der Mafinahmen, die der Entwurf der 

Hochwasser-Regelung der Saar vorsieht. Diese soli dadurch erreicht werden, 

dafi verschiedene starkę Krummungen des Flufilaufes, insbesondere bei 

Saarlautern, bel Rehllngen und bei Merzlg durch Durchstlche begradigt 

werden. Der Zweck der Streckung des stark schiangelnden Stromschlauches 
ist weiter, den Mittel- und Hochwasserstromstrich zu verelnlgen, damit 

die schadlichen Aufiandungen der fruchtbaren Saarwiesen und Acker mit 

unbrauchbaren und zum Teil unmittelbar schadlichen oder sogar giftlgen 

Schwebe- und Slnkstoffablagerungen vermindert werden, die die Saar aus 

dem oberhalb gelegenen Industrlegebiet mitfflhrt. Durch die Grundrifi- 

gestaltung des begradlgten Strombettes soli ferner fflr den Ausbau der 
Saar-Wasserstrafie zu einem 

Groflschlffahrtwege nfltz- 

liche Vorarbeit geleistet 

werden.

Der ln diesem Jahre 

begonnene Durchstich bei 

Saarfels schaltet eine Saar- 

schleife von 1300 m Lange 
aus, dereń kleinster Halb

messer zur Zeit 110 m be- 

tragt, und in dereń Scheitel 

die Mflndung der Nied, 

eines nicht unbedeutenden 

Nebenflusses der Saar, liegt 

(Abb. 78). Die Lange des 

Durchstiches betragt 800 m, 

die Achse hat einen 

Krflmmungshalbmesser von 

500 m und schliefit ober-

ur.d unterhalb in geraden Strecken an das Saarbett an. Das oberhalb 

der Niedmflndung gelegene Saarbett wird in Hóhe des anschllefienden 

Gelandes verfflllt, wahrend das unterhalb gelegene Altbett offen bleiben 

mufi.

Von den 160000 m3 Aushubmassen werden rd. 140000 m3 im Hand- 

schacht gefórdert und damit rd. 300 Arbeitslose aus dem oberen Saartal 

etwa 9 Monate lang beschaftigt.

Gleichzeitlg mit der Herstellung des Durchstiches wird ein rd. 3 km 

langer Banndeich vor dem oberhalb gelegenen Dorf Rehllngen hergestellt, 

um fflr diese tlefgelegene und deshalb gefahrdetste Sledlung des Saartales 

einen wirksamen Schutz gegen diehaufigen undschweren Uberschwemmungs- 

schaden zu schaffen. Die Herstellung dieses Deiches aus einem Teil der 

Aushubmassen des diesjahrigen Durchstiches geschieht zunachst auf eine 

Teilstrecke, die Fertigstellung soli in Verbindung mit zwei Durchstichcn 

vor dem Dorf Rehllngen im nachsten Jahre folgen.

Fflr die vorgenannten Durchstlche bel Rehllngen ist der Neubau einer 

Saarbrflcke erforderlich. Um die Durchsticharbeiten im nachsten Jahre 

nicht zu behindern, wurde mit dem Bau dieser Strafienbrucke bereits 

begonnen. Die Brflcke wird ausgefflhrt ais Biechtrager (Gerbertrager) 

nach Bruckenklasse I mit einer Mlttelóffnung von 61 m l.W . und zwei 

seltlichen Hochwassćróffnungen von je 46,5 m. Die Grflndungsarbeiten 

der Pfeiier und Widerlager wurden im Herbst 1936 begonnen. Der eiserne 

Oberbau und die Fahrbahntafel werden im wesentlichen im Laufe des 

Rechnungsjahres 1936/37 fertlggestellt werden.

Da durch die Durchstlche bel Saarfels und Rehllngen Schwierigkelten 

in der Bewirtschaftung der Saarwiesen auftreten werden, weil die ein

zelnen Gemarkungen durch das neue Saarbett zerschnitten werden, ist 

fiir das ganze ln Betracht kommende Gebiet ein Umlegungsverfahren ein- 

geleltet worden.

Abb. 76. Abgrabung des Rheinvorlandes Im Bezlrk Wesel

8. D ie Rhein-M ain-Donau-V erb indung .

Die Arbeiten an der Rhein-Maln-Donau-Verbindung sind im Jahre 1936 

mit Haushaltmitteln programmgemafi fortgefflhrt worden. Allerdings war 

das Tempo der Arbeiten nicht gleich dem in den vorausgegangenen beiden 

Jahren, in denen noch betrachtliche zusatzliche Mittel fflr Arbeitsbeschaffung 
zur Verfflgung standen.

An der D onau ist im Jahre 1935 oberhalb Straubing bei Kagers eine 

nahezu 4 km lange Baustrecke (km 2325,4 bis 2321,6; s. Lageplan Abb. 79) 

in Angriff genommen worden, die wegen ihrer Krflmmungen fflr die Schiff- 

fahrt seit alters besonders ungflnstlge Fahrwasserverhaltnisse aufwies. 

Die Donau andert kurz unterhalb km 2323,0 Ihren im allgemelnen nach

Osten gerichteten Lauf und 

fliefit — eine sehr scharfe 

Kurve blldend —  nach 

Sflden gegen die Stadt 

Straubing zu. Die Folgę 

dieser ungflnstigen Flufl- 

lage war auch eine un- 

gflnstlge Ausbildung des 

Langenschnittes sowie der 

Querschnitte des Flufilaufes 

an dieser Stelle. Der Strom- 

strich drangte sich an die 

konkave Seite des Ufers, 

der Flufi grub sich hier ln 

die Tiefe und bildete ein 

schluchtartiges Bett von 

geringer Breite aus. Die 

oberhalb und unterhalb an

schllefienden Flufistrecken 

waren bei dem oberhalb der Enge vorhandenen Stau und der sich unter

halb anschllefienden Fiufibetterweiterung dauernden Aufiandungen aus- 

gesetzt und fur die Schlffahrt dadurch ebenfalls ungflnstig.

Die elgenartlge Flufiausbildung an dieser Stelle ist wohl mit darauf 

zurflckzufflhren, dafi die Donau an dieser Stelle im Mittelalter durch 

kflnstlichen Elngriff verlegt worden ist. Damals wurde das ursprflngllche 

Flufibett, die .Alte Donau', durch einen Damm, das sog. „Bschlacht", ab- 

gebaut, das etwas unterhalb des jetzlgen Krummungsscheitels der Donau 

liegt. Die Krone dieses Abschlufibauwerks liegt auf + 150 Straubinger

Pegel, d. h. bei einem niedrigsten Schiffahrtwasserstande (NSW) von + 0

am Straubinger Pegel wird der Abschlufibau bereits bel Fahrwassertlefen 

von mehr ais 1,50 m flber NSW flberstrómt. Dadurch entstehen sehr un- 

gflnstige Querstrómungen, die die Schlffahrt zwangen, hart am rechten 

ausbuchtenden Ufer zu fahren, um nicht Gefahr zu laufen, dafi die An- 

hanger flber das .Bschlacht" gerissen wurden. — Im Rahmen des Aus- 

baues der Donau zur GroBschiffartstrafie mittels Niederwasserregelung

wurde im Jahre 1935 der Ausbau dieser Teilstrecke in Angriff genommen.

Im einzelnen waren hierbei folgende Mafinahmen vorgesehen:

1. Beseitigung der Engstelle im Krflmmungsscheitel durch Abbaggerung 

des vorspringenden rechten Ufers und Herstellung einer Fahrrinne 
von genflgender Breite;

2. Verlegung des Fahrweges in der Krflmmung an die der natflrlichen 

Flufiausbildung entsprechende linkę Seite des Flufibettes;

3. Abbau der durch die Talwegverlegung entstehenden Oberbreite 

des Mittelwasserbettes durch ein Leitwerk;

4. Festlegung der Flufisohle ln der Schiffahrtrinne unterhalb des 

Krflmmungsscheitels durch Einbau von Grundschwellen;

5. Festlegung der Schiffahrtrinne in den oberhalb und unterhalb an

schllefienden Strecken durch Einbau von Niederwasserbuhnen.
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neue Langbauten 
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Buhnen

Grundschwellen

Um einen ungehinderten 

Schiffsverkehr zu ermógllchen, 

muBte zunachst durch Baggerung 

der neue Schiffahrtweg hergestellt 

werden. Vom 15. Oktober 1935 

ab wurde die Schiffahrt durch den 

neuen Fahrweg am llnken Ufer 

gefiihrt und der alte Fahrweg durch 

den SteinvorfuB des kilnftigen Leit- 

werks abgesperrt. Im Jahre 1935 

wurde ferner das ganze linkę Ufer 
durch Abpflasterung der Bóschun- 

gen und Einbrlngen von Steln- 

vorlagen gegen Wasserangriffe 

gesichert und der AbschluBbau des 

„Bschlacht' neu gepflastert. AuBer- 

dem wurden die vorgesehenen 

Sohlenslcherungen mlttels Grund

schwellen durchgefflhrt sowie die 

am llnken Ufer vorgesehenen 

Buhnen geworfen.

Das Jahr 1936 brachte ais 

Hauptarbeit die Ausbaggerung des 

Schiffahrtweges oberhalb und 

unterhalb der Krflmmungsstrecke 

und seine Festlegung durch Nleder- 

wasserbuhnen. Ferner wurde das

vorsprlngende Eck gegenflber der Wundermflhle abgebaggert, das an- 

schlleBende Leltwerk geschflttet und dieses sowie das unterhalb beflnd- 

liche rechte Ufer durch Pflasterung gesichert (Abb. 80).

Trotz der ungunstigen Wasserfflhrung des Jahres 1936 gelang es, 

die Baumafinahmen bis auf gerlnge Restarbelten fertlgzustellen.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rd. 1 800 000 RM. Hiervon 

treffen auf den Ankauf von Wasserbausteinen 430 000 RM. Auf der Bau

stelle angefallen sind rd. 51 000 Tagschichten. Gebaggert wurden Ins- 

gesamt 353 000 m3.

Nach den bisher durchgefflhrten FluBaufnahmen haben sich die durch- 

gefflhrten Arbeiten vollauf bewahrt.

Wahrend des W ln te rs  1935/36 traten im Staugebiete der Kachlet- 

stufe zwei E lspe r loden  im Dezember 1935 und Februar 1936 auf. 

Beide Perioden waren nur von kurzer Dauer; die erste trat bei Nleder- 

wasser vom 23. bis 29. Dezember 1935 ein, die zweite dauerte vom

10. bis 17. Februar 1936 nach Ablauf eines kleineren Hochwassers bei 

hóheren und mittleren Wasserstanden. Besondere Schwierigkeiten in der 

Eisbeseitigung und Eisabfuhr traten nicht auf. Es lag dies ln erster Linie 

an der Kurze der beiden Eisperioden, wodurch eine starkere Elsbildung 

ln der Donau und damit eine grOBere Eisversetzung sowie Eisverstopfungen 

und EIsstoB im Stauraum nicht zur Entwicklung gelangten. Es fand ledig- 

llch eine Bedeckung des Stausees mit Kern-, Schollen- und Packeis statt, 

das von den drei eingesetzten Eisbrechern ohne Schwierigkeiten zerbrochen 

und abgefflhrt werden konnte.

Die M a in k a n a lis ie ru n g  nahm einen ungestórten Fortgang. Der 

Maln fflhrte nur im Januar 1936 ein mittleres Hochwasser von 390 cm 

Lohrer Pegel und brachte Im flbrlgen nur kleinere Anschwellungen, die 

die Grenze des Mittelwassers kaum flberschritten.

An der Stauanlage Faulbach ist seit Juli 1935 der Vollstau her

gestellt. Der Stau dieser Anlage reicht bis zu der badlschen Stadt Wert- 

helm. Im Laufe des Jahres wurden im Berelch der unterhalb gelegenen 

Staustufen Miltenberg, Freudenberg und Faulbach und im Unterwasser 

der oberhalb anschlieBenden Staustufe Eichel noch fehlende Baggerungen

1000171 Abb. 79.

Nledrlgwasserregelung

der Donau. . f V

Teilstrecke Kagers. '

Straubing

in der GroBschlffahrtrinne ausgefiihrt. Damit sind samtliche sechs Stau- 

anlagen zw ischen  A scha ffenbu rg  und W erthe im  im wesentlichen 

vollendet und die M a in k a n a lis ie ru n g  auf dieser 71 km langen Strecke 

b e tr le b s fe rtlg . Die Bauten dieser Strecke sind In den frflheren 

Berlchten bereits eingehend behandelt worden. Dagegen soli nach- 

stehend eine kurze Zusammenfassung flber die umfangreichen Fahrweg- 

baggerungen gegeben werden.

Die GroBschlffahrtrinne wird fflr 1500-t-Schiffe mit einer Fahrwasser- 

tlefe von 2,5 m unter hydraullschem Stauspiegel hergestellt. Bel den 

gewahlten, durch das Ufergelande bedlngten StauhOhen erstreckt sich die 

Baggerung fflr die Schiffahrtrinne auf fast die Halfte der einzelnen 

Haltungen. Die Breite der GroBschlffahrtrinne betragt normalerweise 

36 m, an den Kiflmmungen je nach dereń Halbmesser bis zu 42 m. 

DIe Sohle der GroBschlffahrtrinne verlauft In den unteren Staustufen In 

einem Gefaile 1 : 20000; in den oberen Haltungen ist sie waagerecht 

angeordnet worden.
In den einzelnen Staustufen wurden gebaggert:

O b e r n a u ................................... rd. 126 000 m3

K le lnw alls tad t..............................  57 000 „

K lingenberg.............................. ....  163 000 ,

M ilte n b e rg .............................. „ 80*000 ,
Freudenberg...................................  118 000 ,

F au lb ach ........................................  115 000 „

E ic h e l .............................. ..... . . 186 000 „

zusammen rd. 845 000 m3.

Davon treffen rd. 138 000 m3 auf geschlagenen Buntsandsteinfels. In der 

Haltung Obernau wurde roter Letten mit eingelagerten rótlichen Schichten, 

grauer und gelber Letten angetroffen, in den flbrlgen Haltungen bestand 

das Baggergut aus Kies, Sand, mehr oder wenlger grobem Geróll. In

Abb. 80. Baustelle Kagers stromaufwarts gesehen.
Links das neue rechtseitige Leltwerk, der Schiffahrtweg verl3uft ganz rechts zwischen Inselrest und Ufer.
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den Haltungen Klingenberg, Freudenberg, Faulbach und Eichel fanden 

sich im Geróll zahlreiche Findlinge von 1 m3 bis zu 3 m3 EinzelgróBe.
Die Baggerarbeiten wurden samtlich, die Arbeiten fur das Zertrummern 

des gebundenen Abtrages gróBtenteils durch Unternehmer ausgefiihrt. 

Nur fur einen Teil des Felsrammens wurde ein vom Bauherrn beschafftes 

FelsmeiBelschiff verwendet. Der Natur des Baggergutes entsprechend 

muBten sehr kraftige BaggergerSte und fiir das Entfernen der Findlinge 
auch Greifer eingesetzt werden.

Bereits bei den ersten Stauanlagen Obernau und Kleinwallstadt hatte 

sich die Erkenntnis durchgesetzt, daB der Entwasserung niedrig gelegenen 

Geiandes, bei dem die Abfflhrung des Niederschlagwassers und der 

Grundwassersplegel durch den E&u der Stauanlage ungflnstig beelnflufit

sind, sei es durch offene Graben oder durch Dranungen, immer gewisse 

Mangel anhaften. Es wurde daher vorgezogen, selbst unter Aufwendung 

erheblicher Geldmittel die anfallenden groBen Baggermengen zur Auf- 

fflliung niedrig gelegenen Gelandes zu verwenden und dieses durch 

Abheben und Wiederaufbringen des Humus der landwirtschaftlichen 

Nutzung teils zu erhalten, teils neu zuzufflhren. Die neuen Auffflllungs- 

fiachen sind groBenteils Wiesen, die in dem engen Maintal besonders 

gesucht sind. Im Bereich der Staustufen Kleinwallstadt und Miltenberg 

wurden 23000 m2 Weidenpflanzungen angelegt. —  Insgesamt wurden 

zwischen Aschaffenburg und Wertheim durch Auffflllen von Altwassern 

und fiachen Uferstreifen rd. 140 ha an landwirtschaftiich nutzbaren Fiachen 

gewonnen oder vor Yersumpfung bewahrt. (Schiufi foigt.)

AHe RecMe Die Briickenbauten der Stadt Berlin in den beiden letzten Jahren.
Von Stadtbaudirektor Langer und Magistratsbaurat Emmrlch, Berlin.

(Fortsetzung aus Heft 22.)

f) Kaiserin-Augusta-Brflcke.

Der Umbau der Kaiserin-Augusta-Brflcke im Zuge der Kalserln- 

Augusta-Allee flber den Charlottenburger Verbindungskanal wurde not

wendig, um die bestehende Lastbeschrankung vor der Oiympiade auf- 
heben zu kónnen.

-  - ,  jcm am m u
" i  OicMung
3cm Zmentsdiuksdiichl 1-3

/kpm -

der Fahrbahn befindlichen Haupttrager betragt 13,32 m, ihr gegenseitiger 

Abstand 3 m (Abb. 18). Die Eisenbetonfahrbahnplatte hat im allgemeinen 

eine Dicke von 20 cm, unter den StraBenbahngleisen eine Dicke von 21 cm.

Der eingehend durchgearbeltete Entwurf, die alten schweiBeisernen 

Fachwerkbogenzwickeltrager (Abb. 19) durch stahlerne Rahmen zu ersetzen, 

konnte aus wirtschaftiichen Grflnden nicht zur Ausfflhrung 

kommen.

Die ausgefflhrte Eisenbetonrahmenbrflcke unter Bei- 

behaltung der alten Wideriager und Flflgelmauern zeigt 

Abb. 20.

Obgleich fflr die Durchfflhrung fast alier Olympla- 

Brflckenbauten nur sehr kurze Bautermine zur Verfflgung 

standen und zum Teil verkehrlich bedlngte Bauzustande eine 

Beschleunigung der Bauarbeiten durch Mehrschlchten nicht 

zulieBen, konnte —  wie erwahnt —  eine frlstgemaBe Fertig

stellung alier Bauvorhaben erreicht werden.

Abb. 18.

Ais Ersatz fflr den auszubauenden alten schweiBeisernen Uberbau 

wurden aus wirtschaftiichen Grflnden und mit Rflcksicht auf die Durch- 

fahrthóhe und die statischen Verhaltnisse der Wideriager Zweigelenk- 

rahmen aus Eisenbeton gewahlt (Abb. 17). Die Stfitzweite der acht unter

AuBer den Olympia-Brflckenbauten wurden noch weitere 

wlchtige Brflcken-Um- und Neubauten von der Stadt durch- 

gefflhrt.
Treskowbrflcke.

Die alte Treskowbrflcke In Berlln-Schóneweide flber die 

Spree bildete ais verkehrsreiche Verbindung zwischen Ober- 

und Nlederschóneweide bei einer Fahr- 

dammbreite von nur 7,50 m und einer

Gesamtlange von 160 m ein nicht langer 

tragbares Verkehrshindernls. Da das alte 

Brflckensystem eine Fahrbahnverbreiterung 

nicht zulleB, wurde ein neues Brflckenbau- 

werk hergestellt, das entsprechend den

anschlieBenden StraBenzflgen eine Fahr- 

dammbreite von 12 m erhielt. Die Entwurf- 

bearbeltung fflhrte zu einer Oberbrflckung 

der Spree entsprechend der alten Brflcke mit 

drei Offnungen von 37,50 + 78 4- 44,60 m 
Lange an der gleichen Stelle der alten 

Brflcke (Abb. 21). Der Uberbau ist eine flber 

alle drei Offnungen durchlaufende stahlerne 

Balkenbrficke mit zwei doppelwandigen Stahlhaupttragem mit zwischen- 

liegender Fahrbahn und auBen angehangten FuBwegen von einer Gesamt- 

breite von 22,30 m (Abb. 22). Fflr den FuBganger- und StraBenbahnverkehr

wurde wahrend der Bauzeit eine Notbrflcke errichtet. Mit seinen nur

Abb. 19. Abb. 20.
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Abb. 21.

1,10 m iiber die Fahrbahn 

herausragenden doppelwan- i—
dlgen Stahlhaupttr3gern r

kann das Bauwerk, dafi '

sich in einem schmalen ^  o
Band iiber die Spree zleht t  ̂  \ ^

und von jedem Punkte der —  —

Briicke eine gute Obersichts- ~glH- 
mOglichkeit nach beiden % j -
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den auch die Widerlager P i ]
und Strompfeller geformt; b®L_;

ihre Flachen wurden mit 

Muschelkalk yerblendet1).
Die Aufnahme (Abb. 23) zeigt die alte Treskowbrilcke mit Ihren uber 

die Fahrbahn hinausragenden Fachwerkbogen. Im Gegensatze dazu er- 

schelnt das neue Bauwerk (Abb. 24 u. 25) ziigig; es uberbrflckt die Spree 

in einem schmalen Band mOgllchst unauffaillg.

Barbriicke.
Die in Wilmersdorf im Zuge der Barstrafie liegende massive, doppel- 

geschosslge Briicke flberfflhrt im Obergeschofi die Strafie und im Unter- 

geschofi die U-Bahn nach Krumme Lankę flber das Fenn im Hindenburgpark.

Bald nach ihrer Errichtung Im Jahre 1911 traten Zerstórungen auf, 

die im Laufe der Zeit derartigen Umfang annahmen, dafi der Verkehr

,l) Eine eingehende Beschrelbung flber den Neubau der Treskow- 
brflcke s. Bautechn. 1936, Heft 33 u. 34.
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uber das Bauwerk gefahrdet war. Nach umfangreichen 

Bodenuntersuchungen zur Kiarung der Baugrundverhaltnisse 

entschlofi man sich, die Brucke so umzubauen, dafi weitere 
Setzungen auf ein MindestmaB herabgedrflckt, ihre Folgen 

fQr den Bestand der Brflcke ungefahrlich wurden. Es wurde 

der gesamte Oberbau entfernt und die betrachtllche Eln- 
schflttung aus dem Bauwerk unter behelfmaBlger Abfangung 

der U-Bahnanlage ausgebaut. Dann wurden in die Grund- 

mauern vorgespannte Bodenplatten eingebracht, der Unter- 

bau wurde mit Eisenbetonplatten abgedeckt und der Parksee 

durch drei Elsenbetonbalkenbrucken iiberbrflckt (Abb. 26). 

Nachdem die U-Bahn auf diesen Unterbau wieder zurfick- Abb. 26.

Abb. 31.

flberbau, der in der 
Langs- und Querrich- 

tung durch Fugen in 

einzeine Teile unter- 

teilt war, aufgebracht.

Die Arbeiten wur

den im Rahmen des 

Arbeitbeschaffungsprogramms Ende 1933 in Angriff ge

nommen und so gefOrdert, daB dle umgebaute Brflcke am 

30. April 1935 wieder in Betrieb genommen werden konnte.

Im Zusammenhang mit den Instandsetzungsarbeiten 

wurde der alten Brflcke (Abb. 27) ein vóllig ver3ndertes 

Aussehen gegeben, das sich, klassischen Vorbildern nahernd, 

dem schOnen Landschaftsbilde anpafit (Abb. 28).

Saarbrflcke.

Die Saarbrflcke liegt im Zuge der SaarstraBe und kreuzt 

ais Strafienflberfflhrung dle Wannseebahn sfldwestlich des 

Bahnhofes Friedenau. Sie vermittclt erheblichen Verkehr 

zwischen Wilmersdorf und Friedenau einerselts und Sfldende- 

Marlendorf anderseits.

Eine eingehende Untersuchung der alten Brflcke ergab, 

daB sie in hohem Mafie baufailig war und durch einen 

vo!lkommenen Neubau ersetzt werden muBte.

Abb. 29.

gebaut war, wurde 

der neue Eisenbeton-

Abb. 28.
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Abb. 32.

Das alte hsfillche Bauwerk, das mit seinen beiden eisernen ein- 

wandlgen Blechtragern Ober die Fahrbahn hinausragte (Abb. 29), wurde 

durch eine neue Deckbrflcke aus Eisenbeton ersetzt.

Das Ausschrelbungsergebnis der beiden vollkommen In Stahl und 

Eisenbeton durchgearbeiteten Entwiirfe zeigte eine eindeutlge Oberlegen- 
legenheit der Eisenbetonbauweise, da die zu ilberbriickenden fflnf Offnungen 

von 10,53, 18,05, 14,36, 13,52 und 17,91 m fflr dle Ausfiihrung ln Eisen

beton keine Schwierigkeiten boten. Die Tragkonstruktion besteht aus 

durchlaufenden Tragem, dle in der mlttleren Offnung durch zwei Gerber- 
gelenke unterteilt sind (Abb. 30). Die vier Zwischenpfeiler sind ais Pendel- 

rahmen ausgebiidet (Abb. 31). Aus dem Brflckenąuerschnitt ist ersicht- 

llch, dafi dle 21 m breite Brflcke in drei Einzelbauwerke aufgetellt worden 

ist und die unterschiedllch belasteten Teile — der mlttlere Fahrbahnteil 

und die beiden seltllchen FuGgangertelle —  unabhangig voneinander 

arbeiten kOnnen. Oberfflhrt werden ein 12 m breiter Fahrdamm und 

zwei Gehwege von je 4,50 m Breite.

Die Bauarbeiten wurden ln zwei Hauptabschnltten durchgefflhrt. Der 

erste Abschnitt umfafite die Herstellung der beiden Gehwege nOrdllch 
und sfldlich der alten Brflcke. In dieser Zeit wurde der gesamte Ver- 

kehr flber den alten Fahrdamm geleitet. Nach Fertlgstellung der Geh

wege wurde die Strafienbahn behelfmSfilg flber den siidlichen Gehweg, 

der Fufig3ngerverkehr flber den nOrdlichen gefuhrt. Der zweite Bau- 

abschnitt umfafite den Abbruch der alten Brflcke und den Bau des 

mlttleren Brflckentells, der fflr den Verkehr Im April 1935 freigegeben 

werden konnte. —  Abb. 32 zeigt das fertige Bauwerk. (Schlufl folgt.)

Alle Rechte vorbeha!ten. Aus dem Geschaftsbericht 1936 der Deutschen Reichsbahn.1)
Die B a u ta t ig k e it  wurde Im Geschaftsjahr 1936 planmafiig weiter- 

gefflhrt. In Berlin wurden die Arbeiten an der Nordsfid-S-Bahn so 
beschleunigt, dafi die Tellstrecke Stettiner Bhf.—Bhf. Unter den Linden mit 
den neuen S-BahnhOfen Stettiner Bhf., Oranienburger Strafie, Friedrich- 
strafie und Unter den Linden am 28. Juli in Betrieb genommen wurde. 
Auf Bhf. Friedrichstrafie wurde der flber Gelande llegende S-Bahnstelg 
der Stadtbahn mit dem im Tunnel liegenden neuen S-Bahnsteig auch 
durch eine abwartsfahrende Rolltreppe verbunden, die erste im Berliner 
Bezirk. Am 5. Oktober wurde der Rflgendamm ais neue Verbindung 
nach den Nordlandern in Betrieb genommen. Dle Bahnhofe in Stralsund 
und Altefahr erfuhren hierbei Umgestaltungen, an denen noch gearbeitet wird.

Dle neue Linie Schwerln(Warthe)—Altbeelltz— (Kreuz) ist mit der am
5. August erOffneten Reststrecke Lipkę(Neum.)—Altbeelltz nunmehr fertig
gestellt. Auch dle Bahn Tflrkismfihle— Kusel wurde voll ln Betrieb ge
nommen. Eine weitere Teilstrecke der neuen Linie Heydebreck(OS)—Grofi- 
Strehlitz, n3mlich der Abschnitt Leschnitz—St. Annaberg—Grofl-Strehlitz, 
wurde erOffnet. Aufier elnigen kurzeń Streckenverlegungen sind die rest- 
llchen Erd- und Gleisarbelten fiir Llnlen- und Bahnhofsverbesserungen 
der HOllentalbahn anISfillch dereń Elektrislerung beendet. Die Fort- 
fflhrung des Nordsfld-S-Bahnbaues in Berlin ist im Gange. Festgestellt 
ist nunmehr vom Verkehrsministerium bis auf den Bhf. Hafenplatz dle 
ganze Strecke. Der Abschnitt Kehranlage Unter den Linden—Hermann- 
GOrlng-Strafie— Vofistrafle, dle Abstellanlage am Anhalter Bhf. und die 
Strecke von dort bis zum Postbahnhof in der Luckenwalder StraBe elnschl. 
sind nahezu im Rohbau fertig. Im Bereich des Anhalter Bhfs. selbst 
wird der Tunnelbau fortgefflhrt. Am Potsdamer Bhf. kann demnachst 
mit dem Rammen der Aussteifungsstiele begonnen werden. Auf dem 
Abstellbahnhof Prlesterweg gehen die Erdarbeiten planmSflig weiter. 
In der Hermann-GOrlng-Strafie wurde von der LennćstraBe bis zum 
Potsdamer Platz, im AnschluB an den im Rohbau fertigen Tunnel, dle 
Aussteifungskonstruktlon der Ausschachtung entsprechend eingebaut. Dle 
schwlerlgste Aufgabe in diesem Abschnitt ist die Unterfahrung des frflheren 
Palasthotels, dessen Strafienfront auf S3ulen abzustfltzen ist, die auf dem 
Ostllchen Bahnstelg stehen werden. Zwischen Bhf. Schóneberg und Bhf. 
Kolonnenstrafie wurde mit dem Bau des Wannseebahntunncls begonnen.

Auf einer Reihe von BahnhOfen der zu elektrislerenden Linie 
Halle/Leipzlg—Miinchen wurden vor der Aufstellung der Fahrleitungs- 
anlagen die Glelsanlagen verbessert. Im Abschnitt Niirnberg—Probstzella 
wurde mit der Herstellung' der Fahrleitungen begonnen. Der 306 m 
lange Burgbergtunnel bel Erlangen ist fflr die LIchtraumumgrenzung des 
elektrischen Betriebes erweitert worden. Die Strecke Palmnicken—Grofi- 
Dlrschkelm wurde fflr den Personenverkehr erOffnet. An der Oster- 
talbahn wurde weltergearbeitet und der Bau der Nebenbahn Heiligen- 
beil— Zlnten— Preufi. Eylau planmaBlg gefOrdert. Auf der Westrampe zur 
Rhelnbrflcke bel Speyer wurde der Oberbau verlegt, fflr dle feste Rhein- 
brflcke bei Maxau wurden die Rampen auf der badischen Seite weiter- 
geschflttet.

Auf der Insel Rflgen entsteht nórdllch von Blnz das neue KdF.-Seebad, 
das von Lietzow her einen RelchsbahnanschluB erhalt; dle elnglelsige 
Nebenbahn wird von dort bis nach Binz gefflhrt; mit dem Bau ist bereits 
begonnen. Zu erwahnen Ist ferner der Baubeginn auf der neuen Strecke 
Brleg—Namslau—Gr. Wartenberg—Neumittelwalde, ferner auf der Strecke 
(Halger)—Rabenscheid— Breitscheid, wo ein 1,1 km langer Tunnel her- 
zustellen Ist, endllch dle Wiederaufnahme des Baues der neuen Strecke 
Celle— Hannover.

Am 15. Oktober wurde das 3. Glels Grofikorbetha—Welfienfels 
(8,2 km Betriebsiange) erOffnet. An der viergleisig ausgebauten Strecke 
Pirna—Heidenau wurden die Restarbeiten fflr die beiden Anschlufi-

') Ober den vorlauflgen Jahresruckbllck 1935 s. Bautechn. 1936, Heft 4,
S. 58 ff.

bahnhofe beendet. Der vlerglelslge Ausbau der Strecke Koln—Dflssel- 
dorf— Duisburg wurde fortgesetzt. Der vollspurlge Ausbau der schmal- 
spurigen Nebenbahn Heidenau—Altenberg und der Bau des 2. Gleises 
Pirmasens Nord—Plrmasens wurden fortgefflhrt und vom neuen Fahrbach- 
Paralleltunnel weitere 500 m hergestellt und 500 m ausgebrochen. Der 
vlerglelslge Ausbau der Fern- und Vorortstrecke Charlottenburg— Wannsee 
(Potsdam—Magdeburg) wurde stark gefOrdert.

Neu aufgenommen ist der Ausbau der Strecke Stuttgart—Zuffen- 
hausen— Rennlngen und dereń Elektrislerung noch flber Renningen hlnaus 
bis Weil der Stadt. Endllch sind von neuen Bauvorhaben zu nennen der 
Bau des 2. Gleises Marlenheide— Dieringhausen, Greifenhagen— Podejuch, 
Breslau Bv.— Breslau-POpelwltz und Breslau— Vlehweidenwelchc.

Der stark belastete S-Bhf. Relchssportfeld erhlelt an der Ostllchen 
Bahnstelgseite eine Fufigangerbrflcke und einen zweiten Ausgang. Auf 
den BahnhOfen Pichelsberg und Deutschlandhalle wurden dle ZugSnge 
vermehrt. Der S-Bhf. Nikolassee erhielt einen zweiten, gflnstigeren Zu- 
und Abgang, der auch zur Wannseebahn durchgefflhrt Ist.

Fertiggestellt sind der Ombau des Bhf. Jfllich, der Ausbau der Bahn
hofe Palmberg und Adenau, die Hochbauten auf Bhf. Plrmasens Nord, 
die Glels- und Bahnstelgerweiterung auf Bhf. Altenbeken u. a. m.

Der Umbau des Bhf. Zoologlscher Garten wurde weitergefflhrt, ebenso 
dle Bauarbeiten zur Umgestaltung der Bahnanlagen in Dusseldorf,
u. a. wurden in Dflsseldorf-Derendoif sechs Strafienbrflcken erbaut. 
Weitere Arbeiten wurden in Krefeld, GroBenbaum, Oberhausen Hbf., 
Dortmund-Wambel, Hbf. Dortmund, Bhf. Flensburg, Bhf. Bergedorf aus- 
gefflhrt. An der Erweiterung einer Reihe von BahnhOfen sowie am 
Umbau von Bhf. Beuthen, des Verschiebebahnhofs Gleiwitz, des Hbf. 
Freiburg (Brelsgau) und des Bhf. Emden West wurde gearbeitet.

Von Bauvorhaben wurden neu in Arbeit genommen: Abstellbhf. 
Frankfurt(Maln)-Grieshelm, die Bahnhofe Marienburg, HOnningen, Wupper- 
tal-Oberbarmen, Umbau Bhf. Gummersbach, Umgestaltung der Fahranlagen 
bel Swinemflnde. Der Bau des neuen Hauptpersonenbahnhofs Heidelberg 
begann mit Anderung der Glelsanlagen bei Bhf. Wiebllngen.

Dle H o c h b a u ta t lg k e it  wurde durch den Bau einer groBen Zahl 
von Empfangsgebauden elngeleitet; andere wurden, wie Dflsseldorf, 
Mannheim-Waldhof, Braubach, Bad Nenndorf, Garmisch-Partenkirchen, in 
Benutzung genommen. Dle Erweiterungsbauten fflr die Gesch3ftsgeb3ude 
der RBD Altona und RBD Regensburg sind bezogen worden.

B a h n u n te rh a ltu n g sa rb e ite n  waren wieder ln grOfierem Umfange 
nOtlg an Tunneln. Dle Beseitlgung des SchOnhuter Tunnels wurde so weit 
gefOrdert, dafi etwa 80°/o der abzutragenden Felsmassen (550000 m3) ab- 
getragen sind. Der Umbau der Tunnel auf der Strecke Schlofiberg—Bhf. 
Niederwasser der Schwarzwaldbahn und die Trockenlegung und Slcherung 
der Einschnitte zwischen den BahnhOfen Schliengen und Efrlngen wurden 
fortgesetzt. Auf der Strecke Plattllng—Eisenstein wurde dle Instand- 
setzung des 475 m langen Kflhbergtunnels begonnen. Von den 760 Bogen 
der Stadtbahnbogen ln Berlin waren bis Ende 1936 652 verst3rkt oder 
durch Neubauten ersetzt.

Dle WegfibergSnge sind mit Erfolg durch weitere Warnlichtanlagen 
geslchert worden; 137 sind bis jetzt in Betrieb. Etwa 1800 Kreuzungen 
von Relchsstrafien und Relchsbahnstrecken sind mit Wegebaken versehen 
worden. An zahlreichen WegflbergSngen wurde dle Fernbedienung 
durch Ortliche Bedienung ersetzt. Von 1933 bis 1936 sind 1493 Weg- 
Cbergange In SchlenenhOhe durch Unter- und Oberfuhrungen oder durch 
Seitenwege ersetzt worden.

Vom O berbau  wurden 1350 km Gleise (etwa ebensovIel wie 1935) 
und 5587 Weichenelnheiten (gegen 4581 i. J. 1935) erneuert. Im Her- 
richten von Strecken fflr erhohte Geschwindigkeiten wurden wesentliche 
Fortschrltte erzielt, so wurde die Strecke Berlin—Miinchen so weit ver- 
bessert, dafi sie mit Schnelltriebwagen in 63/4 h zurflckgelegt werden
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hann. Die Untersuchungen und Versuche uber den Langschlenen-Oberbau 
und uber das Zusammenwirken von Rad und Schiene sind noch nicht 
abgeschlossen.

Fflr die Oberbaumefiwagen wurde eine neue Kreiselanordnung zum 
Aufnehmen der Gleisrichtung entwickelt und geprfift. Die beiden Oberbau- 
meSwagen pruften 1936 bei der Relchsbahn 49000 km, bei auslandischen 
(italienischen, schwedischen und norwegischen) Verwaltungen 12 000 km 
Gleise.

Ober die B riicken  hat bereits Geh. Baurat ®r.=3ng. cfjr. Schaper 
in Bautechn. 1937, Heft 1, 3 u. 6, besonders berichtet; auf diesen Bericht 
wird hier ausdrflcklich verwiesen.

Die Sicherungs- und Fernmeldeanlagen sind wieder an vielen Steilen 
erganzt und verbessert worden. Viele veraltete und abgenutzte Stell- 
werke wurden erneuert und hierbei durch mechanische Stellwerke der 
Einheitsform oder durch elektrische Kraftstellwerke ersetzt. GróBere 
neue Stellwerkanlagen erhielten u. a. die Bahnhófe Bingerbrflck, Bremen- 
Neustadt, Chemnitz, Dresden Hbf., Dflsseldorf Hbf., Hannover-Linden,

Kassel Vbf., Koblenz Hbf., Mainz Hbf., Mflnchen-GIadbach, Oberhausen 
Hbf., Stralsund, Urdingen und Wlttenberge. Die Teilstrecke der Berllner 
Nordsfld-S-Bahn Stettlner Bhf. bis Bhf. Unter den Llnden erhielt selbst- 
tatlge Streckenblockung mit Llchtslgnalen.

Um die Fahrgeschwlndigkeit steigern zu kónnen, wurden wiederum auf 
gewissen Schnellzugstrecken die Abstande der Vorslgnale vom Hauptsignal 
auf 1000 m erhóht und dabei Vorslgnale mit Zusatzflflgeln elngefflhrt. Mit 
dem Einbau von Zugbeeinflussungselnrichtungen wurde fortgefahren. Auf 
vielen Nebenbahnen sind zur Erhóhung der Fahrgeschwlndigkeit die 
Slcherungsanlagen durch Ein- und Ausfahrsignale, Flankenschutzeinrlch- 
tungen usw. erganzt worden. Die Einrichtung elektrlscher Weichen- und 
Slgnalbeleuchtung schreitet weiter fort.

Die Fernsprechverbindungen fflr Nah- und Fernverkehr wurden 
vermehrt, zahlrelche neue Fernsprech-SelbstanschluBamter ln Betrleb 
genommen. Auf mehreren Bahnhófen wurden Betrlebsiiberwachungs- 
anlagen sowie Lautsprecheranlagen fflr die Regelung des Personen- 
yerkehrs eingerichtet. Ls.

Yermischtes.
Druckluft-Explosionshammer. Um den Verbrauch an Druckluft 

der flblichen Drucklufthammer zu verrlngern und mit einem kleineren 
Drucklufterzeuger auszukommen, wird bei den Aufrelfihammern der Knorr- 
Bremse AG (Abb. 1) der Schlag des Kolbens nicht durch Druckluft, 
sondern durch die Exploslon eines hochverdlchteten Gasgemisches erzeugt.

Abb. 1. Druckluft-Exploslonshammer (Gewlcht 33kg je Hammer) 
und zugehórlger Drucklufterzeuger mit unmittelbar gekuppeltem 

Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor (Gewlcht 100 kg).

Zum Rflckbewegen des Schlagkolbens dient Druckluft von nur 1,5 atfl 
Spannung. Da der Exploslonsdruck des entzflndeten Gasgemisches 20 atfl 
betragt, wird die Schlagkraft des Kolbens grófier ais an den gewóhnlichen 
Drucklufthammern. Die zugefflhrte Druckluft bewegt nicht nur den Kolben 
zurflck, sondern vergast auch den 
Brennstoff und kflhlt den Zylinder.
Der Vergaser und die Zundkerze 
sind am Hammerkopf angebaut. Der 
Zundstrom wird am zugehórigen 
Drucklufterzeuger durch eine klelne 
Llchtmaschine erzeugt und durch ein 
Kabel im Luftschlauch zugefiihrt. Im 
Dauerbetrieb benótigt dej Hammer 
300 l/min Druckluft.

Der luftgekflhlte Drucklufterzeuger 
(Abb. 1), der die Luft einstufig ohne 
Ventlle verdichtet und an den zwei 
Druckluft-Explosionshammer ange- 
schlossen werden kónnen, ist un
mittelbar mit einem ebenfalls Iuft- 

gekflhlten Einzylinder-Zweltakt- 
Benzinmotor gekuppelt. Im Druckluft- 
sammelbehalter, an den die beiden 
Schiauche zu den Hammern an- 
geschlossen sind, werden Ol und 
Wasser, die etwa mitgerlssen worden 
sind, abgeschieden. Das Gewlcht, 
der Energlebedarf, die Ansauglelstung 
und der Druck dieses Druckluft- Abb. 2. Gewicht, Energlebedarf, 
erzeugers im Verhaitnls zu gewóhn- Ansauglelstung und Druck im
lichen Drucklufterzeugern sind ln Verhaitnis zu gewóhnlichen
Abb. 2 dargestellt. R. Drucklufterzeugern.

Zuschrift an die Schriftleitung.
(Ohne Verant\vortung cler Schriftleitung.)

Bau eines Schlammfaulbehalters von 2500 m3 Inhalt. In diesem, 
in Bautechn. 1937, Heft 2 u. 3, veróffentllchten Aufsatze von ®r.=3>ng. 
Schw een uber den neuen Faulbehalter der Dresdener Hauptklaranlage 
erwahnt der Verfasser die beiden von der Emschergenossenschaft in Essen 
in den Jahren 1932 und 1933 errlchteten Faulbehalter, die dem Dresdener Bau
werk ais VorbIld gedient haben1). Es erschelnt zweckmaBig, die Angaben 
des Verfassers flber den Baugrund und die durch ihn bedlngten Setzungs- 
erscheinungen sowie flber die Baukosten zu erganzen.

In Essen betrug die S e tzung  des leeren Bauwerks 9 cm bei einem 
Bodendruck von etwa 2,3 kg/cm2. Sie vergróBerte sich nach dem Fflllen 
auf etwa 20 cm. Die Baugrundbelastung war dabei auf 4,8 kg/cm2 ge- 
stlegen. Der Dresdener Faulbehalter hat sich beim Bau, der wegen der 
AuBermlttlgkelt der Lasten eine ungleichmafilge Bodenpressung von 2,6 
bzw. 1,8 kg/cm2 verursachte, n ich t gesetzt. Allerdlngs ist dies nicht 
durch Messungen belegt worden. DaB flberhaupt keine Zusammendrfickung 
des Bodens stattgefunden haben sollte, ist nach unseren heutigen Erkennt- 
nlssen in der Baugrundforschung bei den angegebenen Bodenarten un- 
wahrscheinlich. Ich glaube deshalb die Bemerkung, das Bauwerk habe 
sich nicht gesenkt, so verstehen zu sollen, daB die Setzungen nicht ln 
die Augen fallend waren. Es steht aber fest, daB die Setzungen in Essen 
bedeutend grófier waren ais in Dresden. Dr. Schw een fiihrt die gróficre 
Zusammenpressung des Bodens bei dem hleslgen Bau auf den .Einflufi 
des Bergbaues und wenlg tragfahigen Baugrundes" zurflck. Ich teile 
diese Ansicht nicht. Weder kann 1. die Tatsache der grófieren Setzung 
der bergbaulichen Einwirkung zugeschrieben werden noch darf man 2. den 
Boden, auf dem die Faulbehalter der Emschergenossenschaft errichtet 
wurden, ais wenlg tragfahlg bezeichnen.

1. In meinem Aufsatze .Beitrag zur Baugrundforschung usw.“2) habe 
ich den Anteil des Bergbaues an den Setzungen der Behalter im einzelnen 
untersucht und von den Messungen abgezogen. Die in Abb. 10 angegebenen 
Setzungsmafie des Punktes 9 enthalten also keinen Anteil an bergbau- 
Iicher Senkung.

Tafel 1.

Punkt

Senkungen gegen 

Hauptmefipunkt 1 

(Abb. 6) 

nim

Vor-

einsenkung

mm

Senkung 
des 

Hauptmett- 
punktes 1 

mm

Gesamt-

senkungen

mm

Berg-

baulicher

Anteil

mm

Setzung 
Aprll 1932 

bis 
Ju li 1935 

mm

51 155 42 235 432 280 152
6>V1 175 42 235 452 303 149

7j 186 42 235 463 299 164

8) 209 42 235 486 274 210
9>VII 227 42 235 504 303 201

loj 198 42 235 475 288 187

In Tafel 1 sind die Mafizahlen der sechs Hauptmefipunkte der Faul
behalter elnzeln angefflhrt. Die Messungen sind im Januar 1937 wieder- 
holt worden. Dabei ergab sich, dafi die Faulbehalter seit der letzten 
Messung lm Juni 1935 wohl bergbauliche Senkungen erfahren haben, dafi 
aber fur das eigentllche weitere Setzen nur noch wenlge mm in Frage 
kommen. Die in meinem Aufsatze ausgesprochene Vermutung, dafi die 
Hauptsetzungen im Jahre 1934 zu Ende gegangen sind, hat sich demnach 
ais richtlg erwlesen.

Tafel 1 lehrt, daB Behalter VII im ganzen tlefer ais Behalter VI liegt. 
Dies ist damit zu erkiaren, daB Behalter VII zuerst errichtet wurde und 
schon Setzungen erfahren hatte, ais der Behalter VI dazu kam und durch 
die zusatzliche Baugrundbelastung auf das schon vorhandene Bauwerk 
einwlrkte. Auf eine neuere, auch durch diese Messungen bestatigte Er- 
kenntnls des Baugrundverhaltens sei hlngewlesen. Jeder Behalter hat 
sich unglelchmafiig gesenkt, d. h. er hat sich geneigt, und zwar gegen den 
anderen, da nach Tafel 1 die sich am nachsten liegenden Punkte 7, 8 und 9

■) Vgl. Bautechn. 1935, Heft 21, S. 257.
2) Bautechn. 1935, Heft 50.

bedarf kistung

I Verdichter fiir Druckluft-Exp/osionshommer 

0 gewohnliche Verdichter
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grófiere Setzungen zelgen ais die flbrlgen zugehórigen Behaiterpunkte. 
Auch diese Erschelnung ist auf die gegenseitige Beeinflussung der Be- 
lastungen des Baugrundes durch zwei benachbarte Bauten zurflckzufflhren.

2. Der Baugrund in Essen besteht aus festem Ton, der in etwa 6,5 m 
Tiefe unter der Bauwerksohle in Mergel flbergeht (vgl. Abb. 2 meines 
Aufsatzes). Eine solche Bodenart ist ais guter Baugrund anzusprechen, auch 
in einem Bergsenkungsgebiete, denn durch bergbauliche EInwirkung wird 
die eigentllche Festlgkeit (Tragfahlgkelt) des Baugrundes nicht oder nur 
in Ausnahmefailen verringert. Die Bergsenkungen nehmen im allgemeinen 
die Form einer langgestrekten Muldę an, und die Erdschlchten biegen 
sich wie eine blegsame Matte durch, erfahren also keine Aufbauanderungen.

Die grofien Setzungen der Essener Bauwerke waren auch in berg- 
baufreiem Gelande eingetreten, weil sie nur durch die dicke Tonschicht 
bedingt sind. Wir wissen heute, dafi Tonschlchten unter Belastung lang- 
same, aber erhebliche Setzungen erleiden, die unter Umstanden jahrelang 
dauern kónnen; die Messungen in Essen sind ein Beleg dafflr. Der 
Untergrund bei dem Dresdener Bauwerk besteht hingegen aus Kies, dem, 
abgesehen von einer schwachen Ton- und Mergelschicht, Planer unterlagert 
ist. Bel solchen Bodenarten sind die Setzungen der Bauwerke erhebllch 
gerlnger.

D ie G esam tbaukos te n  des Dresdener Behaiters sind von 
Dr. Schw een zu etwa 400000 RM angegeben. Da die Kosten der Arbeiten, 
die zur Eingliederung des Faulbehalters in den Klarbetrieben noch not- 
wendlg sind, nicht angegeben wurden, ist ein genauer Vergleich mit den 
fflr die Essener Faulbehaiter aufgewendeten Baukosten nicht móglich.

Tafel 2.
RM »/o

1 800 1

123 8003) 67

41 500 23

5 200 3
2 900 2
6 900 4

182 100 100

Diese sind in Tafel 2 zusammengestellt. Die unter Ziffer 3 ausgewlesenen 
Kosten fflr die Ausrflstung der Behaiter in Hóhe von 41 500 RM umfassen 
samtliche Rohrleitungen und Schleber fflr Frlschschlamm, Faulschlamm, 
Wasser, Luft und Faulgas, die Schraubenschaufler mit Zubehór, die Heiz- 
einrlchtungen, bestehend aus gasbehelztem Warmwasserkessel, Umwaiz- 
pumpe und Warmeaustauscher, alle elektrischen Einrichtungen fflr den 
Betrieb der Schraubenschaufler und der Umwalzpumpe sowie die fflr den 
Betrieb notwendigen Mefi- und Uberwachungseinrichtungen. Gegenflber 
den Baukosten von insgesamt 182100 RM erschelnen die fflr Dresden 
angegebenen Kosten auflergewóhnlich hoch. Selbst wenn man fflr Ein- 
richtungen, die bei den Essener Behaitern nicht nótig gewesen sind, den 
hohen Betrag von 100000 RM von den Baukosten absetzt, bleiben immer 
noch 300000 RM fflr 2500 m3 Faulraum, d. h. 120 RM/m3. Da die Emscher- 
genossenschaft nicht zuletzt wegen der gerlngen Baukosten fflr die neuen 
Faulbehaiter die kugelahnliche Form gewahlt hat, erscheint es angebracht, 
auf die von ihr festgestellten geringen Baukosten hlnzuweisen. In Tafel 3 
sind sie flbersichtlich angegeben, um einen Verglelch mit anderen Ver- 
haitnissen zu ermóglichen.

TafeI 3‘ RM RM/m3

1. Eisenbetonbehalter4) alleln, nicht bergbausicher . 103 400 23,50
2. Eisenbetonbehalter allein, bergbausicher . . . .  124800 28,40
3. Faulbehaiter normaler Ausfflhrung, betriebsfertig,

nicht bergbausicher.............................................. 148 500 33,80
4. Faulbehaiter normaler Ausfflhrung, betriebsfertig,

bergbausicher........................................................  169 900 38,60
5. Faulbehaiter elnschl. zusatzllcher Erdarbeiten und

Nachkiarbehaiter, betriebsfertig, bergbausicher 182 100 41,50

2)r.=3ng. Carp , Essen.

E r w i d e r u n g .

Ich danke Herm Sr.=3ng. Carp , Essen, fflr seine erganzenden Mit- 
teilungen zu meinem Aufsatze und bemerke dazu folgendes:

1. Es ist klar, dafi auch beim Bau des Dresdner Behaiters der Boden 
gewisse Zusammendrflckungen erfahren haben wird und auch bel dem 
FOllen des Behaiters noch erfahren wird. Bei den vorllegenden Verhait- 
nissen, d. h. dem Vorhandenseln einer durch Spundwande elngespannten 
festgelagerten Kiesschtcht von knapp 3 m Dicke auf festem Fels, sind 
die Setzungen wahrend des Baues jedoch derartig gering gewesen, dafi 
sie durch nachtragllche Messungen zahlenmafilg nicht nachgewlesen 
werden konnten, wie ich bereits ln meinem Aufsatze ausgefiihrt habe. 
Durch Einmessen verschledener, vor dem Betonieren des Behaiters durch 
die Schalung festgelegter Hóhen (Decke, Hauptslms, Absatz 0,8 m flber

1. AUgemeines ..................................................................
2. Hauptbauarbelten der Behaiter elnschl. Warmeschutz,

Innenanstrich und B le ihaut........................................
3. Ausrflstung der Behaiter

Rohrleitungen usw......................................  15 000
Eisenkonstruktionen (Treppenanlage und

K ran bah n ).............................................  4 000
Schraubenschaufler, Schlammbeheizung,

Mefigerate, elektr. Anlagen . . . .  22 500

4. Zusatzllche Erdbewegungen und Wegearbelten . .
5. Maschlnenhaus..................................................................
6. Nachkiarbehaiter.............................................................

Gelande), die jeweils an mehreren Stellen gemessen wurden, stellte Ich 
fest, dafi diese Punkte gegenflber den Sollhóhen in beiderlel Richtung 
ledigllch Abweichungen aufwiesen, die ais Toleranz beim Einschalen mit 
in Kauf genommen werden mflssen. Die selbstverstandllch vorhandenen 
geringen Bodensetzungen sind also nicht augenfailig in Erscheinung 
getreten.

2. Bezflglich der Auftellung der von mir angegebenen Gesamtbau
kosten von 400 000 RM, die das gesamte Umbauprogramm der Dresdner 
Hauptkiaranlage erfassen —  die Arbeiten sind im wesentlichen am Schlusse 
meines Aufsatzes angefflhrt — , gelangt Dr. Carp zu einem betrachtllch 
ungenauen Ergebnis. Er nimmt .fflr Einrichtungen, die bei den Essener 
Behaitern nicht nótig gewesen sind, den hohen Betrag von 100 000 RM“ 
an und kommt damit zu 300 000 RM Kosten fflr 2500 m3 Faulraum 
=  120 RM/m3.

Obwohl genaue Zahlenangaben leider nicht gemacht werden kónnen, 
da Verfasser nach Rohbaufertlgstellung des Dresdner Behaiters seine 
dortige Tatlgkeit beendet hat und da die Arbeiten auch noch nicht 
beendet oder abgerechnet sind, kann dennoch behauptet werden, dafi die 
Kosten sich wesentlich anders verteilen, ais von Herrn Dr. Carp an- 
genommen worden ist. Es werden sich erhebllch niedrigere Kosten ais 
120 RM je m3 Faulraum ergeben. Anderseits darf aber auch festgestellt 
werden, dafi die Kosten je m3 Faulraum sich fflr den Dresdner Behaiter 
etwas hóher stellen werden ais ln Essen. Der Grund hierfflr wird im 
wesentlichen in der tieferen Grflndung (der Erdaushub betrug nahezu 
2000 m3), ferner in der aus architektonischen Grflnden vorgeschriebenen 
Ausgestaltung des Behaiters mit geschweiftem, ziegelgedecktem Dach und 
mit besonderem Bedlenungsturm zum Unterbringen der Rohrleitungen usw. 
zu suchen sein. Auch Ist das Verhaitnis der je m3 nutzbaren Faulraumes 
aufgewendeten Betonmenge fflr Dresden etwas ungflnstiger ais in Essen, 
was vor allem darauf zurflckzufflhren sein wird, dafi ln Essen 14 kg/cm2 
Betonzugspannung zugelassen wurde, wahrend dieser Wert ln Dresden 
mit 12 kg/cm2 begrenzt war. In Essen wurden nach Tafel I des Aufsatzes 
von Dr. Carp in Zement 1936, Nr. 6, fflr 2200 m3 Faulraum 900 m3 Beton 
aufgewendet, d. h. also 0,41 m3 Beton je m3 Faulraum. Die entsprechende 
Zahl errechnet sich aus der in der Zusammenstellung meines Aufsatzes 
angegebenen Betonmenge von 1145 m3 zu 1145 :-2500 =  0,46 m3 Beton 
je m3 Faulraum. Unter Zugrundelegung der Essener Zahl hatten in 
Dresden nur verbaut werden dflrfen 2500 • 0,41 =  1020 m3 Beton. Der 
Unterschied betragt immerhin 130 m3, wofflr etwa 8000 bis 10 000 RM 
anzusetzen waren.

Genauere Zahlenangaben flber die Baukosten des Dresdner Behaiters 
mflfiten zu gegebener Zeit von mafigebęnder Stelle aus Dresden ge
macht werden. ffir.^ng. W alter Schw een, Hamburg.

Wir schllefien hiermit die Aussprache. D ie S c h r if t le itu n g .

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. D eu tsche  R e ichsbahn . a) Betriebsver-  

w a ltu n g : Ernannt: zum Direktor der Reichsbahn: die Reichsbahnoberrate 
M en tze l in Hamburg, N age l in Mainz, S em m le r in Breslau und Ernst 
Em rIch  in Frankfurt (Maln).

Versetzt: die Reichsbahnoberrate R ana fle r , Dezement der RBD Essen, 
ais Referent ins Reichsverkehrsminlsterium, Eisenbahnabteilungen, vom 
Baur, Vorstand des Betriebsamts Dortmund 2, ais Dezernent zum RZA 
Berlin, O tt , Vorstand des Betriebsamts Erfurt 1, ais Dezernent zur RBD 
Wuppertal, P rehm , Vorstand des Betriebsamts St. Wendel, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Oppeln 2, H a lfe ld , Dezernent der RBD Oppeln, ais 
Dezernent zur RBD Saarbrflcken, K le in , Dezernent der RBD Saarbrflcken, 
ais Dezernent zur RBD Mainz, die Relchsbahnrate D lp p e l, Vorstand des 
Neubauamts Heidelberg, ais Vorstand zum Betriebsamt Karlsruhe 3, Kurt 
Becker, Vorstand des Betriebsamts Homburg, ais Vorstand zum Betriebs
amt Frankfurt (Maln) 2, Heinrich K orner bel der RBD Saarbrflcken ais 
Vorstand zum Betriebsamt St. Wendel, Kayser bei der RBD Kóln ais 
Vorstand zum Betriebsamt Koblenz 1, M lchae lsen  bei der RBD Stettin 
ais Vorstand zum Betriebsamt Homburg; die Relchsbahnbauassessoren 
Q uarck  beim RZA Berlin zur RBD Saarbrflcken, Gustav Schafer bei 
der RBD Essen ln den Bezlrk der RBD Berlin und N itschke  beim Be
triebsamt Oldenburg 1 zur RBD Halle (Saale).

Obertragen: den Reichsbahnoberraten Pro{. ®r.=3ng. Karl G fln the r , 
Vorstand des Betriebsamts Mflnchen 4, die Geschafte eines Dezernenten 
bel der RBD Mflnchen, K ado , Dezernent der RBD Frankfurt (Maln), 
die Leitung der Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen daselbst, 
L eykam m , Vorstand des Betriebsamts Nflmberg 1, die Geschafte eines 
Dezernenten bei der RBD Nurnberg, M e tz ig , Vorstand des Betriebsamts 
Berlin 3, die Geschafte eines Dezernenten beim RZA Berlin; den Reichs- 
bahnraten Seeger im Reichsverkehrsminlsterium Eisenbahnabteilungen 
die Stellung des Vorstandes des Betriebsamts Berlin 7, Ro the  bel der 
Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen in Mflnchen die Stellung des 
Vorstandes des Betriebsamts Mflnchen 4 und Christian Schm ld  beim 
Neubauamt Berlin 4 die Stellung des Vorstandes des Neubauamts 
Berlin 5.
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3) Davon 21 400 RM fflr bergsichere Ausbildung.
4) Fassungsvermógen 2 • 2200 =  4400 m3.
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