
Anlage zu ersetzen.

So entstand das in den Abbildungen gezeigte Kesselhaus fiir zunSchst 

zwei Babcock-Kessei von je 600 m2 Helzfiache mit allen Nebeneinrichtungen 

fiir einen neuzeitlichen Betrieb. Eine VerI3ngerung des Gebaudes zur 

Aufnahme von zwei weiteren Kesseln ist bereits im Plan festgeiegt.

Der Grundrifi (Abb. 1) und die Schnitte (Abb. 2 u. 3) lassen deutlich 

eine Gliederung des Neubaues in zwei Teile erkennen:
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Abb. 2. Schnltt durch den Stockwerkstell

- - - - - i i i - i - - - - - 35,615- - - - - -

Abb. 1. GrundrlB.

1. das elgentllche Kesselhaus mit seiner freien Oberdachung durch 

eine vollwandige Rahmenkonstruktion in geschweifiter Ausfiihrung, 

nur ein einziges Mai durch die Heizerstanddecke aus Eisenbeton 

unterteilt,
2. den Stockwerksteil In Stahl-Skelettbau mit dem iiber 7 m hohen 

Tiefbunker und darflberliegenden vier Geschossen, in denen nach- 

einander eine Werkstatt, Aufenthaltsraume fiir die Gefolgschaft und 

Lager untergebracht sind.
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DIE BAUTECHNIK
15. Jahrgang BERLIN, 23. Juli 1937 Heft 32

Ane Rechte vorbehaiten. gjn neues Kesselhaus der Hamburgischen Electricitatswerke.
Von Dipl.-Ing. Max Krause, Hamburg-Poppenbiittel.

Im Zuge der fortschreitenden Fernheizung mufiten sich die Ham- Die Kohlen werden zugefflhrt durch die Eisenbahn mit unmittelbarer

burglschen Electricitatswerke Anfang 1936 entschliefien, die 38 Jahre alte Entleerung in den Tiefbunker bzw. auf das umlaufende Becherwerk, das
Kesselanlage lm Fernheizwerk Carolinenstrafie durch eine den heutigen die stahlernen Hochbunker im Kesselhaus beschlckt.

und wohl auch den zukilnftigen Anforderungen gerecht werdende neue Die Entaschung ge-
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Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

So entstand eln drei- 

fach statisch unbe- 
stimmtes Rahmen- 

werk (Abb. 4), das 

ahnlich wiebei einem 

eingespannten Rah

men einen Wende- 

punkt des Blegungs- 
momenlenverlaufs 

flber den Rahmen- 

pfosten zeigt. Der be

sondere Vorteil die

ses aus den órtllchen 

Bedingungen ent- 

wickeiten Systems 
liegt inderVerlegung 

des Einspannungs- 

ortes an eine Stelle, 

die nicht nur eine 

ungehinderte Aus

bildung zulieB, son

dern auch eine gfln- 

stigere Fundament- 

beanspruchung er

gab, besonders lm 

vorliegenden Falle, 

wo die tragfahige 

Bausohle (abgelager- 

ter, feiner Sand- 

boden) erst in 2,5 m 

Tiefe erreicht wurde. 

Neben der Aufnahme 

lotrechter Lasten 

wurde den einzelnen

iM t '
Heizerstand-

riegel

h-77S-

30 mm dick

Abb. 6. Windbock der Giebelwand beim Kesselhaus,

eln groBtes Moment von M  =  123,9 tm und 
fflr eine Querkraft von Q =  44,l t und der 

oberen Rahmenecke fflr eln groBtes Eckmoment 

1 von yW =  74,3tm. Gleichzeitig wurden beide 

Elnspannungsstellen zu MontagestOBen aus- 

geblldet, dereń Ausfiihrung einfach und flber- 

slchtllch gehalten ist. Hingewlesen wird be

sonders bel der oberen Rahmenecke auf die 

wohl zum ersten Małe auf diesem Wege 

ergSnzte Druckgurtaussteifung durch den 

blegungssteifen AnschiuB des flachkant und 

waagerecht llegenden Riegels C 30 der Fach- 

werkiangswand mit der Binderecke, was in

—  Anbetracht der groBen Abmessungen des 

J Hallenbaues ais notwendig erachtet wurde. 

Die reine KehlnahtanschweiBung des oberen 

Flansches vom Helzerstandriegel Ist spater 

noch durch das zwischen den Pfostenflanschen 

eingeschweiBte Laschenblech verst3rkt worden 

und weiter gesichert.

Binderrahmen auch die Die Fachwerkfelder wurden in nur 1/2 Stein Dicke ausgemauert, wo-

gesamte Wlndbelastung bei ln jeder dritten Fugę ein dflnnes Bandeisen an der Innenselte — also
eines Blnderfeldes zu- an der Zugseite — eingelegt wurde, um jedes Feld ais biegungsstelfe

getellt: aus Wind auf die Platte ansprechen zu kOnnen. Dadurch konnte auch die Wlndbelastung

Gebaudelangswand sowie

bau ' des Hallenbinder^

riegel und Pfosten fflr Abb. 10. Bunkerrahmen, aufgestellt.

>-*----------ą  527--------

Abb. 7b. 

Giebelansicht beim Stockwerksteil

Abb. 7 a.

Seitenansicht mit Hauptelngang zum Kesselhaus,

Abb. 8. Rahmen flber dem Becherwerkskanal,
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eines Binderfeldes wirk- 
lich ais auf die Rahmen 

iibertragen angenommen 

werden.

Die notwendlge Ver- 

ankerung der Pendelstiitze 

des Heizerstandrlegels 

beim Windangriff ist 

durch die Auflasten aus 
Decken- und Fundament- 

eigengewicht geschaffen 
worden.

Der AbschluB des 
Kesselhauses nach der Er- 

welterungsseite zu geschah 
durch einen Ortblnder 

neben der behelfmafiigen 

Giebelwand, die spater 

bei der Erweiterung auch 

die endgflltige Abschlufi- 

wand sein wird. Sie ist 

in sich so gegliedert und 

mit dem Ortblnder verbun- 

den, daB dle Loslósung und 

Versetzung ohne grofie 

Schwierigkeiten durch
gefflhrt werden kann, wo

bei bemerkenswert ist, 
dafi diese Giebelwand erst nach der Aufstellung des Fachwerks fur die 

Erweiterung abgebrochen werden soli. Fiir dle Windbeiastung dieses

Balken K /M  Schnitt C-D Balken X ltS

g C T r g T--'-.1" '  n-------n= n = n ^ = n = f l

Abb. 11. Montage des Pfostens 

vom Halienbinderrahmen.

Abb. 13. Fundamentplan.

Abb. 12. Montage des Riegels 

vom Halienbinderrahmen.

Abb. 14. Ansicht der Hauptfront.

Giebels wurde die frei- 

tragende Lange der Stan- 

der durch gelenkartige 
Auflagerung auf untere 

Wlndbócke erhebllch ver- 

kflrzt, so dafi das ganze 

Stahlgerippe der Giebel

wand mit seiner grofien 

Windfangfiache fflr die 

Beschauer einen leichten 

Eindruck hinteriafit. Ab- 

bild. 6 zeigt die konstruk- 

tiveLósung derWindbock- 

unterstfltzung der Glebel- 
wandstiele in Verbindung 

mit der Stfltze der Hoch- 

bunkeranlage. Dle obere 
Stfltzung der Giebelwand 

ubernahm der im ersten 

Binderfelde ln der Dach- 

ebene angeordnete Wlnd- 

verband, der seine waage

rechten Auflagerkrafte auf 

das in den Gebaude- 

langswanden vorhandene 

Verbandsystem abgeben 
kann. Das letztere, be- 

stehend aus einem waage

rechten Fachwerkriegel im obersten Gefach der Langswande und aus 

senkrechten Aussteifungen zwischen je zwei gekoppelten Binderpfosten, 

ergab dle Móglichkeit, eine gleichmafiige Verteilung der Krafte 
aus der wlndseltigen Giebelwandbelastung durchzufuhren. Der 

waagerechte Verbandriegel dient gleichzeitig zur Aufnahme 

, der Wandiast aus dem obersten Gefach, da sich hierzu die aus

architektonlschen Grflnden grundsatzlich geforderten fiachkant 

llegenden Rlegei aus C 30 ais ungeeignet erwiesen. Die senk

rechten Verbande, mit einem Vlertel der waagerechten Krafte 

belastet, wurden durch die Fensteróffnungen linienmafilg aus 

dem Dreleckverband umgeformt, so dafi dle Zwischenbinder- 
stlele zwischen den einzelnen waagerechten Gefachen biegungs- 

steif ausgebiidet werden mufiten (Abb. 7).

In der Ebene der in 1 Stein Dicke ausgemauertcn Fach- 

werktrennwand zwischen dem Kesseihaus und dem Stockwerks- 
bau wurde von dem beratenden Ingenieur ein voller Hallen- 

btnderrahmen vorgeschlagen, weil nur hierdurch ein zusammen- 

hangender Obergang zwischen Hallen- und Geschofibau gewahr- 

leistet wurde. Hleraus ergab sich die Notwendigkeit, die Auf

lagerung dieses Trennwandbinders flber dem Becherwerks- 

kanai durch einen Zweigelenkrahmen vorzunchmen, dem gleich- 

zeltlg die waagerechten Auflagerkrafte des Blnderrahmens flber- 

tragen werden konnten. Abb. 8 zeigt diesen Rahmen Im Bau- 

vorgang. Sein konstruktlver Aufbau aus Peiner Breitflansch- 

tragern Ist ahnlich dem des grofien Hallenblnders und wird 

durch Abb. 9 erlautert.

Der Stockwerksbau, der in seinen oberen Geschossen nor- 

male Gllederungen aufwelst, mufite fflr den grófiten Teii seiner 
Grundflache flber dem 8 m 

hohen Tiefbunker errichtet 

werden. Um dle Stand

slcherheit dieses Gebaude- 
telles hlnsichtlich waage- 

rechter Krafte aus der Wind- 

belastung trotz der vor- 

handenen aussteifenden 

Betondecken sicherstellen 

zu kónnen, wurden die 

Wandstfltzen derL3ngs-und 

Aschengrubentrennwand 

auf Portalrahmen gestellt, 

die einerseits die waage
rechten Stfltzenkrafte auf 

dle Fundamente ablelten 

konnten, anderseits durch 

die waagerecht bewehrten 

Eisenbetonbunkerwande 

alle flbrigen waagerechten 

Krafte aus Erddruck-,

Kohlen- und Aschen- 

belastung erfafiten. Abb. 10 

zeigt die aufgestellten Abb. 15. Giebelwand des Kesselhauses,
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Bunkerrahmen mit der Einschalung der Bunkerwande in der Langsfront. 

Auch diese Rahmen wurden aus Peiner Walzprofllen zusammengeschwelfit, 
wie flberhaupt die Erzeugnisse des Peiner Walzwerkes auf Grund ihrer 

besonderen statischen Werte stark bevorzugt worden sind.

Die Aufstellung des Stahlgerlppes Ist besonders beachtenswert, weil 
hierbei von der Stahlbaufirma zum Tell neue Wege gegangen wurden. 

Ohne Benutzung der sonst flblichen auf den Erdboden gestellten Montage- 

maste, die bei dem vorllegenden Neubau eine Hóhe von flber 25 m er- 

fordert hatten, vollzog sich der Montagevorgang, von dem Stockwerksbau 

aus fortschreitend auf den Hallenbau. Wie Abb. 11 u. 12 zeigen, wurden 

nur kleinere stahlerne Schwenker benutzt, die —  in halber Binderhóhe 

eines gestellten Hallenrahmens angebracht — zuerst die Pfosten bis zum 

EckstoB mit den Fachwerkwandteilen elnrlchteten, dann das Riegelstflck 

einsetzen halfen, und so einen neuen Binder durch die Dachpfetten fest 

mit dem vorherlgen verbanden. Nach Aufstellung des Stahlskeletts fflr 

den Stockwerkstell trat durch die Ausfiihrung der Eisenbetonarbelten fur 

den Tiefbunker und die Aschengrube eine kurze Unterbrechung ein; nach 

Wiederaufnahme der Elsenarbeiten konnte die Aufstellung der gesamten 

Hallenbinder ohne groBe Schwlerlgkeiten in rd. 25 Arbeitstagen durch- 

gefflhrt werden. Die Montage des stahlernen Schornsteins mit 3 m oberem

und 2,5 m unterem Durchmesser wurde von der Dachebene des fertig- 

gestellten Stahlskeletts der Halle ohne umstandllche Vorkehrungen durch- 

gefflhrt.

Die gesamte Grundung des Neubaues erforderte durch die unzahllgen 

Fundamente fflr die Stahlkonstruktion, die Kesselanlage nebst Becher- 

werkskanal und Aschengrube sowie besonders durch die verschiedenen 

Hóhenlagen der einzelnen Fundamentglieder zueinander groBe Sorgfalt 

in der VorbereItung und Ausfiihrung. Abb. 13 laBt erkennen, daB allein 

diese Teilaufgabe schon ein Stflck besonderer Ingenleurarbeit war.

Aus Abb. 14 u. 15 ist ersichtlich, daB eln Industriebau wie der hier 

behandelte auch archltektonisch einwandfrei gestaltet werden kann, wenn 

Architekt und Ingenieur in verstandnisvoller Zusammenarbeit die gegen- 

seitlgen Belange mitelnander in Obereinstimmung bringen.

Entwurf und Bauleitung lagen in Handen der Hochbau-Abteilung der 

Hamburgischen Electrlcitatswerke unter Leitung des Chefarchitcktcn Felix 

H ero ld , die technische Beratung fflr alle Fragen der Berechnung und 

Konstruktion wurde vom Bflro des Zivilingenieurs Franz H am m erste in , 

Hamburg, durchgefflhrt, die Stahlkonstruktion lieferte einschlieBlIch Montage 

die Firma-J. Jansen Schfltt G .m .b.H ., Hamburg, alle Eisenbetonarbelten 

fflhrte Hochtlef AG, Hamburg, aus.

Alle Reclite vorbehalten. Die neuen Talsperrendamme im Harz.
Erfahrungen bei Vorarbeiten, Gestaltung, Bau und Betrieb des Sóse- und Oderwerkes der Harzwasserwerke.

Von Prof. Sr.=3ng. Collorio, Hannover, und den bei den einzelnen Abschnitten genannten Mitarbeitern.

(SchluB aus Heft 15.)

F. Formgestaltung der Bauwerke.

Von Prof. ®r.=3ng. Fischer, Hannover, und 

Prof. Sr.*3ttg. Collorio, Hannover.

1. G ru n d sa tz llc h e  E ln s te llu n g  zur Aufgabe .

Neben der technischen Gestaltung der Bauwerke war die Elngllederung 

der neuen Anlagen ln eine Landschaft, dereń Schónhelt und Eigenart 

welt und breit bekannt Ist, und die Formgestaltung der Bauten frflhzeitig 

zu flberlegen.

Schon nach den ersten Holzungsarbeiten im Sósetal war es offen- 

slchtlich, daB sich das Landschaftsbild von Grund auf ver3ndern und 

einem neuen Platz machen wflrde. Blsher wanderte man durch Laub- 

und Nadelgehólz, durch hohe Bestande und jungę Aufforstung, man 

erfreute sich an den dauernd neuen, wenn auch etwas gleichartlgen 

Blldern, die sich darboten; man gab sich dem Zauber des Hochwaldes 

hin, also altvertrauten Stlmmungen. Jetzt trifft man auf weite Raume, 

auf grotesk geschwungene kahle Hangę und spiegelnde Wasserflachen. 

Der flber 1,5 km2 groBe Stausee steigert den Eindruck der Taier und Hohen, 

laBt sie im Gegensatze zu der Ruhe des Wassersplegels erst recht zur 

Geltung kommen. Der fast 0,5 km lange und 60 m hohe Damm des 

Sósewerkes betont in seiner geraden strengen Linienfflhrung den Eingriff 

des Menschen in die Natur. An Stelle vertraumter naturhafter Landschaft 

tritt herbe GróBe. Es konnte hier nicht die Aufgabe sein, Werkanlagen 

schamhaft zu verstecken oder mit romantischem Zlerat zu verklelden, 

vielmehr mufite das Neue bewufit so herausgearbeitet werden, dafi seine 

Elemente zwar ebenfalls formvoll, jedoch in anderer Art zusammen- 

kllngen; es galt, Natur und Menschenwerk zu neuer Harmonie zu vereinen.

Dafi auch von einem Ingenieurbau, wie er hier vorliegt, Rflcksicht- 

nahme auf die Umgebung verlangt werden mufi, war und ist immer be

tont worden. Schon seit Jahrzehnten gibt es Gesetze und Verordnungen 

gegen Verunstaltung und zum Schutze landschaftllch hervorragender 

Gegenden. Ober die Art und Weise, wie geschfltzt werden kann, war und 

Ist man sich allerdings oft nicht einig. Das Urtcil flber gut und schlecht 

hangt ja zu sehr vom Wechsel des Zeitgeschmackes und von der persón- 

lichen Einstellung des Beurteilers, die rflek- oder vorw3rtsschauend sein 

kann, ab. Auch in diesem Falle gab es viel Fflr und Wlder. Da diese 

Frage auch heute noch oder heute erst recht fflr den gestaltenden Ingenieur 

ebenso wie fflr den gestaltenden Architckten grofie Bedeutung hat, soli 

auch die grundsatzllche Seite beleuchtet und damit die fflr die Harz- 

talsperren gewahlte Bauweise begrundet werden.

Alte Ingenieurbauten passen sich wundervoll in die Umgebung eln; 

das kann man an jeder alten Mflhle oder Steinbrucke, wie an den alten 

Hflttenanlagen des Harzes immer wieder feststellen. Man sah seinerzelt 

Im Nutz- oder Ingenieurbau kein besonderes Problem und ging an die 

gestellte Aufgabe mit den auch sonst flblichen Mitteln und Baustoffen. 

Man blieb dabei bescheiden zurflckhaltend und lóste die Aufgabe in alt- 

gewohnter Weise etwa so, wie man sie bel einem Stall oder einer Scheune 

zu lósen gewohnt war; dafi diese alten Nutzbauten auch heute noch sehr 

schón aussehen, beruht darauf, dafi man in Bauart und Baustoff selbst- 

verstandllch von der Umgebung nicht abwlch. Dafi der der Gegend ent- 

nommene und deshalb mit ihr harmonierende Baustoff an sich dabei sehr 

wesentlich, oft entscheldend ist, hat man spater vergessen.

Mit dem Wachsen der Industrie und der Vorherrschaft der „frelen 

Wirtschaft* wurde die bodenst3ndige alte Bauweise in den Hintergrund 

gedrflckt. Es bauten nicht nur ortsfremde Firmen vom Rhein oder aus 

Bayern in Norddeutschland und umgekehrt, sondern es begann der Wett- 

bewerb auf dem Materlalmarkt entscheldend zu werden; Bauweisen und 

Baustoffe wurden nicht des Bauens wegen, sondern des Massenverkaufs 

wegen hergestellt und angeprlesen. Ob das Blld der Landschaft dadurch 

litt, war glelchgflltlg und nebensachllch; wer anderer Meinung war, galt 

ais veraltet. Diese einscitige Einstellung hat seinerzelt ais Reaktion die 

Helmatschutzbewegung auf den Plan gerufen, der auch die oben erwahnten 

Gesetze gegen Verunstaltung usw. zu verdanken sind. Diese Bewegung 

kampfte allerdings auf fast verlorenem Posten, da sie dem kraftvollen und 

geschlossenen Vordringen der ungebundenen Wirtschaft ein Ganzes nicht 

entgegenstellte und gegen den Strom der Zeit schwimmen mufite. So 

kam es, dafi man, anstatt der neuen Zeit neue Form und neues Leben 

zu geben, ins Einzelne und in die Vergangenheit flflchtete. Man landete 

in der Stilarchltektur des ausgehenden vergangenen Jahrhunderts und ln 

einem schwSchlichen Nachahmen I3ndlicher und kleinstSdtischer Bau- 

formen. Das flbersteile Dach ais Erlnnerung an die gute alte Zeit, Spitz- 

giebel, kflnstliche Dachverschneidungen, in Putz ausgefflhrte Schlufisteine 

flber Tflren zeugen davon. Man tat, ais lebte man Im Biedermeier und 

wollte die neue Zeit, die mit elementarer Gewalt heraufzog, nicht er

kennen. Der Kampf war ausslchtslos. Der Ingenieur beschrSnkte sich 

auf das Technische und Wirtschaftliche; wollte er besonderes fflr die 

Formgestaltung seiner Bauten tun, so zog er nach Fertigstellung des 

Rohbaues den Architekten heran mit dem Auftrage, fflr eine festgelegte 

Summę .etwas Kunst* daran zu machen.

Keine dieser beiden entgegengesetzten Richtungen kam fflr die Form

gestaltung der Bauten und Anlagen der Harztalsperren in Frage. Es 

konnte nicht Aufgabe des Architekten sein, den Werkzweck durch kleine 

Mittel in Irgendeiner Form zu tarnen oder Monumentallósungen kunstlich 

zu suchen. Es durfte anderseits der Ingenieur hier nicht brutale Nfltzllch- 

kelt allein walten lassen. Bauen bedeutet stets „gestalten*, d. h. es 

mufi versucht werden, die Zweckbestimmung der Anlagen erkennen 

zu lassen und das Gesamte harmonisch in die Natur zu stellen. Die 

technische Zielsetzung der Bauwerke llefi dabei nur einen gewlssen Spiel- 
raum. Es kam darauf an, das Wesentllche zu erkennen, Grunds3tze 

aufzuflnden, die immer wiederkehren kónnen, einen „Leitakkord* an- 

zuschlagen, der das Ganze wechselnd und doch glelchtónend durchzleht. 

Eine aufierllche, gewollte Architektur w3re falsch gewesen; nur einfache 

Linien, klare Gliederung und harmonisch wirkende Materialbehandlung 

konnten richtigen Mafistab und Ausdruck geben. Vor allem war es aber 

erforderlich, dafi Ingenieur und Architekt nicht nur 3ufierlich, sondern 

auch innerllch zusammenarbeiteten, so dafi nicht .eine Anlage mit 

Architektur*, sondern ein einheitliches Ganzes ais Ergebnis gemein- 

samer Arbeit entstand, bei dem man die gestaltende Hand des einen 

von der des anderen nicht trennen konnte. Hemmend war dabei vor 

allem die leldige Geldfrage; Mittel fflr diese Zwecke waren damals 

sehr schwer locker zu machen. Bedauerlicherweise ist auch, besonders 

am Sósewerk, Zielsetzung und Bauprogramm wiederholt umgestofien 

worden, so dafi In Anbetracht der gerade hier Sufierst knappen Mittel 
in verschiedenen Failen das gemeinsam gesehene Ziel nicht verwirkllcht
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werden konnte, sondern mancher dem Ganzen abtragllche Kompromifi 

geschlossen werden mufite. Darauf werden wir spater noch zuriickkommen.

Aus dem Gesagten ist jedenfalls zu ersehen, dafi eine falsche 
Romantik abgelehnt wurde und die Aufgabe neben einer Ordnung der 

Einzelanlagen im Raum und einer Einordnung des Ganzen in die Natur 

vor allem ln der Einzelausblldung und einer klaren, einfachen Gllederung 

zu suchen war; da auch der Baustoff Beton und Eisenbeton, Glas und 

Stahl durch die Bestimmung der Anlagen gegeben war, konnte es sich 
nicht darum handeln, durch Verkiei- 

dung oder Verblendung zu maskieren, 

sondern nur darum, auch hier wieder 

durch Gllederung, Form und vor 

allem Farbę das elnzelne Bauwerk 

seiner Bedeutung entsprechend vom 

Ganzen aus gesehen zu gestalten 

und einzuglledern.

Diese Auffassungswelse entspricht 
auch der Art, wie man heute an die 

Dinge herangeht, nachdem die „frele 

Wirtschaff an sich selbst zugrunde 

gegangen Ist. Wie wir politlsch und 

wirtschaftlich unter iibergeordneten 

Bindungen und Geslchtspunkten 
leben, so mussen wir auch lernen, 

bel der Formgestaltung des Ingenieur- 

baues nicht mehr von Einzeldingen 

und vom Einzelbau, sondern vom 

Gesamtwerk auszugehen. Man wird 

lernen mussen, nicht nur das eln

zelne Bauglled im gesamten Bau

werk zu sehen und dieses wieder 

ln der Gesamtanlage, sondern die 

gesamte Anlage und die Umgebung 

ais zusammengehOrlges Bild. Man 

baut nicht mehr nach rein wirtschaft- 

lichen oder rein technischen Uber- 

legungen und flberiafit es der Umgebung, sich damit abzufinden; man 

denkt wieder daran, dafi sich auch eine Gestaltung, die den Źweck 

der Anlagen und Bauwerke offen erkennen laBt, harmonisch dann in 
die Natur einfflgt, wenn 

eine ilbergeordnete Bindung 

zwischen dem Neuen und 

dem Alten gefunden wird.

Nur damit werden LOsun- 

gen gefunden und gestaltet 

werden kOnnen, die denen 

friiherer Zeit gieichwertig 

sind, nicht aber dadurch, 

daB man die Formen und 

die Denkwelse einer ver- 

gangenen Zeit in die ganz 

anders gcartete Gegenwart 

verpflanzt, die doch die 
Kraft besitzen miiBte, sich 

eigene Form zu schaffen.

Nach dieser Idee wurde 

beim SOse- und Oderwerk 

in engster Gemeinschafts- 

arbeit zwischen Ingenieur 

und Architekt zu arbeiten 

versucht. Im einzelnen 

mussen wir uns darauf 

beschranken, einige Ge- 

sichtspunkte herauszuhcben 
und an Hand weniger 

Bilder zu zeigen, wie 

die Losung der Aufgabe 

gedacht war.

2. D ie V e rb indung  W asser— D am m — Strafien m it der 

Landschaft.

Nachdem die wahrend des Baues mehrfach geanderte konstruktive 

Ausblldung der Hauptanlagen (Sperrdamme und StraBen) festlag, wurden 

jeweils die Gedanken festgelegt, nach denen das „Bauprogramm" im 

einzelnen entwickelt werden sollte. Insbesondere an der SOsetalsperre 

HeB sich dieser Plan infolge wiederholter Anderungen des Bauzieles ln 

der ursprunglich gedachten Form nicht verwirkllchen. Richtunggebend 

blieb jedoch: die geschlossene Einhelt der in zwei Stufen iłbereinander 

liegenden Stauseen (Hauptbecken und Unterwasserbecken) mit ihren 

Bauwerken und Betrlębseinrichtungen mufi ais geschlossenes Ganzes zur

Wirkung kommen. Diesem Zlel war alles andere unterzuordnen. Es hleB 

also, die Damme und Seen mit der Umgebung so zu verblnden, dafi sie 

zwar ais gewaltlge Werke menschlichen Schaffens erscheinen, dafi sie 

anderselts sich bescheiden und fast selbstverstandlich in die grofiarllgen 

Formen der Natur der Taler elnpassen. — Die Lósung wurde verschieden 

gewahlt, da die Talgestaltung an der Sose ganz anders ist ais an der Oder.

An der SOseta lsperre waren im weiten Umkrels um die eigentliche 

Anlage die schlaglahigen Holzbestande nledergelegt. Dadurch ergab sich

unterhalb der Talsperre ein beson

ders nach Norden weitausbiegender 

Kessel, an dessen Hang sich die 

neue StraBenanlage in zwei m3ch- 
tigen Serpentlnen heraufwlndet. Es 

entstand ganz von selbst eine 

terrassenmafilge Gllederung dieses 

Hanges, die oben vom Sperrensplegel 

begrenzt, nach unten durch die Be- 

triebsanlagen fortgesetzt im Spiegel 

des Unterwasserbeckens ihr Ende 

fand. Um die Einheit des Ganzen 

zu wahren, war diese Terrassen- 

bildung mit dem senkrecht dazu 

stehenden Damm in Verbindung zu 

bringen; dieAbstufungen des Dammes 

mufiten von den Strafien und Wegen 

unterhalb Irgendwie aufgenommen 

werden, so dafi die Llnien des Dam

mes sich in den Linlen der Strafien- 

terrasse fortsetzten (s. Abb. 128). Lei- 

der war es zu spat, die hier gegebenen 
MOglichkeiten voll auszunutzen, da 

der Bau bel Festlegung dieser Grund- 

satze schon zu welt fortgeschritten 

war; eine v0111ge Elngliederung des 

Dammes in die Terrassengestaltung 

hatte auch umfangrelche Erdarbeiten 

auf der Luftselte des Dammes gefordert, wozu die Mittel fehlten.
Auf dem linken Steilufer liefi sich eine solche Eingliederung flber- 

haupt nicht durchfuhren, weil die Voraussetzungen dazu fehlten. Hier
laufen alle Linlen schrag 

aufwarts zur Dammkrone 

(Abb. 129). Der AnschluB 

an dieses Ufer wlrkt also 

etwas schroff. Er wurde 

deshalb bewufit ais eine 
Art Widerlager der Gesamt

anlage im Zusammenhang 

mit der Hochwasserent- 

lastung betont und aus- 

gebaut. An dieser Stelle 

ist auch der Kern mit 

einem besonderen Aufbau 

versehen, der organlsch 

mit der Briicke flber dem 

Hochwasserflberlauf ver- 

bunden Ist (Abb. 130). Ein 

etwas masslveres Bauwerk 
w3re hier mogllch, auch 

wohl wflnschenswcrt ge- 

wesen, um diesen AnschluB 
an den Hang besonders 

hervorzuheben. Da aber 

selnerzeit die ZweckmSfiig- 

keit derartiger Aufbauten 

noch nicht erkannt war und 

flberflusslge Mittel nicht zur 
Verfflgung standen, wurde 

darauf verzichtet. Am rech- 

ten Hang schliefit sich die 

Kernbrflstung zwanglos an einen Parkplatz und mit einer Treppe an die 

Strafie an. Der Ausbau der Treppe wurde mit einer kleinen, an die 

Boschung angelehnten Erfrischungshalle ln Verbindung gebracht. Die 

Krone des Dammes wurde durch eine einfache Brflstung aus Beton, die 

durch erkerartige Ausbauten in gleichmafilgen Abstanden unterbrochen wird, 

abgeschlossen. Diese Betonbrflstung ist weiB gekalkt und schliefit das 

Seenbecken wirkungsvoll ab. Den Zusammenhang zeigen Abb. 130 U. 131.

Die luftseitlge Boschung mit einer Flachę von etwa 70 000 m2 ist 

durch Bermen mit Entwasserungsgraben in fflnf nicht gleich hohe Ab- 

schnitte unterteilt. Aus technischen und betriebllchen Griinden darf diese 

Boschung nur mit Rasen bepflanzt werden, tritt also ais Bauwerk mit

Abb. 128. SOsetalsperre. Uberslcht von Nordosten.
Vordergrund: Serpcntinen der Strafie, Wirtschaftsgebiiude mit Terrasse. 

Wasserwerk im Bau, Unterwasserbecken. Mitte: Sperrdamm mit Hochwasserentlastung. 
Hintergrund: Talsperrensee mit Randstrafien.

1 Unterwasserbecken, 2 Strafienserpentine, 3 Hauptspcrrdamm, luftseits, 4 Wirtschaftsbetrieb, 
5 Wirtschaftshof, 6 Wasserwerk und Kraftwerk.

Abb. 129. Bauprogramm fur die SOsetalsperre.
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grofien LInien beherrschend in Erschelnung. Um diese grofie gestaffelte 

Flachę mit ihrer Umgebung in Zusammenhang zu bringen, sind die luft- 

seitlg anschliefienden Stufen der Randterrassen ebenfalls mit Rasen und 

nur an wenigen Stellen mit Buschwerk bepflanzt. Auf dem sudllchen

Abb. 130. Sósesperre. Wasserseitlger Bllck auf Kernbrflstung 

und Hochwasserentlastungsanlage.

Abb. 131. Sósesperre. Dammkronenausblldung, Brucke uber Hochwasserentlastungsrlnne 
am llnken Hang; oben llnks Fabrlk Marlental im Abbruch.

Abb. 132. Odersperre. Oberblick von Sfldosten.

Vordergrund: Krafthaus kurz vor Fertigstellung. Unterwasserbecken nicht gefOllt. 

Mitte: Talsperrendamm mit Windenhaus und Rollbahn, Randstrafie am ręchten Ufer.

Ufer wurde die glelche Vorschrift fur den zwischen Damm und SchuB

rinne liegenden Zwickel gegeben, wahrend der ubrige Teil der frel- 
geholzten Flachen forstmaBlg behandelt wird. Die vorgesehenen 

Pflanzungen sind wegen des verhaltnlsmafilg rauhen Klimas durchweg 

ais Jungpflanzungen angelegt, werden also erst ln 

einigen Jahren das Bild zelgen, das beabslchtlgt war. 

Der Hochwald fafit dlesen Kessel ais Ganzes wic ein 

grofier Rahmen ein.

Wahrend an der Sósetalsperre eine Einengung des 

Landschaftsblldes unterhalb der Sperre durch hoch- 

stammlge Bestande vcrmieden wurde, ergab sich bel 

dem wesentlich engeren O d e rta l von selbst eine ganz 

andere Lósung. Der Kessel liegt hier oberhalb des 

Dammes, die Talsperre also an einem gflnstlgen Engpafi 

mit stellen Hangen, sie ist vor allem von oben zugang

lich. Die vóllig anderen Verhaitnlsse forderten um so 

mehr Berflcksichtigung, ais auch erreicht werden konnte, 
dafi der Hochwald bis hart an das Bauwerk selbst er- 

halten blieb. So entstand ein vielleicht Imposanteres, 

jedenfalls ganz anderes Bild ais an der Sóse (Abb. 132). 

Im iibrigen wurde nach gleichen Grundsatzen verfahren 

wie dort; hier war es besonders einfach, den Damm in 

die Hangę einzulelten; am linken Ufer stfltzt er sich 

gewlssermafien auf die Hochwasserentlastung (Abb. 133). 

An beiden Enden des Dammes wurden grófiere Auf- 

bauten errichtet. Am rechten Ufer stellen sie den An- 

schluB an die dort etwas uberliegende Strafie her, 

wahrend am llnken Ufer ein turmahnllcher Aufbau er- 

forderlich wurde, um die Hochwasserentlastungsanlagen 

an den Damm und seine Brflstung anzuschllefien. Dies 

wird durch Abb. 13 u. 134 dargestellt.

Schwierigkeiten machte anfangllch die Ausbildung 

des Talsperrenfufies. An der Sóse waren kleine Schleber- 

hauser ais Aufbauten auf der untersten Dammberme vor- 

gesehen. Selbst wenn man sie weit flber das erforder- 

llche Mafi ausgebaut hatte, waren sie immer noch durch 

die rleslgen Ausmafie des Dammes erdriickt worden. 

Deshalb wurde ganz auf sie verzichtet und die Ein

richtung unterirdisch vorgesehen, so dafi also tunnelartige 

Ausiaufe am Dammfufi entstanden, dereń Flflgelmauern 

allein sichtbar sind. Die Notwendlgkelt des Bóschung- 

schutzes gegen den schwankenden Wassersplegel des 

Unterwasserbeckens ergab an beiden Talsperren von 

selbst einen Schotterbewurf bzw. eine Pflasterung von 

etwa 3 m Hóhe, die nun ais helles Band sockelartig den 

Sperrdamm nach unten hin abschlleBt (s. Abb. 128).

Nachst der Ausbildung und Einfflgung des Dammes 

war es nótig, dem Talsperrensec selbst Aufmerksamkelt 

zu schenken. Hier Ist durch die den See entlang- 

fflhrenden Randstrafien ein Bindeglled zwischen Wasser- 

spiegel und Landschaft geschaffen, das zugleich dem 

Werk den Rahmen gibt. An der Sósetalsperre muBte 

zwischen dem hóchsten Stauspiegel und der Randstrafie 

(wegen der Verwendung dieser Talsperre zur Trink- 

wasserversorgung) ein mindestens 50 m brelter Schutz- 

streifen stehenbleiben, der einzuzaunen und zu be- 

pflanzen war. Aus verschiedenen Grflnden wurde ein 

Wildgatter aus Draht, Stacheldraht und Holzpfosten 

gewahlt, das mit dornentragenden Schllnggewachsen, 

insbesondere Rosen und Brombeeren, eng bepflanzt 

wurde, in der Hoffnung, daB sich nach dem Verfall des 

Zaunes eine natflrllche Dornenhecke bilden wird. Im 

flbrlgen wurde dieser Zwischenstrelfen licht aufgeforstet, 

sowelt nicht eine natflrllche Verjflngung sowleso statt- 
fand. Es ist geplant, innerhalb dieses Schutzstrelfens 

durch Einschlag einen stets gleichbleibend hohen und 

lockeren Baum- und Buschbestand zu crhalten, wo

durch dann auch der schóne Ausblick von der stark 

gewundenen RandstraBc auf den See und die Bau- 

anlagen gewahrt bleibt. — An der Odertalsperre, wo 

einschrankende Bedlngungen nicht vorlagen, ist die 

Randstrafie etwa 2 m flber dem hóchsten Wassersplegel 

angeordnet. Die Bóschungen nach dem See sind, 

wie Abb. 132 zeigt, mit Geróll flberstflrzt worden. Da 

die Bóschungen verhaitnlsmafiig steli sind, wird das 

unschóne Bild, das von halbgefflllten Talsperren be

kannt Ist, hier kaum entstehen. Die Strafie, die 
auf der Bergseite von felslgen Bóschungen elngefafit 

ist, gibt der ganzen Talsperre selbst einen elgenartigen 

Rahmen,
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Abb. 133. Odersperre. Kronenausbildung des Dammes und Anschlufi an 

Provinzstrafie (Vordergrund) und Hochwasserentlastung (Hintergrund).

3. D ie  E in g lie d e ru n g  der H ochbau ten  in das Werk der 

B e triebsan lage .

Ein Gesamtbild der Anordnung, wic sie an der Sósetalsperre be- 

absichtigt war, zeigt das Gipsmodell Abb. 129. Die alte halbverfallene 

Fabrik Mariental (s. a. Abb. 131) sollte zu einer grofien Terrasse um- 

gestaltet werden, an die sich ein Badestrand mit dem dazugehórigen 

Betrieb anschliefit. Oberhalb der Terrasse war ein Wirtschaftsgebaude 

ais einfache Gaststatte vorgesehen. Vólllg getrennt hiervon, aber eben- 

falls mit den Terrassen des rechten Hanges in Verbindung gebracht, sollte 

das Wasserwerk und Kraftwerk angeordnet werden. Zu diesem Zwecke 

war vorgesehen, voi dieser Anlage einen Hof in das Unterwasserbecken 

halbinsclartig einspringen zu lassen und Im ubrigen die am Hang vor- 

gesehenen Werkwohnungen durch einen Querbau mit dem Wasserwerk 

in Verbindung zu bringen. Dieser Plan ist nicht zur Ausfiihrung gc- 

kommen, da, wie bereits erwahnt, wahrend des Baues die Parole gegeben 

war, dafi die Wasserleltung und damit das Wasserwerk keinesfalls zur

Abb. 135. Sósesperre. Wirtschaftsgebaude am Fufi des Abb. 136. SOsesperre. Wasserwerk mitWerkhof von Talsperre aus gesehen.

Abb. 137. Odersperre. Kraftwerk vom Sperrdamm gesehen. 

Hohes Gebaude Maschinenhaus. Anbau Schalthaus; davor Freiluft- 

schaltanlage. Hintergrund Damm. Unterwasserbecken ieer.

Abb. 138. Odersperre. Krafthaus vom Unterwasserbecken gesehen. 
Der iiber dem ersten Feld 

stehende Kran hat seinen normalen Stand seitlich.

Abb. 134. Odersperre. Hochwasserentlastung und dereń Anschlufi 

an die Kernbrflstung.

Ausfiihrung kommen wurden. Da damit auch erhcbliche Mittei fiir den 

Ausbau dieses Bauabschnittes gestrlchen wurden, beschrankten wir uns 

auf eine sehr einfache Ausgestaltung eines kleinen Kraftwerkes und 

liefien die vorgesehenen Ufermauern und den in den See hlnelngebauten 

Payillon failen, ebenso den Badestrand und dle dazugehórigen Neben

anlagen. Auch das Wirtschaftsgebaude wurde in verringertem Umfange 

gebaut und zur Unterbringung von zwei Werkwohnungen genutzt (Abb. 135). 

Ais dann nachtraglich das Wasserwerk doch gebaut wurde, mufite aus 

Kostengriinden darauf verzichtet werden, den ursprungllch gefafiten Plan 

durchzufflhren; das Wasserwerk wurde im Anschlufi an das Kraftwerk 

errichtet und dle Nebenanlagen in einem unmittelbar an das Wasser

werk angeschlossenen Hof untergebracht (Abb. 136). Damit wurde die 

Gllederung naturlich wesentlich niichterner, es wurde auf manche Wirkung
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verzlchtet, die der ursprungliche Plan in sich barg. Der leitende Ge- 

staltungsgrundsatz ist durch diese Anderungen allerdings nicht berflhrt 

worden. Auch die ausgefflhrte Anlage besteht aus Beton und Glas, 

wobei das letztere nicht nur der Helligkeit der Maschlnenraume wegen, 

sondern auch in flbertragenem Slnne wiinschenswert war: Ein offentliches 

Wasserwerk mufi ais Lebensmittelbetrieb derart sauber geffihrt werden, 

daB es dem Einblick jedes Passanten offensteht, zumal eine Besichtigung 

des Innem eines Wasserwerks grundsatzlich verboten werden mufi.

Aus ahnllchen GedankengSngcn heraus wurde auch das Kraftwerk 

an der Odertalsperre entwickelt. Diese Anlage (Abb. 137 u. 138) liegt 

unmittelbar am Dammfufi und besteht aus dem Kraft- und Schalthaus 

und einer Freiluftanlage zwischen den Hochbauten, dem Damm und dem 

Talhang. Da Licht in das Kraftwerk nur von der Wasserseite her ge

bracht werden konnte (auf der Ruckseite ist das Schaltwerk angebaut),

war auch hier eine Aufiósung der Wand in Glas und Pfeiler das NSchst- 

liegende, um so mehr, ais die Maschinen aus konstruktiven GrAnde^

tief im Schacht des Krafthauses unter dem hóchsten Unterwasserspiegel 

stehen. Da der aus machtlgen Pfeilern und Betonfiachen bestehende 

Unterbau der Anlage bei nledrigem Wasserstande zu sehen Ist, mufiten 

dle Saulen besonders kraftlg wlrken. Diese Wirkung wurde dadurch ver- 

stSrkt, dafi die unteren Fenster an der Innenseite der Saulen angeschlagen 

wurden, wahrend im oberen Telle dle Glasflachen nach aufien rfleken, 

um fur die Gleitbahn eines Laufkranes Platz zu schaffen.

Viel bekrittelt wurden die bei den beiden Talsperren gewahlten

flachen Dacher. Diese Dacher sind nicht aus einem Stilgrundsatz so ge- 

staltet und mit Kupfer abgedeckt worden, sondern weil ein steiles Dach 

hier sinnlos war und zu den technischen Bauwerken nicht pafite: Der 

durch ein steiles Dach entstehende Bodenraum kann nicht genutzt werden; 

vor allem aber Ist festzuhalten, dafi bei einem Ingenieurbau auf Ver- 

anderungsmógllchkeit, auf Anbau- und Ausbaufahigkeit von vornherein 
Bedacht genommen werden mufi. Hier hat sich gezeigt, dafi schon 

wahrend der Bauausfflhrung Ver3nderungen vorgenommen werden mufiten, 

und zwar auch Veranderungen an bereits begonnenen Anlagen. Das 

Stelldach verlangt aber klaren Grundrifi. Anbauten und Ausbauten mflssen 

sich dem Hauptdach einfflgen. Es lafit sich nicht alles, was wirtschaft- 

lich notwendig wird, unter ein solches Dach bringen, wenn man 

nicht zu den wildromantischen Dachverfallungen und Dachausbauten der 

80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurflckkehren will. Wer fflr 

Werkbauten, wie sie hier zu plancn waren, Steildacher wfinscht, beweist, 

dafi er weder das Wesen des Steildaches, noch das Wesen des flach- 

gcdeckten Baukórpers begriffen hat.

4. E in ze lfo rm  und Farbę.

Es ist hier nicht der richtige Ort, auf diese Fragen genauer eln- 

zugehen. Sie kónnen aber auch nicht fibergangen werden, da sie ent- 

scheidenden EinfluB auf das Aussehen der Bauten haben. Wesentlich ist, 

dafi die clnmal gewahlten Elemente und Mafistabe immer wieder auf- 

genommen werden, besonders wo Bauwerke zusammengehóren. So 

wlederholen sich die Saulenabmessungen, die Fiachenteilung ebenso wie 

z. B. Form und Farbę der Abdecksteine. Welche Wirkupgcn dabei mit 

cinfachsten Mitteln erzlelt werden kónnen, zeigt Abb. 139, aber auch 

Abb. 134 u. 135. Die Abdeckplatten sind dabei ln dunklerer Farbę gc- 

halten, kaum 10 cm dick, nur gering geneigt und wenig flberstehend, da 

alle Oberschreitungen dieser Mafie zwecklos, technisch falsch und unschón 

sind. Besonders wichtig war dle Behandlung der Auflenflachen. Der 

ortsfibllche Stein, die Grauwacke, eignete sich weder technisch noch in 

bczug auf den Farbton ais Verkleidungsmaterial. Eine Verkleidung der 

grofien Konstruktlonsflachen w3re auch recht kostsplelig gewesen. Ander- 

seits konnten die Betonfiachen nicht unbehandelt bleiben. Aus diesem 

Grunde wurden alle Flachen, die nicht vom Wasser bespult sind, mit 

Weifikalk geschiammt, nachdem die Betonfiachen nach Entfemen der 

Schalung roh gcglattet waren. Eine Kalkschlamme, wie sic hier verwendet 

wurde, mufi, wie jeder Kalkanstrich, bei trflbem Wetter auf móglichst 

nassen Untergrund aufgebracht werden. Sie mufi ganz langsam abbinden, 

um zu halten. Zusatz von etwas Ol und etwas Salz ist gut. —  Es ist

selbstvcrst3ndlich, dafi der Farbton im Laufe der Zeit nachiafit, dafi ein 

Tell der Kalkfarbe verschwindet. Es bleibt aber immer noch genug 

zurflek, um den eigenartigen Glanz der F13che zu wahren, der so aufier- 

ordentllch gut zum Grfln der Umgebung und der Wasserfiache steht. 

Auch alte gekalkte Bruch- 
steinmauern, z. B. Reste 

alter Stadtmauern, be- 

halten durch Jahrhunderte 

Ihren Relz. Wie schón 

sie trotz des Verfalls noch 

immer sind, erkennt man 

besonders am Kontrast, 

wenn elnzelne Stellen 

mit Zement ausgebessert 
wurden. Das bessere Aus

sehen liegt wlrkllch nicht 

an dem Altertumlichen 

der alten Mauer, sondern 

an dem gemeinen Aus

sehen des Zementputzes.

Man halte nur einen 

Blumenstraufi vor das 

eine und das andere.

Zusammenfassung.

Wenn wir die Er

fahrungen der Zusammen- 

arbeit rflckschauend flber- 
blicken, dann kommen 

wir einmal zu der For- 

derung, dafi sich Ingenieur 

und Architekt gar nicht 

frflh genug zusammen- 

finden kónnen, um ge-

meinsam an der Gestaltung eines Ingenieurbaues zu arbeiten. Nur dann 

aber, wenn sie sich lnnerllch zusammenfinden, werden sie Gemeinsames 

aus einem Gusse schaffen kónnen, sonst wird immer der vom Ingenieur 

geschaffene Kórper irgendwie, je nach dem Geschmack des Architekten, 

aufgeputzt sein. Nicht auf das Uberziehen eines fremden Kleides kommt 

es an, sondern auf gemeinsames Gestalten. Eine solche Zusammenarbeit 

ist um so mehr erforderllch, weil sich beim Ingenieurbau das dem 

Architekten sonst gelaufige feste Bauprogramm kaum feststellen und fest- 

halten lassen wird, da es eben aus der gemeinsamen Arbeit beider 

KrSfte erst entwickelt werden kann. Entscheidend Ist, dafi bald ein Leit- 

gedanke gefunden wird, der Anderungen des Bauprogramms flberdauert 

und beiden Kraften gewlsse Beweglichkeit lafit. Man darf sich zunachst 

also nicht In Einzelhelten verlieren, sondern mufi einen Rahmen schaffen, 

der das ganze Werk ais Ingenieurbau In die Natur einglledert. In diesem 

Rahmen sind die Einzelbauten und Anlagen zu entwickeln. Hler den 

richtigen Mafistab zu finden ist die Kunst, die diese Aufgabe voraussetzt. 

Dabei ist es verfehlt, Monumentalbauten kunstllch schaffen zu wollen.

Meist Ist die Anlage an sich schon monumental genug. Bescheidcne

Zurflckhaltung kann hier bessere Wirkung und Harmonie auslósen ais 

aufdringllcher Gestaltungsdrang. Monumentalltat deckt sich nicht mit 

Anhaufung von Masse. Fast wichtiger ais dle Formen eines Ingenieur

baues ist fflr die aufiere Gestaltung die Farbę, flberhaupt die Art des

Materials, das dle Aufienhaut bildet. Wichtig ist ferner die Entwicklung

und Festlegung wlederkehrender Konstruktlonselemente und -formen und 

die Beibehaltung gleicher Mafistabe. Dafi auch hierfflr nur bescheidene 

einfache Bildungen in Frage kommen, dafi keine wesensfremden „Stll- 

formen* am Piatze sind, versteht sich von selbst. Zuletzt ist aber nicht 

zu vergessen, daB auch die bescheidensten Mittel der Formgestaltung 

Geld kosten und dafi rechtzeitig auch hierfflr ausreichende Summen 

bereitgestellt werden mflssen, eine Forderung, die heute auch durch dle 

Regierung unterstfltzt wird.

Abb. 139. Sósesperre. 

Brflcke flber Hochwasserentlastung.

Alle Rechte vorbchalten. Versuche und Erlauterungen 

zu den Richtlinien fiir die Priifung von Beton auf Wasserundurchlassigkeit.
Bericht erstattet von Otto Graf und Kurt Walz, Stuttgart.

(SchluB aus Heft 29.)

Allgemein gflltige Anweisungen fur die Auswahi des Zements nach 

seiner Art und Zusammensetzung lassen sich z. Z. noch nicht geben. 

Es wurde bisher gefunden, daB die Dlchtungsfahlgkelt eines Zements 

unabhanglg von der Zementart von Werk zu Werk sehr verschieden sein 

kann. Wenn fflr bestimmte Aufgaben verschledene Zemente zur Wahl 

stehen, kann man den geelgnetsten Zement durch einfache Versuche 

bestimmen: Aus FluBsand, der nach Sleblinle B der DIN 1045 zusammen- 

gesetzt ist, werden Mórtelplatten 20 X  20 X  4 cm aus i G.-T. Zement und

5 G.-T. Sand hergestellt. Der welch ausgemachte Mórtel21) ergibt im 

allgemeinen bel weniger geeigneten Zcmenten durchiassige Platten, 

wahrend bel geeigneten Zementen selbst unter 7 kg/cm2 Wasserdruck 

undurchiassige Platten entstehen.

2l) Das Ausbreitmafi, ermittelt mit dem kleinen Rfltteltisch fur Mórtel 
soli gleich grofi sein und rd. 190 mm betragen. Der hierzu erforderliche 
Wasserzusatz ergibt gewóhnlich einen Wasserzementwert, der bei 0,6 
bis 0,7 liegt (abhanglg von der Zement- und Sandbeschaffenheit).
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Bet der Giitepriifung, bel der die Probeplatten aus dem Bauwerks- 

beton hergestellt werden, ist es zwekmafiig, bel der Herstellung und bei 

der Priifung ebenso zu yerfahren wie bel der Eignungspriifung. Wird zur 

Vereinfachung der Arbelt abgewichen, so ist der Vergleich mit anderwarts 

nach den Richtllnien ausgefiihrten Versuchen unmóglich.

§ 1. Form und Herstellung der ProbekOrper.
1. Form und Anzahl. Ais ProbekOrper werden ąuadratische oder 

rundę Platten yerwendet*). Bei KorngrOBen der Zuschlagstoffe bis 
zu 40 mm betragt die Kanteniange oder der Durchmesser a der 
Platten 20 cm, dle Plattendicke h — 12 cm und der Durchmesser D 
der dem Druckwasser auszusetzenden Priiffiache 10 cm. Bei Korn
grOBen iiber 40 mm ist a =  40 cm, h =  20 cm und D  =  15cm. 
ist der Anteil der KorngrOBen iiber 40 mm nicht erheblich, so 
kOnnen diese grOBeren Kórner ausgeschieden und die klelneren 
Platten yerwendet werden.

Von jeder zu untersuchenden Betonmischung sind mindestens 
drei Platten herzustellen.

Dle gewahlte Dicke der Platten von 12 cm entsprlcht bel Zuschlagen 

mit dem GrOBtkorn von 40 mm dem dreifachen Korndurchmesser. Dieses 

MaB diirfte die untere Grenze der Plattendicke darstellen, die noch 

ang3ngig erscheint. Man muB bei dieser Probendicke bereits in Kauf 

nehmen, dafi sich ortllch begrenzte Unregelmafiigkelten im Durchflufi- 

ąuerschnitt In der Durchlassigkeit bemerkbar machen. Auch flndet bel 

der klelnen Masse dieser Proben beim Herstellen eine verhaitnlsmafiig 

grOfiere Einwirkung auf den Beton durch Stochem und Stampfen statt, 

ais dies im Bauwerk der Fali Ist. GrOfiere Proben, dle weniger streuende 

Ergebnlsse liefern und bel dereń Herstellung eher nach den praktlschen 

Verhaitnlssen yerfahren werden kann, bringen durch Ihre Unhandllchkeit 

eine nicht unbedeutende Erschwerung bei der Priifung. GroBe Streuungen 

der Einzelwerte kOnnen auch dahin gedeutet werden, dafi dle Mischung 

unter den yorllegenden Verhaltnissen nicht gut yerarbeitbar ist. Gut ver- 

arbeitbare Mischungen lassen sich gleichmafilger einbrlngen; damit ent

stehen gleichmaBig beschaffene Platten, dle wenig unterschiedllchen Wasser- 

durchgang ergeben. Ursprunglich war eine grOBere Probendicke yorgesehen; 

sie Ist mit Riicksicht auf die vlelen friiher beschafften Prflfeinrichtungen 

der Deutschen Reichsbahn verlassen worden.

Enthalt der Zuschlag KorngrOBen uber 40 mm, so sind Platten 

40 X  40 X  20 cm herzustellen. Entsprechend den Verhaitnissen bei der 

12 cm dlcken Platte kOnnen dabei Zuschlage mit 60 bis 70 mm Grófit- 

korn yerwendet werden, was fflr die meisten Bauaufgaben ausrelchend 

sein dflrfte. Noch grOfiere Zuschlage erfordern die Herstellung noch 

grofierer Proben22). Um eindeutige Verhaitnisse zu erhalten, wird man 

fflr solche Proben ebenfalls Platten wahlen23).

Dem Vorschlag, den Zuschlag flber 40 mm auszuschelden, um kleine 

Platten herzustellen, darf nur gefolgt werden, wenn der ausgeschledene 

Zuschlag In klelner Menge yerwendet Ist, Das Betongefflge, das bei der 

Priifung auf Wasserdurchiasslgkeit noch wichtiger ist ais bel der Druck- 

festigkeit, kann hierdurch wesentlich ver3ndert werden19). Wenn der zu 

entfernende Anteil der KOrnung flber 40 mm (fflr Beton zu Platten 

20x20x i2 cm ) oder der KOrnung flber 60 mm (bel Platten 40X40X20cm ) 

nicht grOfier ais 10% ist, kann dem Vorschlag ohne weiteres gefolgt werden.

Weiterhln empfehlen wir, dle groben Stucke nur dem fertigen Beton 

zu entnehmen, damit die Beschaffenheit des MOrtels nicht geandert wird.

Mit Riicksicht auf dle bereits erwahnten Streuungen der Ergebnlsse 

sind mindestens drei ProbekOrper fflr jede Priifung herzustellen.

2. Herstellung. Fflr das Mischen und die Entnahme des 
Betons und fflr dle Arbeitsstelle gilt sinngemafi Teil D der 
Best. —  DIN 1048 —  §§ 1 u. 2. Der Ort der Herstellung ist so 
zu wahlen, dafi die im § 2 Ziff. 2 dieser Richtllnien geforderten 
Verhaltnisse elngehalten werden kOnnen.

Dle Platten sind in nichtabsaugenden dlchten Formen**) her
zustellen. Die Formwande dflrfen nur leicht geOlt werden. Werden 
bei der Herstellung stehender Platten (s. unten) Holzformen yer
wendet, so miissen die Innenfiachen gehobelt sein. Holzformen 
sollen vor Gebrauch einige Zeit feucht gehalten werden..

22) Beim Boulderdamm wurden bis 22,5 cm grofie Bruchsteine eln- 
gebaut. Dle untersuchten Probezylinder hatten bis 45 cm Durchm. bei 
45 cm Hohe. AUgemein wurde dort festgestellt, dafi der Wasserdurchtrltt 
mit Zunahme der KorngrOBe zunimmt.

23) Dle Vorschlage, bei Beton mit besonders grofien Zuschlagen den 
Wasserdruck im Innem von Wflrfeln oder Zyllndern wirken zu lassen, 
bedlngen noch grOfiere KOrper, da allseitig von dem in KOrpermitte 
liegenden Hohlraum bis zur Aufienfiache mindestens ein Abstand vom 
dreifachen GrOfitkorndurchmesser yorhanden sein sollte. Bei der Priifung 
solcher KOrper wird allerdings keine Einspannyorrlchtung benOtlgt, weil 
dle Druckwasserleltung unmittelbar an ein einbetoniertes Rohr an- 
geschlossen wird, vgl. u. a. G r im m , Zement 1928, S. 1724 ff.

*) Bel Neubeschaffung empflehlt es sich, Prflfgerate fflr ąuadratische 
Platten zu wahlen.

**) Fflr die Herstellung ąuadratischer Platten kOnnen die fflr die 
Herstellung von Probewflrfeln von 20 cm Kanteniange flbllchen Formen 
(vgl. Best. Tell D § 5) benutzt werden. Dle Formen sind bis auf die 
erforderllche Plattendicke auszufiittern.

Die Platten werden in der Regel stehend hergestellt, llegend 
nur dann, wenn der Wasserdruck beim Bauwerk etwa glelchlaufend 
zur EinfiUlrichtung wirkt. In Zweifelfailen sind dle Platten stehend 
herzustellen.

Beim Einbrlngen des Betons in dle Form ist mOglichst wie 
beim Bau zu yerfahren (Stochem u. dgl.). Bei den llegend her- 
gestellten Platten mufi die obere Flachę nach dem Erharten eben 
und bflndig mit den oberen Formkanten sein. Deshalb mufi so 
viel Beton in dle Form gegeben werden, dafi er iiber den Rand 
der Form fibersteht. Der flberstehende Teil ist nach etwa einer 
Stunde mit einem Lineal abzuzlehen.

Bei der Herstellung der Platten ist besonders dafflr zu sorgen, dafi nur 

Durchschnittsproben des Betons yerarbeitet werden. Beim Einbrlngen 

des Betons in die Formen und beim Verdlchten soli mOglichst die Arbeits- 

welse wie beim Bau, also z. B. Stochem, Stampfen u. a., angewandt werden.

Holzformen sind nach Abb. 1 clnfach zu beschaffen.

In der Regel sollen die Platten stehend hergestellt werden, weil 

hierbei die Verhaltnisse der Praxis am ehesten wiederzugeben sind. 

Der Wasserdruck wirkt dann bel der Priifung rechtwinklig zur Einfilll- 

richtung und gegebenenfalls zur Stampfrichtung und damit glelchlaufend 

zu mOgllchen Schichtungen und Fugen. Wie bereits frflher nachgewlcsen 

wurde, wird der Wasserdurchgang im allgemeinen bei dieser Art der 

Priifung grOBer. Durch dle Eigenschaften der Mischung bedingte Mangel, 

die ln der Praxls zu erwarten sind, werden bel stehend hergestellten 

Platten besser aufgezeigt. Plattlge Zuschlage legen sich flach; bel 

nasseren Mischungen bllden sich unter groben Zuschlagen durch Wasser- 

ansammlungen oft Hohlraume, so daB das Druckwasser, das glelchlaufend 

mit den Flachseiten der Zuschlage elndringt, weniger Wlderstand flndet, 

ais wenn es senkrecht auf die flachliegenden Zuschlage auftrifft.

Werden bei Stampfbeton dle Proben in stehenden Formen zwei- 

schichtig hergestellt, so kommt die gewOhnllch durchiassigere Fugę 

ebenfalls in Richtung des Wasserdrucks zu liegen. Mangel, die bei 

weniger gut yerarbeltbaren Mischungen, z. B. durch schlechtes Anbinden 

der Schichten, entstehen, werden bei dieser Art der Herstellung angezelgt.

Bel llegend hergestellten Platten Ist zu berflcksichtigen, daB die dem 

Druckwasser unmittelbar ausgesetzte obere Schlcht anders beschaffen sein 

kann ais der Durchschnittsbeton (u. a. weil oben durch Ansammeln von 

Wasser oder Mórtel ein gerlngwertiger Beton entstehen kann); der Durch- 

flufiąuerschnltt wird also unglelche Beschaffenheit erhalten; der EinfluB 

der oberen Schicht wird bel den yerhaltnismafiig dflnnen Proben grófier 
sein ais Im Bauwerk.

3. Vorbereitung fflr die Priifung. Dle dem Wasserdruck aus- 
zusetzende Flachę vom Durchmesser D  ist sofort nach dem Ent- 
formen, also etwa nach 24 Stunden, mit einer Drahtbiirstc aufzu- 
rauhen (vgl. Abb. a u. b).

Meist handelt es sich bel der Elgnungsprflfung und bei der 
Gflteprflfung nur um die Feststellung, ob der Beton bel einem 
bestimmten Wasserdruck undurchiassig ist. Bei Versuchen, bel 
denen aufierdem die Menge des durchtretenden Wassers festzu- 
stellen ist (Durchiasslgkeitsmessung vgl. § 3  Zlffer 2 Abs. 4), miissen 
die Platten nach Abb. b so vorbereltet sein, dafi das Wasser nur 
an der Priiffiache (vgl. Ziff. 1) eintreten und an der Beobachtungs- 
flache austreten kann. Dies geschleht zweckmafilg durch die 
Prflfungsstelle. Dle Beobachtungsfiache erhait dle gleiche Grófie 
wie die Priiffiache.

druckwasser *■>
I | | I I Oichtungsring

I 1 I \ \ mi

Oichtungsring

I I
I I

>---- 0-10cm— -I

-a,‘20an-

8eobochtungsflachen

Abb. a. Anordnung 

fflr Eignungs- und Gflteprflfung.

Beobachtungsfiache altseitige Abdichtung

Abb. b. Anordnung 

fflr Durchiasslgkeitsmessung.

*) Das Druckwasser kann auch von unten wirken.

An der dem Druckwasser auszusetzenden Flachę wird dle Zement- 

haut durch leichtes Abbflrsten mit einer Drahtbfirste nach rund einem Tag 

entfernt. Wird eine Ummantelung des Probekórpers benutzt, so sind 
alle Flachen, ausgenommen dle Beobachtungsfiache, zwecks besserer 

Haftung der Dichtungsschicht aufzurauhen. Die Bezeichnung der Proben 

kann dann auf der Beobachtungsfiache mit Rotstift aufgebracht werden, 
der Beginn des Wasseraustritts lafit sich auf der nicht gerauhten Beob

achtungsfiache leichter feststellen.

Durch das Aufrauhen der dem Wasserdruck auszusetzenden Flachę 
soli der EinfluB der je nach der Mischung mehr oder weniger ausgepragten 

Zementhaut an der Priiffiache ausgeschaltet werden. Abb. 16 laBt im
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Einklang mit anderen Feststellungen erkennen, dafi die Durchlassigkeit 
etwas grofier wird, wenn die Zementhaut entfernt ist.

Ober die zweckmafiige Ausfflhrung der Abdichtung der Seitenfiachen 
vgl. unter A, IV, 8.

§ 2. Lagerung der Probekórper und Prflfungsalter.

1. Jede Platte ist deutlich und dauerhaft zu bezeichnen (z. B. mit 
Herstelltag und laufender Nummer).

2. Wahrend des Abblndens sind die Platten vor schadlichen 
ErschGtterungen, z. B. bei der Befórderung, zu schfltzen. Nach 
gentigender Erhartung, in der Regel frflhestens 24 Stunden nach 
der Herstellung, werden die Platten vorsichtig entformt und auf 
einen Lattenrost gelegt. Die Proben sind ln einem geschlossenen, 
vor Zugluft geschutzten Raum mit einer Lufttemperatur von +12° 
his 25° zu lagern. Sie sind bis zum Alter von 28 Tagen mit 
Tuchern zu bedecken, die dauernd feucht zu halten sind. Sollen 
die Platten vor dem 28. Tag versandt werden, so empfiehlt es sich, 
sie in feuchtes Sagemehl zu packen.

3. Die PrGfung der Platten beglnnt ln der Regel im Alter von 
28 Tagen.

Die bel der Lage
rung der Proben herr- 

schenden Feuchtigkeits- 

verhaltnisse uben einen 

wesentlichen Einflufi 

auf die spatere Durch

lassigkeit aus. Feucht 

gelagerte Proben sind 

wenlger durchlassig ais 

solche, die vor der Prfl- 

fung austrocknen kón

nen. Im allgemeinen 

kann man fur das Bau

werk Verhaltnlsse an- 

nehmen, die einer 

Feuchtlagerung nahe- 

kommen, weil im Bau

werk oft nur eine 

verhaitnismafilg dflnne 

Schicht zeitweise aus- 

zutrocknen vermag oder 

flberhaupt keine Aus-
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Abb. 16. Wasserdurchlasslgkelt von 4 cm 

dicken Mórtelplatten In Abhanglgkeit von 

der Beschaffenheit der dem Druck aus- 

gesetzten Oberfiache.
Aus „Deutscher AusschuB fiir Eisenbeton-, Heft 65.

§ 3. PrGfung der Probekórper.
1. PrGfgerat. Ais PrGfgerat kann jede Einrichtung verwendet 

werden, mit der sich der beschriebene Prflfvorgang durchfGhren lafit 
und in die der PrGfkórper nach Abb. a u. b elngesetzt werden kann.

Bel der PrGfung soli das Druckwasser auf eine Flachę von 10 bzw. 15 cm 

Durchm. wirken. Bel nicht abgedichteten Proben mGssen die flbrlgen 

Flachen der Beobachtung zuganglich sein. Bei den Proben mit ab

gedichteten Flachen beschrankt sich die Beobachtung auf die der Druck- 

fiache gegenflberliegende glelch grofie Flachę.

Zur Zeit gebrauchliche Einrichtungen sind oft auf eng begrenzte 

Abmessungen der Probekórper abgestimmt; meist kónnen nur die 12 cm 

dicken Platten eingebaut werden.

Neue Einrichtungen sollten fflr eine móglichst weitgehende Verwen- 

dung vorgesehen werden; die mógliche Plattendicke sollte mlndestens

20 cm betragen; die Durch- 

messer und die Seiteniangen 

sollten erhebllch grófier sein 

dflrfen, ais sie in den Rlcht- 

linlen verlangt sind.

Ferner soli die Móglich- 

kelt bestehen, die Vorrlch- 

tung auf elnfache Weise so 
umzubauen, dafi das Druck

wasser auf Flachen von 10 cm 

oder 15 cm Durchm. wirkt.

Elneverhaltnismafiig eln

fache Prflfeinrlchtung dieser 

Art wurde In der Material- 

prflfungsanstalt Stuttgart ent- 

wickelt. DieseEinrichtunghat 

sich in der nachstehend be- 

schriebenen Art auch auf der 

Baustelle bewahrt (Abb. 17).

Z
Nasserleitung

i ¥  V ¥  1
Pf Ps Pe

f.A

Pi Pj

B
Prepiuff 1S0 atu

p , _ 6 Priifstellen, B Auślaufhahn,

M  Druckanzeiger, 5  Sicherheitsventil,

R  Riickschlagventil, D  Druckminderungsventil,
L Schlauchleitung, W Windkessel, E  Entliiftung, 

A Absperrhalin, V Rohrbruchventil.

Abb. 17. Prflfeinrlchtung fflr sechs Proben.

Mafie in mm

Der Druck wird durch Prefiluft aus einer Druckluftflasche erzeugt; 

er wirkt uber ein Druckminderungsventil D  auf das im Windkessel W 
befindllche Wasser. Der Windkessel W  wird aus der Zuleitung Z  bei 

geóffneten Hahnen Ą  und Ey zur Halfte mit Wasser gefflllt. Dann werden 

die Hahne At und Ht geschlossen. Am Minderungsventil D  wird der 

gewflnschte Prflfdruck eingestellt und die Verbindung zwischen Druck

luftflasche und Windkessel durch Óffnen des Hahns A3 hergestellt. 

Das Sicherheitsventll S! steht um hóchstens 1 kg/cm2 hóher ais der je- 

weilige Prflfdruck, um zu vermelden, dafi bel Versagen des Mlnderungs- 

ventlls D  die Proben flberbeansprucht werden. Zur weiteren Sicherung 

der gesamten Anlage ist das Sicherheitsventil S., auf einen Druck ein

gestellt, der um rd. 2 kg/cm2 hóher ist ais der hóchstens vorkommende 

Prflfdruck. Durch das Rflckschlagventll R  wird bei irrtumlich offen- 

gelassenem Hahn At die Wasserleltung gegen hóhere Drflcke aus dem 

Windkessel gesichert.

Nach dem Einbau der Proben ln die sechs Prflfstellen Pt bis Pe ist 

bei offenem Absperrhahn A und offenen Entlflftungshahnen E2 und E3 
langsam der Hahn A2 zu óffnen. Die Hahne E2 und E3 werden geschlossen, 

sobald die Luft aus der Leitung entwichen ist. Der Druck wird nunmehr 

am Manometer Af, verfolgt und wenn nótig am Minderungsventil D  be- 

richtigt. Die Manometer M2 und M3 dlenen zur Kontrolle der beiden 

Leltungsstrange.

In Abb. 18 finden sich Einzelheiten 

uber die Einspannung der Proben, links 

fflr eine nicht ummantelte Platte 

20 X  20 X  12 cm, rechts fflr eine um

mantelte Platte 40 X  40 X  20 cm.

Die ProbekOrper ruhen zwischen 

GummiringenG. Oben liegt die Platte A3; 
sie schllefit den Druckraum ab und tragt 

das Zuleitungsrohr fflr das Prefiwasser.

Unten liegt der Gummlring G auf 

der Platte A, und diese auf der Rlng- 

platte Ay und den Winkeleisen Tu.

Die lose aufgelegte Betonplatte wird 

mlttels der vler Spannschrauben S gegen 

die obere Platte A, gezogen. Platte A3 
Ist mit entsprechenden Rillen wie die 

Platte A2 zur Aufnahme der Gummi- 

ringe G (25/12 mm) versehen. Handelt 

es sich um grofie Proben, so wird die 

Platte mit dem unteren Teil der Ein

richtung auf einem besonderen Hubtisch bereitgestellt und unter die 

PrGfstelle gefahren.

Zur Erlelchterung des Einspannens sind zur Fuhrung der unteren 

Trager Tu an den Tragern T0 zwei Fflhrungsstangen F  angebracht.

Die Gummirlnge G werden mit einer Klebemasse (z. B. Bitumen) vor 

dem Elnbringen des Probekórpers an die Platten A2 und Ą, geklebt. Die

Becher B werden mit einem Federbflgel In die vorgesehenen Rillen der

Platten A, gedrflckt.

2. Prflfvorgang. Die Platten sind so in das Prufgerat einzubauen, 
dafi der Wasserdruck auf die Prflffiache vom Durchmesser D  wirkt.

Zunachst wirkt 48 Stunden lang ein Druck von 1 kg/cm2, dann 
wirken nacheinander je 24 Stunden lang Drflcke von 3 kg/cm2 
und 7 kg/cm2. Um den Durchiassigkeitsgrad eines Betons aus- 
reichend beurteilen zu kOnnen und Unterlagen fflr den Vergleich 
der beim Versuch gefundenen und der am Bauwerk beobachteten 
Wasserdurchlasslgkelt*) zu schaffen, empfiehlt es sich, samtliche 
Druckstufen anzuwenden, auch wenn das Bauwerk einem geringeren 
Wasserdruck ausgesetzt wird.

Bel allen Prflfungen ist festzustellen, unter welcher Druckstufe 
und nach welcher Zeit die freien Betonfiachen feucht werden 
(Bildung gianzend feuchter Stellen, Tropfenblldung, Tropfenabfall, 
Wasserablauf). Die Stelle, an der das Wasser am starksten austrltt, 
ist zu bezeichnen. Nach dem Versuch sind durch Aufspalten der 
Platte die Eindringtiefe und die Verteilung des Wassers im Platten- 
ąuerschnltt festzustellen.

Bei wissenschaftllchen Untersuchungen und bei eingehenden 
Versuchen fur wichtige Bauaufgaben wird aufierdem bei jeder 
Platte das in mefibaren Mengcn durchtretende Wasser fflr jede 
Druckstufe festgestellt und in g je 24 Stunden angegeben (Durch- 
lasslgkeitsmessung vgl. § 1 Ziff. 3).

Der Prflfvorgang Ist fur Platten jeden Alters gleich.
Ober Herstellung, Behandlung und Aufbewahrung der Platten 

und flber die Ergebnisse der Prflfung sind schrlftliche Aufzeichnungen 
zu machen.

Dkhtmy:
mórtel

Abb. 18. Prflfeinrlchtung.

*) Wie zur Eriauterung bemerkt wird, kann angenommen werden, 
dafi Beton, der bel der Prflfung wenig Wasser austreten lafit, im Bau
werk bei entsprechend kieinerem Wasserdruck und grófierer Wanddicke 
praktisch undurchiassig Ist. Solcher Beton kann aber ln den Sufieren, 
vom Wasser starker durchdrungenen Schichten des Bauwerks bei un- 
genflgender Festlgkeit durch Frost gefahrdet werden.



Jahrgang 15 Heft 32

23. Ju li 1537 Graf u. W alz, Yersuche und Eriauterungen fur die Prflfung von Beton auf Wasserundurchiasslgkeit 427

Die Prufdauer der Platten betragt Insgesamt vler Tage, wobei der 

Wasserdruck von 1 kg/cm2 auf 7 kg/cm2 gesteigert wird. Eine langere 

Prufdauer ist in der Regel nur mOglich, wenn viele Prufeinrichtungen 

bereitgestellt sind und wenn mindestens eine zweite Druckanlage zur 

Verfugung steht. Bei der in den Richtlinien gewahlten Prflfung mufi man 

beachten, dafi sie zu kurzfristig ist, um unter den einzelnen Druckstufen 

einen Beharrungszustand zu erlangen. Abb. 19 zeigt den kennzelchnenden 

Verlauf des Wasserdurchgangs bei einer langdauernden Prflfung. Einem 

unter jeder Druckstufe anfanglich grofien Wasserdurchgang folgt ein all- 

mahlicher Rflckgang. Der Rflckgang kann so grofi sein, dafi bei Druck- 

steigerung der vorausgegangene Hóchstwert der niederen Druckstufe nicht 

mehr erreicht wird. Der Rflckgang der Durchlassigkelt wird ais Selbst- 

dichtung bezeichnet und ist auf Quellvorg3nge sowie auf chemische und 

nicht zuletzt auf mechanische Anlagerungen ln den Poren zurfickzufflhren24).

zu bestlmmen oder um bel durchiassigem Beton festzustellen, ob ein 

glelchmafiiges Durchstrómen des Querschnltts stattgefunden hat25).

In Abb. 20 ist die Bruchfiache einer aufgespaltenen Platte wieder- 

gegeben. Der Beton der Probeptatte ist gleichmafiig durchfeuchtet. Das 

Druckwasser ist in den Mantelmórtel nur wenig elngedrungen.

Sollen aufier der Feststellung der Druckstufe, unter der Wasserdurch

gang eintrat, Angaben flber den Grad der Durchlassigkelt gemacht werden, 

so ist die Probe allseitig abzudichten und das an der Beobachtungsfiache 

austretende Wasser durch Becher (Becher B ln Abb. 18) aufzufangen und 
zu messen.

Wenn irgendmogllch wird zur besseren Beurteilung der Durchlassig

kelt immer eine Abdichtung der Fiachen empfohlen, da es móglich ist, 

dafi selbst unter niederen Drflcken schwach durchlassige, nicht abgedlchtete 

Proben undurchlassig erscheinen, wenn die Prflfung in einem trockenen

o i
Zeit seit Beyinn des Versuchs 

Abb. 19. Abhangigkelt des Wasserdurchflusses von der Prflfdauer.

Aus „Deutscher AusschuU fur Eisenbeton", Heft 65.

Eine Prufdauer von zwei Tagen, wie sie verschiedentlich vorgeschlagen 

wurde, Ist bel wenig durchiassigem Beton oft zu kurz, weil das Wasser 

die Probe in dieser Zeit nicht durchdringen kann. Es Ist deshalb fur Ver- 

gleiche wichtig, immer alle vorgesehcnen Druckstufen und die vorgesehene 

Wlrkungsdauer anzuwenden.

Oft werden sich bel wenig durchiasslgen Proben Unterschiede In der 

Durchlassigkelt verschiedener Mischungen erst unter hóherem Druck er

geben. Bei einer Kurzprflfung von nur 7 bis 12 Stunden, wie sie ebenfalls 

vorgeschlagen wurde, ware aus den angefflhrten Grflnden eine Beurteilung 

der tatsachllchen Durchiasslgkeit des Betons noch schwierlger. Weitere 

Druckstufen ais 1, 3 und 7 kg/cm2 anzuwenden, erschelnt nicht nótig, 

da Platten, die unter 7 kg/cm2 Druck noch nicht durchlassig sind, erst bei 

viel hóheren Drflcken deutliche Unterschiede in der Durchlassigkelt ergeben.

In den meisten Failen empfiehlt es sich, die Platten nach der Prflfung 

aufzuspalten, um bel undurchiassigen Platten die Eindringtiefe des Wassers

2<) Deshalb ist es zweckmafilg, bei der Prflfung die Beschaffenhelt 
des Wassers mit in die Beurteilung der Ergebnisse einzubezlehen.

Abb. 20. Aufgespaltener Probekórper 

unmittelbar nach der Prflfung auf Wasserdurchlasslgkeit.

Raum geschieht und austretendes Wasser sofort verdunsten kann. Bel 

abgedichteten Proben wird die Verdunstung durch den Mantel und an der 

Beobachtungsfiache durch den untergehangtcn Becher verhindert (vgl. B 
in Abb. 18).

Schluflbemerkung.

Ais Erganzung zu den vorstehenden Ausfflhrungen, die in erster Linie 

der Einfflhrung, dann auch der Weiterentwicklung des Prfifverfahrens 

dlenen mógen, sind Feststellungen erwflnscht, die erkennen lassen, wie 
sich der Beton bei der Eignungsprflfung, bei der Gflteprflfung und im 

Bauwerk verhalten hat. Mit solchen Feststellungen sollen im Laufe der 

Zeit Erfahrungswerte entstehen, aus denen die Forderungen fflr bestimmte 

Bauaufgaben allgemein gewahlt werden kónnen.

25) Das Aufspalten geschieht am einfachsten ln einer Presse. An den 
Druckstellen der Probekórper liegt ein Rundeisen von 2 bis 3 cm Durchm. 
Beim Spalten der Platten mufi die ursprflnglich dem Druckwasser aus- 
gesetzte Flachę unten liegen. Die Feststellung der Eindringtiefe des 
Wassers mufi sofort nach dem Aufspalten durchgefflhrt werden.

Yermischtes.
Berechnungsgrundlagen fflr Stahl im Hochbau (DIN 1050). Rund-

er la fid e sP reu fi. F in a n zm ln is te rs v . 7. Juli 1937 — Bau 7. 7. — .

Die mit Erlafi vom 19.9. 1934 —  V. 19. 6200 d/20 — ') elngefflhrten Be
rechnungsgrundlagen fflr Stahl im Hochbau haben ln der Zwischenzeit 
mehrfache Anderungen und Erganzungen erfahren. Hiervon sind einige 
bereits durch Sondererlasse bekanntgegeben worden. Ich verweise be
sonders auf die Runderlasse vom 16. 12. 1935 — V. 19. 6200 d/51 — 2),

vom 1.4.1936 — Bau 21c-  21.3.— 3)undvom 16.2.1937— Bau 15.2.--1).
5 o

Darflber hinaus sollen nunmehr aufier einigen Umstellungen im Wortlaut 
der Bestimmungen auch noch die Vorschriften Uber die K n lck iange  in 
§ 11, Zlff. 1 und uber die rechnerische D u rchb legung  der Trager 
in § 13, Ziff. 4 geandert werden.

Zur besseren Verwendbarkeit In der Praxls habe ich eine alle Er
ganzungen und Anderungen berflckslchtigende Neufassung der Berech
nungsgrundlagen fflr Stahl im Hochbau vorgenommen. Die Fassung 
entsprlcht Im allgemelnen der Neuausgabe von DIN 1050. Diese Bestim
mungen gelten vom 1. August 1937 ab fflr den Hochbau ais mafigebende 
KonstruktIonsvorschrIften im Sinne des § 11 der nach der Einheltsbau- 
ordnung aufgestellten Bauordnungen.

1) Ztrlbl. d. Bauv. 1934, S. 607.
2) Ebenda 1936, S. 23; Bautechn. 1936, Heft 1, S. 18.
3) Ztrlbl. d. Bauv. 1936, S. 334. —  *) Ebenda 1937, S. 206.

Zum gleichen Zeltpunkt werden die vorerwahnten Runderlasse vom 
16.12.1935, vom 1.4.1936 und vom 16.2.1937, Absatz 1, aufgehoben. Des-

gleichen werden in dem Runderlafi vom 28.12.1936 — Bau 14.12. —5)
O

flber die Berechnungsgrundlagen fflr Stahlbauteile von Kranen und Kran- 
bahnen die Schlufiabsatze, beginnend mit den Worten: „In den Berech
nungsgrundlagen fflr Stahl im Hochbau . . .“ aufgehoben.

Der Erlafi vom 19. 9. 1934 — V. 19. 6200 d/20 — behalt mit Aus- 
nahme der ersten drei Absatze Geltung. Das gleiche gllt fflr die hierzu 
ergangenen Erlasse vom 15. 1. 1936 — V. 19. 6200 d/52 — 6) und vom

10. 2. 1937 —  Bau ^ - 7. 1. — 7), auf die noch besonders hln-

gewiesen wird.
Die im vorletzten Absatz des Erlasses vom 19. 9. 1934 erwahnten 

Schnee- und Winddrucklasten vom 24. 12. 1919 sind Inzwischen beziig- 
lich der Schneebelastung durch Runderlafi vom 15. 3. 1937 — Bau 
2111
—^—  24. 2. a — 8) geandert worden.

Im Auftrage: Dr. Sch indow sk i.

Die neuen „Berechnungsgrundlagen fflr Stahl im Hochbau" sind er- 
schienen ais sechste Bellage des Ztrlbl. d. Bauv. 1937, Heft 28; Berlin 1937, 
Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. Einzelprels 0,60 RM, Partieprelse bllllger.

5) Ztrlbl. d. Bauv. 1937, S. 95. — 6) Ebenda 1936, S. 110.
7) Ebenda 1937, S. 238. —  8) Ebenda 1937, S. 338.
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Schatter

Elektroruttler

1,96bis3,96m und mehr

Erhóhung der zulassigen Spannungen der Stahieiniagen bei an den Ósen an der Bohle Seile befestigt werden, die das Gerat ziehen.
massiven Brucken. Nach einem R underlafi des Reichs- und Bei Feldbreiten uber 5 m (gewóhnllch bis 3,96 m) sind eine Fahrvor-
Preufi. V erkehrsm in is ters  vom 16.6.1937 — W 2T 3 . 185 - 1) hat richtung und Verlegen auf Schienen nótig.
der ArbeltsausschuB I im Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton am 3. Juni 
1937 mit Riicksicht auf die Notwendigkeit der Stahiersparnis zu empfehlen 
beschlossen, daB die nach DIN 1075 — Berechnungsgrundlagen fiir 
massive Brucken —  § 14, Zlff. 1 zulassigen Spannungen der Stahieiniagen 
gemaB der folgenden Tafel e rhóh t werden:

Stahlsorte

i Durch- 
1 messer 

der 
Beweh- 

| rungs- 
eisen

mm

Mindest- 
wurfel- 

festigkeit 
des 

Betons 

wb 28

kg/cm2

de zul

! Balken, 

Plattendlcke Platten- 
I balken und 
| sonstige

d < 1 8 c m  ! < />18cm  i 9 u^fr 
' schmtte

kg/cm2 kg/cm2 ! kg/cm2

Handelselsen ! 160 1200 i 1200 1200
Handelseisen 26 225 1200 1 1400 1200

Hochwertiger Betonstahl — 225 1500 1800 | 1500

Zum Vcrdichten kleinerer Flachen und fur den Eisenbetonbau wurde 
der elektrlsch angetriebene Schwlngungserzeuger auf einer Grundplatte 
aufgebaut und mit Fiihrungs- und Traggriffen auf jeder Seite versehen 
(Abb. 1). Fflr den Betonstraflenbau sind auf eine Bohle je nach der 
Breite zwei oder drei Rflttler aufgesetzt (Abb. 2), dereń Antriebmotoren 
durch nur eine Zuleitung mit eiektrischer Energie gespeist werden. Da
mit sich dle Schwingungen bel beiden Formen nur gedampft auf die 
Arme der Bedienungsleute iibertragen, sind die Tragholme gelenkig an 
den Rilttlem angesetzt und durch verstelibare Stangen mit der Platte 
oder Bohle verbunden.

In den Zyllndern der Rflttler bewegen sich mit hoher Schwingungs- 
zahl (durch den Eiektromotorantrieb) ein oder zwei Kolben auf und ab, 
dereń Schwing- und Schlagenergle auf das gekapselte Rflttlergehause und 
dle Grundplatte oder Bohle iibertragen wird.

Dle Schwlngbohle fiir das Verdichten von Oberbeton braucht nicht 
von Hand in der StraBeniangsachse bewegt zu werden. Es kónnen auch

*) Ztrbl. d. Bauv. 1937, Heft 28, S. 712.
2) Bautechn. 1936, Heft 54, S. 794; 1935, Heft 35, S. 481.

Personalnachrichten.
Bayern. Der Fflhrer und Relchskanzler hat dle Reglerungsbaurate 

Wilhelm K le inm a ie r  am Landbauamt Donauwórth, ®r.=§ng. Karl Zahn 
an der Regierung von Schwaben und Neuburg, Gustav O ppen iander 
am Landbauamt Aschaffenburg und Karl S im on  an der Regierung von 
Unterfranken und Aschaffenburg zu Regierungsbauraten I. Klasse ernannt.

Sachsen. Der Regierungsbaurat Langem egger beim Land
bauamt Leipzlg wurde unter Ernennung zum Oberregierungsbaurat mit 
der Leltung des Amtes betraut.

IN H A L T : Ein neues Kesselhaus der Hamburglschen Electrlcltfltswerke. — Dle neuen Tal- 

sperrendSmme lm  Harz. (SchluS.) — Versuche und ErlSuterungen zu den Richtllnlen fflr die 

Prflfung von Beton auf W asserundurchlSsslgkelt. (SchluB.) — V e rm  I s c h t e s :  Berećhnungsgrund- 

lagen fflr Stahl Im Hocnbau (DIN 1050). — ErhOhung der zulfisslgen Spannungen der Stahieiniagen 
bel massiven Brflcken. — Elektioschwlngungsrflttler. — P a t e n t s c h a u .  — P e r s o n a l n a c h 

r i c h t e n .  ____________________

Vcrantwortlich fflr den Inha lt: A. Laskus, Geh. Reglerungsrat, Berlin-Frledenau.

Verlag von W ilhelm  Ernst A Sohn, Berlin.

Druck der Buchdruckerei Gebruder Ernst, Berlin.

Dabei dflrfen jedoch Spannungen von mehr ais 1200 kg/cm2 nur an- 
gewandt werden, wenn dle Bedlngungen des 4. Absatzes von § 14, Ziff. 1 
erfflllt sind.

In Tafel 3 von DIN 1075 empfiehlt der AusschuB, an Stelle des Ab
satzes 2 von a) entsprechend der Fassung von § 29, Ziff. 5b) Absatz 1 der 
Eisenbetonbestlmmungen Tell A und den Bestimmungen der AMB zu 
setzen:

„Bei StraBenbrflcken erhóhen sich im Bereich der negativen 
Momente fiir Platten ais Haupttrager und fflr Stege von Plattenbalken 
die vorstehenden Werte auf

, jedoch hóchstens auf 90 kg/cm2.*ub zul 2 , 8

» Eine Empfehlung der Verwendung von Bewehrungen mit Sonder- 
s tah le n  lm Brflckenbau vermag der AusschuB vor dem AbschluB ent- 
sprechender Versuche nicht auszusprechen.

Da mit Sicherheit angenommen werden kann, daB die vorstehende 
Empfehlung vom Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton zum Beschlufi er- 
hoben wird, werden die vorstehend bezeichneten Spannungserhóhungen 
hlermit unter den angegebenen Bedingungen fur den Bereich der Reichs- 
wasserstraBenverwaltung elngefflhrt.

Elektroschwingungsrflttler. Um den Eiektrostampfer2) nicht nur 
zum Stampfen von Beton In den Schalungen oder zum Festlegen von 
klelneren, ebenen Flachen, sondern auch belm BetonstraBenbau zum Ver- 
dlchten des Oberbetons verwenden zu kónnen, sind von Robert Wacker 
Sonderformen dieses Gerates geschaffen worden, bel denen der Stampf- 
stlel weggefallen ist.

Schwingungs-
dampfends
Handgriffs

Abb. 1. Elektroschwlngplatte mit einem Zwelkolbenrflttler, 
Bauweise Robert Wacker.

Fflr Schalungsbauwelse. im Hochbau setzt man die Rflttler (ohne 
Grundplatte) durch Ketten, wie andere Rfitteleinrichtungen, aufien an der 
Schalung an. R. —

Patentschau.

Geienkfugendichtung fflr Aufsatzklappen von WehrkOrpern.
(KI. 84a, Nr. 610095 vom 4.5. 1933 von Fried. Krupp Grusonwerk AG ln 
Magdeburg-Buckau.) Um beim Umlegen der Aufsatzklappe das Ver- 
werfen des Dichtungsstreifens und das Elnklemmen zwischen den sich 
bewegenden Teilen zu verhindern sowie um dle durch Gelenkbander 3 
schwenkbar gelagerte Aufsatzklappe gegen den Wehrkórper 1 in allen 
Stellungen dieser Teile abzudichten, ist ein biegsamer Dichtungsstreifen 4 
aus Metali vorgesehen, dessen Langskanten elnerseits am Wehrkórper 1 
durch eine mit einem unterschnittenen Rand versehene flachę Elnspann- 
lelste 5 und anderseits an der Aufsatzklappe 2 durch eine Einspannleiste 6

eingespannt sind; dle Leiste 6 Ist nach der 
Gelenkfuge hin mit einem im Querschnitt 
daumenartlg geformten, unter dem unter
schnittenen Rand der Einspannleiste5glelten- 

luleitungs- den Verlangerungsstflck 7 versehen, dessen 
kobei
mit Erdschutz- 
leitang 

Ąuflogemnge

Abb. 2. Elektroschwingbohle mit drei Einkolbenrflttlern, Bauweise Robert Wacker.
Energiebedart 0,45 bis 0,85 kW, Gewicht 120 bis 200 kg.

Rflckenfiache einen Teii der Mantelfiache 
eines Zylinders mit der Klappendrehachse 
ais MIttelachse blldet. • Der Raum zwischen 
Dichtungsstreifen 4, Einspannleiste 5 und 
der Rflckenfiache des Verlangerungsstflckes 7 
wird mit einer Dichtungsmasse 8 ausgefflllt.


