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Neuere Talsperrenbauten in Italien.
Von Dipl.-Ing. Tito Ognibeni, Malland.

Alle Rechte Yorbehallen.

Die seit dem Jahre 1935 ln Italien eingeleitete Bewegung zur Starkung 
der Blnnenwlrtschaft hat den Ausbau der Wasserkrafte des Landes erhebllch 
gefOrdert. Dadurch hat der Entwurf und der Bau von Staumauern einen 
neuen Aufschwung erfahren. Nach den Verordnungen der Obersten Bau- 
behórde diirfen grOBere Talsperren, die hoher sind ais 24 bis 30 m, nur 
ais Gewichts- und Bogenstaumauern ausgefflhrt werden. Die folgende 
Obersicht muB sich deshalb auch auf diese Bauweisen beschranken.

Unter den Schwer- 
gewichtsmauern verdient 
die Bauweise mit Hohl- 
raumen eine besondere Be- 
handlung. Der Itailenlsche 
Ingenieur F ig a r i1) Ist ihr 
Erfinder. Sein Gedanke 
war schon bei dem Ent
wurf-) einer in Piemont 
fur die Staatseisenbahn er- 
bauten Staumauer verwertet 
worden, doch wurde die 
schon inAngriff genommene 
Ausfuhrung dann zugunsten 
einer gewOhnllchen, vollen 
Schwergewichtsstaumauer 

zurtickgestellt.
Dieser Vorschlag wurde 

spater In der Schweiz wie
der aufgenommen und bei 
dcm Bau einer Talsperre 
in den Hochalpen (Abb. 1) 
nach dem Entwurf des 
Ingenieurs S tu ck i verwirk- 
llcht, allerdings mit man- 
chen Verbesserungen, die 
dann auch auf die folgen
den Ausfflhrungen flber
tragen wurden und zu 
denen insbesondere die 
von N o e tz li3) entworfene, 
im GrundriB pilz- oder 
hammerfOrmige Gestaltung 
des Kopfes der Pfeiler gehOrt, wodurch der Wasserdruck aufgenommen 
werden soli, ohne daB Zugbeanspruchungen entstehen.

Da bei der Hohlraumbauweise bedeutende Baustoffmengen erspart 
werden, haben italienische Ingenieure dann den Bau von vier solchen 
Talsperren in einem Tal in Nordltalien vorgeschlagen, die samtlich aus
gefflhrt oder noch im Bau sind. Die erste Sperrmauer, die in den 
Jahren 1935 und 1936 ausgefflhrt wurde4), ist ais „Pfellerstaumauer" 
(Abb. 2) gebaut. Sie unterscheidet sich wesentlich von dem Schweizer 
Beisplel durch die offenen Hohlraume und die senkrechte Begrenzung 
ihrer InnenflSchen. Die Massenersparnis gegenflber einer Vollgewlchts- 
staumauer hat 25 °/0 betragen.

Bei der zweiten und dritten Aus
fflhrung, denen der Entwurf des 
Ingenieurs M a rc e llo , des Lelters 
des Wasserkraftbflros der Edison AG. 
in Mailand, zugrunde lag, sind 
nebeneinandergereihte, im GrundriB 
pilzkOpflge Hohlpfeiler angeordnet

') F ig a r i,  Un nuovo tipodi Dlga. 
Glornale del Genio Civile, 1900; 
Handbuch fflr Elsenbetonbau, 3. Aufl.,
IV. Bd., Kap. IV: S r.^n g . E. M ar- 
quard t, Talsperren, S. 237. Berlin 
1926, Wilh. Ernst & Sohn.

2) R odło u. N icc o la l, Diga a 
vani lnternl.UnverOffentlichter Bericht 
von 1923.

3) F. A. N o e tz li ,  The Don Martin 
Dam (Mexlco). Western Construction 
News, 1929. — Die Don Martin- 
Staumauer. Schweiz. Bauztg. vom
17. Mai 1930.

4) N icc o la i, La Diga a pilastri.
L’Ingegnere, November 1933.

(Abb. 3), wodurch auf der Talseite starkę Aussparungen entstehen. In 
Abb. 4 sind die Einzelheiten der Fugenausbildung zwischen den Pfeilern
der grOBeren, 60 m hohen Talsperre — die kleinere ist weiter oben
im Einzugsgebiet ebenfalls im Bau — dargestellt. Ansichten der Bau
ausfflhrung zeigen Abb. 5 u. 6. Da die Sperren in den Hochalpen liegen, 
wird den Aufienflachen der Bauwerke besondere Sorgfalt zugewendet. 
Die wasserseitlge Verblendung aus Granit oder wetterfesten Ergufigestelnen

wird nach bewahrtem Ver- 
fahren5) mit Zemenlbrei
satt hlnterspritzt, wodurch 
eine vollstandlge Dichtung 
derStauwand erreicht wird. 
Die gróBere Talsperre wird 
in diesem Jahre beendet 
sein, mit dem Anstau des
Wassers Ist bereits be-
gonnen.

Mit einer gegen 600 m 
langen Kronenentwickiung 
lehnt sich die vierte, erst 
im Bau begriffene Talsperre 
dem ersten italienischen 
Beisplel (Abb. 2) an, nur 
sind hier die Pfeiler ab- 
satzweise nach oben ver- 
jflngt, wodurch grOBere 
Ersparnis an Baustoffen an- 
gestrebt wird. Die talseltige 
Deckplatte gewahrleistet 
eine bessere Verspannung 
der Pfeiler und besseren 
Schutz gegen Warmeeln- 
fliisse ais bei der offenen 
Bauweise. Die Dehnungs- 
fugen sind wie bel der 
Waeggitalsperre durch einen 
vieleckigen Eisenbetonstab 
abgedichtet, dem ein Bi- 
tumenschacht mit Helzrohr 
folgt. An die 24 Pfeiler 

schlleBen sich auf beiden Talseiten Flflgel mit vollem Mauerąuer
schnitt an.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Ausschaltung von Temperatur- 
und Schwlndrissen gerichtet. Durch Fugen wird der Pfeiler in drei Teile
— Kopf, Steg oder Schaft und FuB — untertellt und in diesen Teilen 
getrennt aufgebaut, so daB die grOBte Baulange von 15 m in kelner 
Richtung flberschritten wird. Die Fugen haben dflbelartlge Aussparungen, 
die bei Beginn eines jeden Bauabschnitts ausbetoniert und gegebenen- 
falls ausgespritzt werden. Entwurf und Bauleltung liegt in den Handen 
des Ingenieurs G a ll io li  in Malland und der Stadtlschen Elektrizitats-

werke Malland.
Elgentflmllch ist auch die vom 

Verfasser vorgeschlagene Ausbildung 
des bereits fertlggestellten, der Langs- 
achse der Talsperre gleichlaufenden 
Schflrfstollens ais eine zusatzliche 
Entwasserungsanlage, die die talseitlg 
ansteigenden Felsschichten in grO- 
Berer Tiefe anschneidet und alles 
Slckerwasser ableltet.

Zwei ihrer HOhe und der GrOBe 
des Stauraums nach bedeutende 
yollgewichtsstaumauern6) in Mittel- 
italien verdienen wegen der umfang- 
reichen Abdichtungsarbeiten in dem 
stellenweise karstartigen Kalkfelsen 
besondere Erwahnung. Entwurf und

5) T e s ta ,  Impermeabillzzazione 
e protezlone dei paramentl delle dlghe 
in muratura di pietrame e in calce- 
struzzo. Energ. Elett., Februar 1937.

6) P a g lia ro , II progresso delle 
dlghe. Anhang. Energ. Elett., 
Februar 1941.

Abb. 1. In der Schweiz erbaute Staumauer mit Hohlraumen, Entwurf Stucki.

Abb. 2. Italienische Pfeilerstaumauer, erbaut 1935/36.



Bauieitung liegt in Handen des Ingenieurs B ro n z in i, die Abdlchtungs- 
arbeiten fiihrt die Unternehmung Rodio in Mailand aus.

Unter den Bogentalsperren ist an erster Stelle ein kflhnes Bauwerk 
im Apennin zu nennen, das einen kraftlgen ErdbebenstoB, durch den 
die in der Nahe stehenden Hauser glatt umgeworfen wurden, ohne 
Schaden (iberstanden ha t7).

a) Grundrifi

c) Ouerschnitt eines Pfeilersb) Srundrif! eines Pfeilers 

— —-— 2W-------
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Zugangium
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Aufmauern zweler Pfeiler, Aushub fur den Sporn lm linken Talhang,

Abb. 5. Bauausfiihrung.Abb. 3. Grundrisse und Querschnitt.

Abb. 3 bis 6.
Italienische Staumauer mit Hohlpfeilern, Entwurf Marcello 

wird zur Zeit in den Alpen erbaut.
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Abb. 4. Ausbildung der Fugen zwischen den Pfeilern

Eine weitere bemerkenswerte Ausfflhrung einer Wasserkraftanlage findet sich
ln den italienischen Ostalpen. Abb. 7 zeigt den Langsschnitt in der Achse der _____ __  /
Talsperre mit dem anschlieBenden Entlastungsgerinne, das auf einer flber die T ///?%
Felsschlucht gespannten Brucke angeordnet und fflr ein Hochwasser von 2000 m3/sek
bemessen ist. Durch diese in der Folgę verlassene Anordnung sollte eine fur den --
Bestand der Talsperre gefahrliche Kolkblldung unmittelbar unterhalb der Mauer
dadurch vermieden werden, daB man den Wasserangriff talabwSrts yerschob und '1
ihn durch zweckmaBIge Formgebung des Entlastungsbauweiks bedeutend ermaBIgte. |  y y
Diese Anordnung is t . technisch bemerkenswert und wird in ahnlichen Failen auch '.yy I

7) M a n g ia g a lli ,  Energ. Elett., Januar, Februar, Marz 1927. — T o lk e , Tal- I \
sperren, S. 474. Berlin 1936, J. Springer. W  ,
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Kronenlanije SS, 15m.
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Grundungs

flócfie

Hauptguerschnitt

Abb. 10. Abb. 11.
Ansieht von der Talseite, kurz vor der Yollendung des Bauwerks. Ansieht von der Wasserselte, Yorsperre und GrundablaB.

Z u Abb. 6.
In die Fugen der 
Verblendung sind 
im oberen Teile 
des Bildes Holz- 
keile, im unteren 
Teile Rohre fiir 

die Zementein- 
spritzung ein

gesetzt. Im noch 
offenen oberen 

Teile der Pfeiler- 
fuge das wasser- 
seitige Dichtungs- 
blech (Kupfer) und 
das talseitige Be- 

grenzungsblech 
(Kupfer oder Alu

minium).

Abb. 6. Bauausfuhrung, Aufmauern zweier Pfeiler. Abb. 7. Talsperre in den itallenischen Ostalpen, Entlastungsgerinne.

Schotter

wlrtschaftllch In Frage 
kommens).

Schon vorher Ist die 
in Abb.8 wiedergegebene 
Bogensperre9) erbaut wor
den. Hier waren in dem 
tief eingeschnittenen Tale 
die GrQndungsverhalt- 
nisse besonders schwierlg. 
Auch mulite der linkę Tal
hang tlefer ausgestemmt 
werden, ais vorgesehen 
war, wodurch sich schlieB- 
lich eine mehr symme- 
trische und daher gun- 
stigere Bogenform ergab. 
Die Talsperre hat an der 
Mauerkrone einen Krflm- 

mungshaibmesser von 
49 m mit 132° Umfangs- 
winkel. Auffallend ist die 
starkeNeigung der Mauer- 
wand, die auf der Wasser- 
seite 43 %  ur,d auf der 
Talseite 28 %  betragt.

8) S em e n za , Un 
caso caratteristico nella 
costruzlone dl grandl Abb. 9.
dighe. Energ. Elett., Bogensperre im Apennin, Entwurf Niccolai.
Mai 1940.

9) N icco la i, Energ. Elett., Juni 1933. — T ó lk e , Talsperren, S. 464. 
Berlin 1936, J. Springer. Abb. 8 ist dort entnommen.

in der Mitfdachse 
der wassmatigen 

Mauerflache

Dryck J ' Zuq lotrecfite Spannungen ffv
-VhM0-10 0102030

Abb. 12. Spannungen in der Staumauer, 
am Modeli nach dem photoelastischen Verfahren ermitteit. 

Abb. 10 bis 12. Kuppelsperre im Apennin, Entwurf Niccolai.
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Bu er schnitt in der 
Mittetachse

hochster Stau

Im Apennln ist kflrzllch elne 70 m hohe Bogensperre 
(Abb. 9) erbaut worden. Sie bat Stahlelnlagen; die Mauer- 
dicke ist an der Krone 3,15 m, an der Sohle l i m ;  sie 
wSchst vom Scheitei gegen die Kampfer an. Die Winkel- 
óffnung betragt zwischen 100 und 120°. Der Bogenhalb- 
messer ist in Kronenhóhe 72 m und verringert sich all- 
miłhllch auł 34 m an der tiefsten Stelle. Die Wand- 
neigung auf der Wasserselte betragt 17 °/0, auf der Tal- 
selte hSngt die Mauer um 5 °/0 flber. Die gróBte Druck- 
beanspruchung Ist 50 kg/cm2, die gróBte Zugbeanspruchung 
im Beton bei leerem Becken 8 kg/cm2.

Elne fast ebenso hohe Sperrmauer ist vor kurzem im 
Apennin in Form einer Kuppelsperre erbaut worden 
(Abb. 10 u. 11). Sie ist auf Dioritporphyr bester Beschaffen- 
heit gegrflndet. Ihr Bogen hat einen von 108 m an der 
Krone bis zu 18,5 m an der Sohle abnehmenden Innen- 
halbmesser. Die Querschnittsdicken nehmen von 3,60 m 
an der Krone auf 10,65 m an der Sohle zu 10).

Die Entwflrfe zu den beiden letztgenannten Talsperren 
im Apennin stammen von Ingenieur N icco la i und sind 
im Modeli nach dem photo-elastischen Verfahren an der 
Technischen Hochschule in Mailand untersucht worden11).
Die Ergebnisse fflr die Kuppelsperre sind in Abb. 12 wieder- 
gegeben. Sie haben zu einer Verst3rkung der Mauer- 
krone von 3,6 auf 6 m gefuhrt, wodurch ihre flbermaBIge 
Elastizitat berlchtigt wurde. Ais Elnzelkuppel stellt dieses 
Bauwerk die erste Ausfflhrung dieser Art ln der Welt dar.

Besondere Erwahnung verdient bei den beiden letztgenannten 
Sperren die vom Mlnisterium fflr Óffentllche Arbeiten zuerst 
genehmigte und ncuerdings geforderte Ausschaltung der Seiten- 
einspannung. Sie wird durch elne „Umfangsfuge” errelcht, die 
eine vollst8ndige Trennung zwischen dem Tonnen- oder Kuppel- 
gewólbe der Mauer und der Felsfiache bewirkt, die ent
sprechend bearbeitet wird. Wasserseltig Ist die Umfangsfuge 
durch ein Kupferblech abgedeckt. Durch diese Anordnung werden 
bei leerem Becken die Zugbeanspruchungen vermieden, die 
Einspannwirkung wird dagegen bel vollem Stau voll erhalten, 
da ln diesem Falle die Stfltzfiachen unter Druck stehen 
(Abb. 13).

Oenannt sei noch der zur Zeit begonnene Bau einer 140 m 
hohen Bogentalsperre in Norditallen. lm Vorentwurf der Inge- 
nieure B o n fio li und C am pln i waren auf der Talseite der 
Hauptsperre zwei weitere Bogensperren von 50 und 25 m Hóhe 
hintereinander angeordnet. Die so geschaffenen Wasserbecken 
sollten die lebendlge Kraft des uberlaufenden Hochwassers, 
das durch Schfltze flber die Mauerkrone abgelassen wurde, 
vernlchten. Der endgflltige, von Ingenieur B on fio li verfaBte Ent
wurf sieht eine Bogenstaumauer von 140 m Gesamthóhe mit 
einem Staubecken von 180 Millionen m3 Inhalt vor. Die Talsperre wird 
stufenweise aufgebaut, wobei die Dichtigkeit des Felsens genau flber- 
prflft wird.

Elne noch hóhere Bogensperre von 200 m Hóhe soli in den italienl- 
schen Ostalpen erbaut werden, der baureife Entwurf dafflr liegt bereits

“j P a g lia ro , II progresso delle dlghe. Energ. Elett., Dez. 1940.

Tatansicht

Abb. 13.
Italienische Bogensperre mit Umfangsfuge zur Ausschaltung der Seltcneinspannung.

Grundri!) waagerechter Schnitt A-A

fim elh eitder
Umfangsfuge

Zu Abb. 13.

vor. Sie wird die hochste in Europa sein. Die Sperre ist von Ingenieur 
S em enza  entworfen und im Modeli aus Gips und Celit in der Versuchs- 
anstalt der Technischen Hochschule Mailand11) mit befrledigendem Er
gebnis untersucht worden.

u ) O b e r ti ,  Studi sul comportamento statlco dl archi circolari con- 
siderati come elementi di dlghe a volta. Energ. Elett., Okt. 1936.

Alle Rechte yorbeha lten . Bemerkungen iiber einige neuere Talsperrenbauten in Deutschland.
Von Oberreglerungs- und -baurat Krause, Berlin.

Der Bau von Talsperren wird im Grofideutschen Reich in naher 
Zukunft eine Bedeutung erlangen, wie sie vor noch nlcht allzu langer 
Zeit kaum vorauszusehen gewesen ist. Bei allen wasserwirtschaftlichen 
Planungen im groBen wie im klelnen merken wir, daB die auBerordent-

lichen Anforderungen, die In Zukunft die Wasserversorgung, die Land- 
wirtschaft, die Schiffahrt, die Krafterzeugung an unseren Wasserschatz 
stellen werden, nur noch befriedigt werden kónnen, wenn wir Wasser- 
vorratswirtschaft trelben. Die Wasserwirtschaftsstellen, die der Reichs-

ernahrungsminlster in den letzten Jahren fflr samtliche FluBgebiete in 
Deutschland eingerichtet hat, haben daher ais eine der wichtigsten Auf
gaben den Auftrag zu ermitteln, wo flberhaupt noch Speicher- 
mógllchkelten vorhanden sind, und von einigen Gebieten Deutschlands 
kónnen wir jetzt schon voraussagcn, daB bereits in wenlgen Jahrzehnten 
in ihnen samtliche Talsperren gebaut seln werden, die flberhaupt noch 
technisch móglich sind.

Damit wir uns fflr die groBen Aufgaben, die uns hierbel bevorstehen, 
so gut wie móglich rflsten, miissen wir uns auch immer wieder die 
Erfahrungen zunutze machen, die man bei den bestehenden Talsperren 
gemacht hat und noch macht. In diesem Sinne móchte Ich im folgenden 
auf einige bauliche Einzelheiten bei neueren Talsperren in Deutschland 
hinweisen, die mir beachtlich erscheinen, einige, weil man sie ais Ver- 
besserungen gegenflber frflheren Anordnungen ansehen kann, andere, 
well sie zeigen, wie man Schwlerlgkeiten flberwunden hat, und schlleBllch 
solche, die sich ais fehler- oder mangelhaft herausgestellt haben.

1. (Abb. 1.) Bel einem Staudamm, der in den letzten Jahren in West- 
deutschland gebaut worden ist, war im ersten Entwurf nur ein elnziger 
GrundablaB, und zwar ln der Talsohle vorgesehen worden. Bel der Prflfung 
des Entwurfs tauchte nun der Wunsch auf, zur Slcherheit noch einen zwelten 
GrundablaB anzulegen, wie es z. B. auch in der preuBischen Anleltung 
fflr den Entwurf, Bau und Betrieb von Talsperren1) ln Zlffer C 17 
empfohlen wird. Da aber bereits mit dem Bau des Dammes begonnen 
war, lieB es sich nicht mehr ermóglichen, den zweiten GrundablaB wieder 
ln der Talsohle, etwa neben dem ersten, anzulegen. AuBerdem sollten 
natflrlich alle irgendwie yermeidbaren Ausgaben gespart werden.

J) Anlage (Neubearbeitung von 1933) zur III. Ausfuhrungsanweisung 
zum PreuB. Wassergesetze vom 7. April 1913 — Lw. M. BI. fflr 1933, S. 356.
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2. (Abb. 2.) Bei der gleichen Talsperre stlefi man bei der Herstellung 
der Baugrube fflr den Betonsockel unvermuteterwelse auf eine Kalkschicht.

rungen notwendig werden. Mindestens ist es ein unbehagliches Geffihl, 
an einem so grofien Bauwerke wichtige Telle nicht laufend beobachten

zu kónnen. Man kann den 
Stollen erst dann betreten, 
wenn die Talsperre ganziich 

yBlechwand abgclassen ist. Jedoch wird
( /I  man das gerade bei dieser

ptHyA Talsperre nur im aufierstcn
Sc/mirt C-D r R i  Notfall tun. Denn wenn

f. • \  / f i T ' sie auch nicht einzeln fflr
k  sich steht, sondern eine

1 von vielen in einer grofien
* ' Gruppe ist, die wasserwlrt-

schaftlich miteinander ver- 
' ' l l l l l l l l l ? ' '  bunden sind und sich gegcn-

seitig mit ihrem Wasser aus- 
heifen kOnnen, so ist sie 
doch so grofi, dafi man 

praktisch auf ihren Wasservorrat nicht verzichten kann und dafi sie auch 
erst nach yerhaitnismafilg sehr langer Zeit wieder aufgefflllt ist.

Es besteht also wohl keln Zweifel, dafi das Fehlen von Verschliissen 
am Einlauf des Grundablafistollens bei einer solchen Talsperre un- 
befriedlgend ist und dafi man bei neuen Entwflrfen fUr Talsperren Mlttel 
und Wege suchen mufi, um diesen Mangel zu vermelden.

_ _ ,*moo

Schnitrj-B
YBIecftwond

U.K BicfitmgsscMeief

Die geologischen Voruntersuchungen, die zahlreichen Probebohrungen 
und Schurfungen vorher hatten nicht erkennen lassen, dafi man mit dem 
Auftreten von Kalk rcchncn mufite. Der Bau war schon so weit vor- 
geschritten, dafi es sehr unangenehm gewesen ware, wenn man die 
Baustelle hatte ganziich aufgeben mussen. Anderseits mufite man das 
Vorhandenseiti von Kalkschichten unter einem Erddamm ais in hOchstem 
Grade gefahrlich fiir den Bestand des ganzen Bauwerks ansehen. Wenn 
auch der Kalksteln in den tieferen Lagen dicht und fest war, so mufite 
man doch befiirchten, dafi er von dem weichen Wasser der Talsperre 
allmahlich Im Laufe der Jahrzehnte aufgelóst werden wflrde und dafi 
sich alsdann Hohiraume bilden wflrden, die zu unangenehmen Wasser- 
veriusten, Ausspfllungen und schlicfllich Einbrflchen fuhren konnten.

Diesen Schwierigkeiten ist man folgendermafien begegnet. Zunachst 
wurde in der Kalkzone der Kalkfelsen so tief, wie sich die Baugrube 
mit dem vorhandenen Baugerat und mit vertretbaren Mitteln nur irgend 
herstelien liefi, ausgeraumt und durch eine Betonplombe ersetzt. Die 
Ausmafie dieser Plombę wurden so grofi, dafi sich in ihr ein zweites 
unteres Stoliennetz einrichten liefi. Von diesen unteren Gangen aus 
wurden dann ais Dichtungsschleier drei Reihen Bohrungen durch die 
Kalkschichten hindurch bis in den darunterliegenden Tonschiefer herunter- 
getrieben und sogleich in der flblichen Weise mit Zement ausgeprefit. 
Die dritte Reihe, an der Luftseite, ist jedoch wieder aufgebohrt worden, 
damit von ihr aus dauernd beobachtet werden kann, ob und in welchem 
Umfange sich Unteriaufigkeiten und Hohiraume bilden.

________________________________ ,+ 2Ze,so H a r m a h ta u ________________
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4. Abb. 4 zeigt, wie bel einer anderen Talsperre die Grundabiasse 
ausgebiidet sind. Es handelt sich ebenfalls um einen Erddamm. Die 
Sperre dient der Wasserversorgung zahlreicher grófierer und kleinerer 
Ortschaften. Da sie allein das umfangreiche Netz speist, kann sie 
praktisch nlemals, auch nicht fflr kurze Zeit, aufier Betrieb gesetzt 
werden. Der Wassersplegel darf allenfalls einmal bis auf etwa + 2 1 0  
absinken, cin tieferes Ablassen oder gar eine yóliige Entleerung der 
Sperre ist nicht móglich.

Bedaueriicherweise mufi man bel dieser Talsperre nach dem Befund 
der sonstigen Betonteile auch noch befflrchten, dafi der Beton der Grund- 
abiasse aufierst mangelhaft ist.

Am Einlauf der Stollen befindet sich zwar eine Notverschlufi- 
vorrlchtung. Sie besteht aus einem Zylinderventil, das durch Drahtzug 

von der Sperrdammkrone geschlossen und mit 
Hilfe eines schwimmenden Windwerks und 
eines Tauchers wieder aufgezogen werden kann. 
Da aber diese Notverschluflvorrichtung reichlich

---------- ;---------- — • jj Schacht umstandiich Ist und stets tief unter Wasser
/ jjT'1' liegt, hat man Sorge, ob man das einmal

—  lehm— / Retankern abgesenkte Zyiinderschfltz bestimmt wieder
+M,so fj bekommt, und scheut sich, den Ver-

jn |  / 1  schlufi zu betatigen. Die Foige davon ist jeden-
—Mi — ---------- .............................____________ __________  __ *a" s- ^afi auch hier wie bei der Talsperre zu 3.

der wasserseitige Teil der Abiafistolien prak-
/•>. -■ 7^17‘K  *>? ‘A 'to ■> r-*7TiP7' '/• <ŝ ż ' X / tiseh unzugangiich ist, nicht besichtigt, ge-

Abb. 4. schweige denn ausgebessert werden kann, ein
Schnitt durch einen der beiden Grundabiasse. Der andere Grundablafi ist fast gleich ausgebiidet. Zustand, der ln Anbctracht der vermutiich sehr.
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Die Aufgabe wurde in sehr befriedigender Weise dadurch gelóst, 
dafi man den zweiten Grundablafi auf etwa dle halbe Hóhe des Stau- 
dammes legte. Dieser obere Grundablafi konnte noch bequem trotz des 
vorgeschrittenen Bauzustands des Dammes hergestellt werden. Aufierdem 
gewann man durch ihn den Vorteil, dafi er ganz erheblich biiliger war ais 
ein zweiter Grundablafi in der Talsohle, denn er wurde nur etwa halb so 
Iang ais ein tiefgelegener Ablafi, und die Verschlflsse und Betriebscin- 
richtungen konnten wegen des geringeren Wasserdrucks leichter und ein- 
facher werden, ais es bei einem Ablafi unten der Fali gewesen ware. Ander
seits bot eine solche Ablafivdrrichtung in halber Hóhe des Staudammes 
nahezu dle glelche Sicherheit, ais wenn ein zweiter Grundablafi ln der 
Talsohle gebaut worden ware. Denn selbst bei Unfailen wird es wohl 
melstens genflgen, dafi man in der Lage ist, schnell genug die oberen 
Schichten des Wassers abzulassen. Der obere Grundablafi dflrfte sogar 
teiiweise eine grófiere Sicherheit bieten ais ein tiefgelegener, da sein 
wasserseitiger Einlauf vicl ófter und leichter zuganglich ist und infolge- 
dessen lelchter nachgesehen und ausgebessert werden kann, ais es bei 
den tiefen Grundabiassen der Fali ist.

Dle Vorzflge eines solchen Grundablasses in halber Hóhe dflrften 
so grofi sein, dafi es durchaus empfehienswert crscheint, diese Lósung 
gelegentllch wieder anzuwenden. Dies kann auch bel Mauern geschehen, 
indem z. B. eine Trinkwasserentnahmeeinrichtung in halber Mauerhóhe 
so ausgebiidet wird, dafi sie glelchzeitig auch ais Ablafivorrichtung benutzt 
werden kann.

Damit dflrfte alles getan worden sein, was zur Sicherung der 
schwierlgen Stelle notwendig war. Jedenfalls dflrfte damit die wichtigste 
Forderung, die man im yorliegenden Falle stellen mufite, nSmlich dafi 
man jederzeit beobachten kann, was sich im Untergrunde abspielt und 
dafi man jederzeit Nachdichtungen vornehmen kann, erfflllt sein. Sollten 
einmal die Undichtigkeiten so grofi werden, dafi man sie mit den flblichen 
Auspressungen nicht mehr meistern kann, so kónnte man immer noch 
von den unteren Gangen aus einen Schlitz durch die ganze Kalkzone 
hindurch bis in die darunterliegenden Tonschieferschichten hinuntertreiben 
und die ganze Kalkzone mit einer Betonwand abriegeln. Die gewahlte 
Lósung scheint so weitgehende Sicherheit zu bieten, dafi man dic Bau
stelle wohl auch dann nicht hatte aufzugeben brauchen, wenn man schon 
bei den Vorarbeiten zum Bau der Sperre die Kalkzone gefunden hatte.

3. Bei einer anderen Talsperre ist der wasserseitige Teil des Grund- 
ablafistollens so ausgebiidet, wie es Abb. 3 zeigt. Am Einlaufe befinden 
sich keine Schieber oder Schfltze. Die vordersten Verschlflsse liegen 
erst an der Stelle, wo der Grundablafi den Betonkern in der Mitte des 
Dammes kreuzt. Leider hat diese Anordnung der Verschiiisse zur Foige, 
dafi der wasserseitige Teil des Stollens praktisch unzugangiich ist und 
daher nicht besichtigt und ausgebessert werden kann. Zwar ist der Beton 
des Grundablasses nach den Erfahrungen, die man sonst an dem Bauwerk 
gemacht hat, sichcr sehr gut, trotzdem mufi man wohl damit rechnen, 
dafi im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sich Schaden einstelien und dafi 
vlellelcht erst kleine, nach und nach aber doch auch grófiere Ausbesse-
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Ist eine Kriimmung der Kernmauern hoher Erdstaudamme vorteiIhaft?
Von Regierungsbaumeister a. D. Harald Link, Wuppertal.

Eine Kernmauer in einem Erdstaudamm soli die Dichthelt des Bau
werks slchern und bietet fur diesen Zweck groBe Vorzfige. Statlsche 
Aufgaben hat sie nicht zu erfullen; es ist yielmehr wichtig, den Kern 
nachglebig genug durchzubilden, damit er nicht das Zusammenwirken 
der beiden Dammhalften herabsetzt. Der Wasserdruck und der Erddruck 
der wasserseitigen Dammhaifte werden, je nach dereń Beschaffenheit in 
mehr oder mlnder hohem Mafie, durch den Kern auf den luftseitigen 
Stfltzkórper flbertragen, der sie durch seinen Erdwiderstand aufnimmt. 
Damit dieser entstehen kann, mufi der StOtzkórper um ein gewisses 
Mafi zusammengeprefit werden. Wenn der Kern diesen waagerechten 
Bewegungen nicht hlnrelchend folgen kann, sind Blegungs- und Schub- 
rlsse zu erwarten und bei manchen Bauten auch eingetreten. Die Ent
wickiung1) In der Formgebung der Kernmauern jflngerer Staudamme, 
namentlich der deutschen, ging daher dahln, die DichtungswSnde teils 
durch schlanke Bemessung und Bewehrung, teils durch Einlegung waage
rechter Fugen nachgiebig zu machen.

In Deutschland sind im letzten Jahrzehnt mehrere groBe Kernmauer- 
damme errichtet worden. Die Kernbewegungen sind gemessen worden,

») Bautechn. 1935, Heft 1, S, 10,

und wir verfugen heute uber Erfahrungswerte, nach denen die bei Neu- 
bauten zu erwartenden Bewegungen mit hlnrelchender Annaherung ge- 
schatzt werden kónnen. Bei der uber einer tlefliegenden waagerechten 
Fuge rd. 50 m hohen Kernmauer einer deutschen Talsperre betragen die Ver- 
schiebungen im hóchsten Dammtell an der Krone rd. 30 cm, in der Fuge 
selbst 4 cm. Bel einer anderen deutschen Sperre ist im Kern durch An
ordnung von zwei Fugen in 9 m Hóhenabstand ein Pendelgelenk hergestellt. 
Die waagerechten Bewegungen betrugen in der Krone ebenfalls 30 cm, ln 
der 48 m darunterliegenden oberen Fuge 5 cm. In beiden Fallen wurde 
wahrend des Baues die Mauer durch zeitweiliges Hóherschfltten des 
luftseitigen Dammteils um 12 bis 14 cm nach, der Wasserseite vorgedrflckt 
und beim Anstau durch den Wasserdruck um das angegebene Mafi nach 
der Luftseite wieder zuruckgeschoben. Bei einem dritten deutschen 
Staudamm sind in der 69 m hohen Kernmauer, die keine waagerechten Fugen 
hat, Kronenverschiebungen bis 80 cm aufgetreten. Sie entstanden bereits 
wahrend der Bauzeit durch den hohen Druck des im Spulverfahren eln- 
gebrachten Lehmdlchtungskórpers vor dem Kern. Ahnliche Erfahrungen 
wurden bei dem 52 m hohen Staudamm einer weiteren deutschen Sperre 
gemacht. Hier ist nur im unteren Dammtell eine flber der waagerechten Fuge
12 m hohe Kernmauer angeordnet (die Fuge weist einen sehr kleinen

sehr bemerkenswerte Neuerung — 
von einem Vorbau des Stollens 
aus, also von innen her, bedient 
werden kónnen und die beide 
ebenfalls wleder so miteinander 
gekoppelt sind, daB jeder Schieber 
auch vom Nachbarstollen aus 
betrieben werden kann.

Es blelbt naturllch abzuwarten, 
wie diese Elnrichtungen sich be- 
wahren werden. Immerhln darf Abb. 6.
wohl angenommen werden, daB 

sie einen wesentlichen Fortschritt gegenflber den bisherigen, z. B. gegen
flber den oben unter 3. und 4. beschriebenen Bauweisen bedeuten. Eine 
klelne Verbesserung ware allenfalls noch dadurch móglich, daB man 
flber den beiden Stollengangen einen oberen, dritten Gang anordnet 
und von diesem aus die vorderen Verschlflsse bedient (Abb. 6). Auf 
diese Weise IieBe sich noch eine gewisse Vereinfachung der Bewegungs- 
vorrlchtungen erzielen.

schlechten Beschaffenheit des Betons im hóchsten Grade unbefriedigend ist. 
Es wird sehr grofier Anstrengungen bedflrfen, ein Verfahren ausflndig zu 
machen, das es ermógllcht, unter Aufrechterhaltung des Betrlebes der 
Talsperre, ohne das Bauwerk, die Betriebssicherheit und vor allem ohne 
die Arbeiter zu gefahrden, die beiden Grundabiasse trocken zu legen, 
nachzusehen und auszubessern.

Noch eine andere Lehre mufi man aus den Verhaitnissen bei dieser 
Talsperre ziehen, namlich die, daB es auf die Dauer unertragllch Ist, 
wenn eine gróBere Wasserversorgung, so wie hler, lediglich von einer 
einzigen Talsperre abhangig ist. Mag die Talsperre noch so gut gebaut 
sein, so wird es doch irgendwann einmal notwendlg werden, sie fur 
langere Zeit abzulassen und zu fiberholen. GróBere Wasserversorgungen 
aus Talsperren sollte man daher grundsatzlich so elnrichten, daB die 
Speisung des Netzes mindestens aus zwei Talsperren mógllch ist. Und 
wenn etwa mehrere Wasserversorgungsnetze, die aus Talsperren gespeist 
werden, verhaltnismafiig nahe nebeneinanderliegen, wie es z. B. beim 
Westharz, Nordharz und Ostharz der Fali ist, so wird man welter an- 
zustreben haben, daB diese Netze durch Querverbindungsleitungen mit
einander gekoppelt werden, damit sie sich jederzelt in Notfailen gegen- 
seitig helfen kónnen.

5. Die Bemflhungen, 
eine befriedigende Form 
fur die Verschlflsse am 
Elnlauf von Grund- und 
Betrlebsablassen beihóhe- 
ren Staudammen zu fln- 
den, sind mannlgfaltlg.
Am besten ist diese Auf
gabe bisher offenbar bel 
der Odersperre im Harz 
und bei Schwammenauel 
in der Elfel gelóst worden.
Dort hat man die Grund- 
abiasse von der Talmitte 
weg an den Hang heran- 
oder gar in den Hang 
hineingelegt und es da
durch móglich gemacht, 
die Verschlflsse fflr den 
Elnlauf ais Schfltztafeln 
auszubilden, die auf 
festen, auf dem Felsen der 
Hangę gegrundeten Roll- 
bahnen hochgezogen und 
herabgelassen werden 
kónnen.

Jedoch gestattet nicht 
immer die Órtlichkeit, es 
bei anderen Talsperren 
ebenso zu machen. Man 
hat auch bisher nicht ge- 
wagt, solche Rollbahnen 
auf die wasserseitige 
Bóschung des Damm- 
kórpers selbst zu legen, 
weil man damit rechnen 
mufi, daB der Damm- 
kórper sich noch lange bewegt und daher eine sichere Lage der Roll- 
bahn und eine sichere Fflhrung der Schfltztafeln nicht gewahrleistet Ist.

Bel niedrigen Dammen werden vielfach am Elnlauf der Grundabiasse 
Tflrme angeordnet, die flber den hóchsten Stauspiegel herausragen und 
ln oder an denen die wasserseitigen VerschluBvorrichtungen so unter- 
gebracht werden kónnen, dafi sie sich leicht, bequem und sićher bedienen 
lassen. Bei hóheren Dammen und grófieren Wassertlefen kann man aber

langsschnrtt

A

Schnitt /4-8

solche Tflrme kaum noch anwenden, weil dann die Durchbildung der 
Tflrme selbst, ihre Zuganglichkeit, der AnschluB ihres Sockeis an den 
GrundablaB usw. sehr schwierig werden.

Abb. 5 zeigt, wie man den wasserseitigen Teil der Grund- 
ablasse bei einer zur Zeit im Bau befindllchen Talsperre in West- 
deutschland ausbilden will. Beide Grund- und Betriebsablasse sind 
zu einem gemeinsamen Bauwerk, das Im Damm an der tiefsten Stelle 
des Tales liegt, zusammengezogen. Abweichend von den sonst iiblichen 
Ausfflhrungen wird das Wasser auch im vorderen Telle der Stollen 
in Rohrleltungen gefflhrt. Ganz vorn im Stollengang sind Drossel- 
klappen vorgesehen. Diese Drosselklappen schlieBen sich im Faile 
eines Rohrbruchs im Gang, bei hóherer Wassergeschwlndigkeit oder bei 
steigendem Wasser auch selbsttatlg, aufierdem kónnen sie elektrisch 
ferngesteuert werden. Schliefilicb, und das ist eine beachtliche Neuerung, 
sind die beiden Drosselklappen derartig miteinander verbunden, daB jede 
Klappe auch noch vom Nachbarstollen aus von Hand betatigt werden 
kann. Fflr den Fali, daB die Drosselklappen trotzdem versagen sollten 
oder dafi sie ausgebessert werden mflssen, sind aufien noch Schieber- 
yerschlusse ais NotverschluB angebracht, die — und das ist die zweite

Abb. 5. (Die Kopplung der beiden Drosselklappen miteinander 
ist nicht dargestellt.)

Schnitt C-0
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Reibungsbeiwert auf). Obwohl die Kernmauertafeln der einzelnen Blócke kurz 
nach ihrer Einschflttung um 6 bis 8 cm gegen dic Wasserseite vorgedriickt 
waren, wurden sie mit wachsender Dammhóhe durch die Wirkung des 
— trocken eingebauten — Lehms uber die Nullinie hinaus zuriick- 
geschoben, und zwar in der Gleitfuge um 13 bis 16 cm, an der Ober
kante um 22 bis 25 cm. Die gróBte Schragstellung betrug 1 : 100, so 
dafi sich bel einer bis zur Dammkrone durchgehenden Kernmauer eine 
etwa 30 bis 40 cm gróBere Kronenverschiebung ergeben wiirde. Beim 
Elnstau entstand keine weitere Verschiebung; durch den hohen Erddruck 
des Lehms war bereits der voiIe Erdwiderstand des Stutzkórpers hervor- 
gerufen worden. Auch die obengenannte 69 m hohe Kernmauer zeigte 
beim Einstau nur noch ganz geringe Verschiebungen.

Hier wird der EinfluB des verschicdenartigen Aufbaues der wasser- 
seitigen DammbHlfte bei den einzelnen Dammen deutlich. Ein dicker 
Lehmdichtungskórper, wie bei den beiden letztgenannten Dammen erzeugt 
durch seinen hohen Erddruck schon beim Bau weitgehend den Erdwlder
stand desStiitzkórpers. DerWasserdruck wird wegen des breiten und dichten 
Lehmkórpers nicht mehr voll auf die Kernmauer wirksam und bewirkt 
Infolgedessen keine nennenswerte weltere Bewegung. Dagegen besteht 
bel anderen deutschen Staudammen der wasserseitige Dammteil grófiten- 
teils aus durchiassiger Kies- und Steinschuttung, und vor der Kernmauer 
ist nur eine schmale Schicht Dichtungslehm angeordnet, der auch weniger 
tonhaltig und plastisch ist wie bei den Dammen, fur dereń Bau gute Lehm- 
lager zur Verfflgung standen. In
folgedessen ist bei solchen Dammen 
der Erddruck wahrend der Bauzeit 
geringer, und den Hauptdruck auf 
die Kernmauer bringt der Wasser- 
druck. Dabei slnd die Bewegungen 
im oberen Dammteil besonders grofi, 
weil hier der Stiitzkórper, der in
folge der geringeren Auflast nicht so 
stark verdichtet Ist wie die unteren 
Schichten, einen kleineren Wider
stand bletet. Bei einzelnen Dammen 
wurde sogar beobachtet, dafi sich dle 
luftseltige Bóschung verschoben hatte, 
dafi also der Stiitzkórper sich nicht 
nur In sich verdichtet, sondern der 
ganze obere Dammteil eine kleine 
talwartlge Bewegung gemacht hatte.
Auch bei einem 35 m hohen Damm 
Ist bei der raschen Fflllung des 
kleinen Beckens eine verhaltnismafiig 
starkę Durchbiegung der Krone eln- 
getreten. Die Bewegung begann erst, 
ais 73°/0 der Stauhóhe erreicht war.
Sie setzte sich nach dem VolIstau in 
geringerem Mafie noch rd. 12 Monate 
fort und erreichte den Hóchstwert 
62 cm, wobei dle grófite Verschle- 
bung auf der 34 m tiefer liegenden 
Gleitfuge 4 cm betrug. Die Grófie 
der Verschiebungen ist natflrlich 
auch davon abhangig, ob die Damm
krone breit oder schmal, die an- 
schliefiende luftseltige Bóschung flach 
oder steli Ist und ob ein grófieres 
oder kleineres Freibordmafi gewahlt 
wurde, sowie vom zeitlichen Verlauf 
des ersten Anstaues.

Mit solchen unerwiinschten, aber 
unvermeidlichen Bewegungen muB 
also gerechnet werden. Man bemflht 
sich, sie klein zu halten, Indem 
man fflr eine gute Verdichtung des Stfitzkórpers sorgt und melst den 
Schuttvorgang so leltet, daB zunachst eine geringe Auswelchung der 
Kernmauer talaufwarts eintritt. Dann liegt der luftseltige Dammteil mit 
wirksamem Erddruck fest am Kern an, und die beim Einstau zu er- 
wartende Bewegung nach der Luftseite wird kieiner. Die meisten der 
oben zusammengestellten GróBen der Bewegungen slnd jedoch trotz 
dieser Vorsichtsmafinahmen elngetreten. Bei solchen Bewegungen ist 
dle Kernmauer um so sicherer, je nachglebiger sie durchgebildet wird. 
Doch kónnen bei weltgehender Beweglichkeit auch unerwflnschte und 
schadliche Bewegungen ausgelóst werden, wie z. B. Querverschiebungen 
ISngs der Dehnungsfugen. Die Rflckslcht auf die Dichtheit trotz der 
Móglichkeit von Verschiebungen verlangt sorgsame und teure Dichtungen 
der Bewegungsfugen.

Bisher sind Kernmauern stets geradllnig ausgefflhrt worden. Nur 
der kleine Damm des Vorbeckens einer rheinischen Talsperre aus dem Jahre 
1903 ist im GrundriB bogenfórmig, entsprechend dem Gebrauch bei 
Bruchsteinstaumauern. Wir halten eine starkere Krflmmung nach den 
heutigen Kenntnissen flber das Kraftespiel und die Bewegungen im 
Dammkórper fflr unzweckmafiig. Die Steifigkeit des Kems wiirde erhóht 
und das Zusammenarbeiten der beiden Dammteile beeintrachtigt werden. 
Wenn durch Bogenwlrkung die wasserseitigen Drucke auf die Hangę ab- 
geleitet werden, wird der Stiitzkórper in unerwunschtem Mafie entlastet 
und die Kernmauer durch sehr grofie Krafte belastet.

Anders ist dagegen eine sch w ach e  Krflmmung zu beurteilen, die 
sehr wohl Yorteile bleten kann. Es mufi dabei Grundsatz sein, die

Krummung so zu wahlen, dafi die zu erwartenden Bewegungen, durch 
die der Erdwiderstand des Stfitzkórpers hervorgerufen wird, móglich 
bleiben. Die Krummung soli ledigllch bewirken, dafi die talwartigen 
Verschiebungen gleichmafiiger yerlaufen und nicht stórend sichtbar 
werden und dafi die Blockfugen, die durch dle niedrige Temperatur im 
Damminnern und das Schwlnden offen sind, zusammengedruckt werden, 
wodurch das Dichthalten der Fugen unterstfltzt und verbessert wird. 
Nennenswerte Langskrafte sollen dagegen in der Kernmauer nicht ent
stehen. Dies móge an einem Beispiel erlautert werden.

Die Zusammenziehung des Kems durch Temperaturrflckgang und 
Schwinden kann zu 0,00015 bis 0,00020 der Lange angenommen werden. 
Ein hoher Zementgehalt, der zur Erzielung guter Wasserdichtheit an
gewendet werden mufi, steigert das Schwinden. Auch wird eine in 
Welchbeton hergestellte schlanke Kernmauer, die bis zum Einschfltten 
noch langere Zeit freisteht, In gewissem Mafie durch Austrocknen 
schrumpfen. Eine in der Krone 300 m lange, in Blócke untertellte Kern
mauer wiirde also Im Damm ein Gesamtmafi an offenen Fugen von 
45 bis 60 mm aufweisen. Wahlt man z. B. einen Kriimmungshaibmesser 
von 1500 m, so ergibt sich der Stich des Bogens zu 7,5 m und die 
Bogeniange betragt 300,50 m. Tritt nun (Abb. 1) eine Durchbiegung von 
40 cm ein, so verkflrzt sich der Stich auf 7,1 m und dic Bogeniange 
auf 300,45 m. Bei einer Verkflrzung um rd. 50 mm kommen bel dem 
angenommenen Schwindmafi die Fugen in der Krone gerade fest zum 
Anliegen. Dle Sehnen- und die Bogeniange darf man nur In dem Bereich 
In Rechnung stellen, In dem Bewegungen zu erwarten sind; niedrige 
Ausiaufer des Kerns an flachen Hangen bleiben also aufier Betracht.

Wichtig ist, dafi in tieferen waagerechten Schnitten des Dammes 
beim gleichen Krflmmungshalbmesser die Pfeilhóhe und damit die 
Anderung der Bogeniange rasch kieiner wird. In den unteren Tellen 
des Dammes werden also die Fugen nicht mehr fest geschlossen. Aus 
diesem Grunde braucht man in der Wahl der Krflmmung nicht allzu 
vorsichtig zu sein. Wiirde eine grófiere Bewegung ais erwartet eintreten 
wollen, z. B. von 60 cm an der Krone, so w3re dazu eine Verkflrzung 
des Bogens von 8 cm erforderlich. Da die Summę der Fugenweiten 
sicher kieiner ist, wurde in diesem Falle im oberen Bereich eine Ab- 
stfltzung der Blócke der Kernmauer gegeneinander eintreten. Dadurch 
wird einer weiteren Durchbiegung der Krone entgegengewlrkt, was nur 
erwflnscht sein kann. Bet gekrflmmtem Dammgrundrifi wird der Stfltz- 
kórper durch die talwartlge Bewegung des Kerns nicht nur In der Tal- 
richtung, sondern auch in der Dammiangsrlchtung zusammengedrflckt, 
und man darf deshalb erwarten, dafi der dem Gleichgewicht entsprechende 
Erdwlderstand sich bereits bei einer kleineren Verschiebung einstellt,

ais sie bei einem geraden 
Damm eintreten wiirde. Wenn 
man den Kern Langskraften 
nicht aussetzen will, kann 
dies dadurch vermieden wer
den, dafi man die Block
fugen im oberen Bereich mit 
einer nach oben an Dicke 
zunehmenden Schicht von 
welchem Bitumen versieht, 
das seltlich herausgeąuetscht 
werden kann. Bei Wahl eines 
geniigend dicken Polsters hat 
man die Móglichkeit, die 
Krflmmung so stark zu wahlen, 
dafi ein fester Fugenschlufi 
auch auf gróBerer Hóhe der 
Kernmauer erreicht wird. Im 
tiefsten Teil des Dammes 
ist die Langenanderung des 
Bogens so gering (z. B. bei 
R — 1500 m, s == 100 m, 
h — 0,8 m und 10 cm Ver- 

schiebung nur 4 mm), daB es fflr die Wirkung der Krflmmung einerlei
ist, ob der Kern mit einer waagerechten Gleitfuge ausgestattet ist
oder nicht.

Auf den glelchmafilgen Verlauf der Durchbiegung In der Dammlangs- 
richtung wird die Krflmmung des Kems einen gflnstigen Einflufi haben. 
Dadurch werden Verschiebungen der einzelnen Blócke gegeneinander 
weniger leicht eintreten. Damit wird auch die Gefahr vermindert werden, 
dafi in der Kernmauer Risse auftreten. Solche Rlsse slnd nur dort weniger 
wichtig, wo ein kraftiger Lehmkórper vor dem Kern die Hauptdlchtung 
ubernimmt. Andemfalls wird nicht nur die Dichtheit des Dammes lelden, 
sondern beim Durchtreten von weichem, oft angreifendem Talsperrenwasser 
kann der Beton zersetzt werden. Jedes Mittel, das solche Gefahren 
vermindem kann, mufi sehr willkommen sein.

Beim Bau von Steindammen mit wasserseitiger Dichtungsdecke aus 
Eisenbetontafeln, also ohne Kernmauer, ist es fiblich, dem Damm eine 
gewisse Vorwólbung gegen die Wasserseite zu geben, damit bei waage
rechten Setzungsbewegungen die Fugen zusammengedrflckt werden. Die 
Vorwólbung wird mindestens so bemessen, dafi durch die zu erwartende, 
melst reichlich angenommene Setzung eine gerade Dammachse erreicht 
wird. Manche Damme erhielten eine starkere Krummung, z. B. hat der 
1917 erbaute 42 m hohe Strawberry-Damm2) in Kalifornien bei 182 m 
Kroneniange einen Stich von 6 m. Bei einem der jflngsten Steindamme,

-) Z ie g le r ,  Der Talsperrenbau, 3. Aufl., Bd. 1. Berlin 1925, Wilh. 
Ernst & Sohn.

Krone

Taltjucrschniit
Abb. 1. Grundrifi einer 

gekrummten Kernmauer mit 
Yerschiebungsmafien.

Abb. 3. 
Fugenausbildung fflr einen 

gekrflmmten Betonkern.
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Abb. 2. Schnitt durch eine Blockfuge 
der Kernmauer eines neueren deutschen 

Staudammes.
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dem 1934 bis 1936 erbauten 78 m hohen Malpaso-Damin in Peru3), be
tragt der Krflmmungshalbmesser 900 m; die Pfeilhóhe der 152 m langen 
Krone ist 3,5 m. Ahnliche Krflmmungen wurden bei den beiden hóchsten 
nordamerikanischen Steindammen, dem Dix-River-'!) und dem Salt-Springs- 
Damm5) angewendet. Die gflnstigen Erfahrungen,die man bei derDichtungs- 
decke dieser D3mme mit einer leichten Kriimmung der Dammachse gemacht 
hat, sprechen dafflr, sie auch fur senkrechte Kernmauern zu erproben.

In diesem Fali Ist es auch móglich, die Ausbildung der Blockfugen 
der Kernmauer zu vereinfachen, namentlich, wenn vor dem Kern eine gute 
Lehmdichtung liegt. Bei einer Dichtung wie der der Abb. 2, wo mit bestem 
Erfolge auf eine Kupferblechdichtung verzichtet und dafur ein Dichtungs- 
stab und ais zweiter Fugenverschlufi ein bei niedriger Temperatur nach- 
traglich eingebrachter Betondubel verwendet wurden, kónnte z. B. die 
Verdubelung durch eine einfache trapezfórmige Verzahnung ersetzt werden. 
Die Verdubelung, die bei einer geradlinigen Kernmauer fflr ein Zusammen- 
halten der einzelnen Blócke bei Verschiebungen wichtig ist, ist wegen der 
Notwendigkeit von Verstarkungen des Mauerąuerschnltts im oberen 
schlanken Tell und des Aufwands fiir die nachtraglichen Arbeitsgange 
verhaitnismafilg teuer. Ais Anregung fur eine Fugenausbildung Ist Abb. 3 
beigegeben. Im luftseitlgen Teil der Fugę kann noch ein Schacht zum 
Ableiten etwaigen Sickerwassers und zum Messen von Bewegungen an- 
gefflgt werden6). Das Bltumenpolster neben einem wasserseitigen Dichtungs- 
stab Ist auch dann nótig, wenn man es auf der ubrigen Fugenbreite bei 
schwacher Krflmmung noch nicht braucht, weil der Dlchtungsstab oft erst 
eingebracht wird, wenn die Kernmauer schon eine gewisse Schwlndung

3) Bautechn. 1940, Heft 10, S. 112.
4) Eng. News-Rec., Bd. 94, 1925, S. 548. 
s) Eng. News-Rec., Bd. 104, 1930, S. 92,
6) Vgl. auch E. L ink , Entstehung und Abdichtung von Schwind-, 

Zusammenziehungs- und Dehnungsfugen in Staumauern. Bericht zum
II. Talsperrenkongrefi, Washington 1936.

durchgemacht hat, Wo man auf die ais zuverlassige Dichtung bewahrte 
Kupferfeder nicht verzlchten will, ware zu flberlegen, ob man sie auf den 
unteren Teil der Kernmauer beschrankt, bis zu der Hóhe, oberhalb derer 
auf der ganzen Fugenbreite ein Bitumenpolster angeordnet wird.

Ein Vordrflcken des Kerns nach der Wasserseite wahrend des Baues, 
um die talwartige Abweichung von der Achse durch die beim Einstau 
zu erwartende Bewegung klein zu halten, hat bei einem gekriimmten 
Kern gerlnge Bedeutung. Man kann auf diese Mafinahme, die auch 
unerwiinschte Bewegungen zur Folgę haben kann, verzlchten und hat 
nur dafflr zu sorgen, dafi der Boden unmlttelbar hinter dem Kern gut 
yerdichtet ist und fest am Kern anliegt.

Ein nicht zu unterschatzender Vorteil einer leichten Krflmmung der 
Kernmauer und des Dammes liegt darin, dafi die Durchbiegung nicht 
stórend ins Auge failt. Eine gerlnge Verflachung des Bogens ist ohne 
Messungen nicht zu erkennen. Man vermeidet also die unschóne Durch
biegung einer geraden Dammachse nach der Talseite. Sie offenbart 
sofort, dafi Bewegungen stattgefunden haben, wird von nicht Sachkundigen 
leicht ais Schwache des Bauwerks gedeutet und fflhrt zu Zweifeln an 
der Gflte der Bauausfuhrung oder gar an der Sicherheit der Anlage. 
Aus beiden Griinden hat man an einer der genannten deutschen Sperren die 
Kernkrone durch eine Eisenbetonplatte uberdeckt und die gerade Achse der 
Brflstung und der Strafie wiederhergestellt. Auch schonheitliche Grunde 
kónnen fflr eine leichte Krflmmung des Dammes sprechen. Die gebogene 
Form pafit sich den geschwungenen Linien der Landschaft besser an, 
wahrend ein gerader Damm leicht etwas Starres hat.

Die Mehriange einer schwach gekriimmten Kernmauer gegenflber 
der geraden ist unwesentlich; in dem angefflhrten Beispiel betragt sie
0,5 m auf 300 m. Der Mehraufwand an Mauerwerk und an Dammasse 
ist daher verschwlndend gering. Die Ausfflhrung wird fflr die leichte 
Krflmmung ebenfalls nicht nennenswert erschwert. Die unbedeutenden 
Mehrkosten dflrften jedenfalls durch die geschllderten Vorteile reichlich 
aufgewogen werden.

Alle Rech te vorbeha lten.  Erfahrungen bei Tunnelbauten in der Ostmark.
Von Dipl.-Ing. Baumeister Martin Blodnig, Salzburg.

Angeregt durch einen Aufsatz flber den geplanten Katschbergtunnel1) 
móchte ich ais Tunnelpraktiker2) im folgenden einige Hlnweise geben, 
die fflr die kommenden Bauten nfltzlich sein kónnen.

Der Tunnelbau ist zum grófiten Teil Sache der Erfahrung. Deshalb 
hat die ósterrelchische Bahnverwaltung fflr die grofien Tunnelbauwerke 
immer wieder erfahrene Ingenieure herangezogen, beisplelsweise die 
Arlbergleute zu den Alpentunneln der Jahre 1901 bis 1908. Fflr solch 
kostspielige und mit mancherlei technischen Schwierigkeiten verbundene 
Bauwerke mflssen eben erprobte Arbeitskrafte und erprobte Bauverfahren 
und Baustoffe eingesetzt werden. Dieser Grundsatz hat sich bei der 
Planung und Baudurchfflhrung stets bewahrt.

Der Tunnelbau unterscheidet sich wesentlich vom Bergbau, dessen 
Zielsetzung eine ganz andere ist. Die wichtlgste und stets vordringliche 
Aufgabe im Tunnelbau ist der Vortrieb des RIchtstollens von beiden 
Seiten. Seine Anlage wird jedenfalls den órtllchen Bedflrfnlssen angepafit 
werden mussen, wofflr bel zahlreichen Bauten grundlegende Erfahrungen 
gesammelt sind. Im Gefaile liegende Stollen ersaufen, das hat sich im 
Karawankentunnel beispielhaft erwiesen. Zu grofie Querschnltte ver- 
hindern raschen Vortrieb, stóren unnótig die Gebirgsspannung, erfordern 
vlellelcht starken Einbau und viel Sprengstoff. Der Rlchtstollen schlieflt 
das zu durchórternde Gebirge auf, schafft damit Angriffspunkte fflr die 
fibrigen Arbeitsvorg3nge und mufi daher zur móglichsten Abkflrzung der 
Bauzeit mit allen Mltteln der Erfahrung und unter Vermeidung zeit- 
raubender Versuche soweit ais móglich maschinell vorgetrleben werden.

Die Anwendung maschineller Einrichtungen im Stollen- und Tunnel- 
betrieb Ist durch den beschrankten Raum begrenzt, Beisplelsweise hat 
der Einsatz von Sonderfórdergeraten keine besseren Ergebnisse gegen
flber den Leistungen bei den grofien Alpentunneln erbrlngen kónnen; 
anders lautende Berichte aus Amerika sind fflr unsere Verhaltnisse nicht 
mafigebend. Abgesehen von der Auswirkung auf den Baufortschritt ist 
aber gegenwartig der weitgehende Ersatz der Menschenkraft durch 
Maschinen eine wichtige Sorge.

Ein sogenannter Angriff vor Ort im Rlchtstollen erfordert bel einem 
6 m2 grofien Stollenąuerschnitt im mitteifesten Gesteln und bei lelchtem 
Tfirstockelnbau ohne Wasserzudrang mit vler Bohrmaschinen und Hand- 
schutterung etwa 16 bis 18 Hauer und Schutterer einschliefilich dcrAuf- 
sicht und folgenden Zcitaufwand fflr 1 m Vortrieb:
Anteil fflr die Festlegung von Richtung und Hóhe . . . .  10 min.,
Heranschaffen der Bohrgerate, Ansetzen der Bohrer fflr etwa

14 Bohrlócher von 1,40 m Tiefe, Bohren, Laden und Ab-
f e u e r n ........................................................................................................  180 »

Schuttern und Fórderung der gefalienen Berge bel etwa 1 m
Fortschritt und 10 m3 F ó rderm asse .........................170 »

Zusammen 360 min.
*) v. G o tts te in ,  Reichsautobahn durch den Katschberg. Strafie 1940,

S. 106. — Vgl. auch R a b ce w icz , Forderungen an neuzeitliche Tunnel- 
bauweisen mit besonderer Berucksichtigung der Alpentunnel der Reichs
autobahnen, Bautechn. 1940, S. 547.

2) Der Verfasser hat fflnf Jahre lang bei der Oberwindung der nicht 
geringen Schwierigkeiten des Karawanken-, Tauern- und des Bosrucktunnels 
an maBgebender Stelle mitgewirkt.

Auf 24 Stunden kommen also vier Angriffe oder 4 m Fortschritt. 
Danach wird der Durchschlag der von beiden Seiten gleichmafiig vor- 
getrlebenen Richtstollen durch den Katschberg, wenn nicht besondere 
Schwierigkeiten elntreten, in rund zwei Jahren erreicht sein. In dieser Zeit 
dflrfte es auch gelingen, die 4700 m langen Tunnelróhren in Ausbruch 
und Ausmauerung so weit fertigzustellen, dafi nach Ablauf eines weiteren 
Jahres der Verkehr aufgenommen werden kann. Im stórungslosen Be
trieb kommt es vielfach auf die Geschicklichkeit der Hauer im Ansetzen 
der Bohrlócher an, ob der Erfolg der Sprengungen gut ist und nicht tiefe 
Pfeifen nach dem Abschufi verbleiben, was fflr den Fortschritt von maB
gebender Bedeutung ist.

Die Erfahrungen beim Tauerntunnel lassen vermuten, daB auch am 
Katschberg der Vortrleb im Hangschutt Druck und Wasser und damit 
Aufenthalte ergeben wird. Der Bau des Tauerntunnels war leider durch 
Finanzierungsschwierigkeiten gehemmt und kann daher zu einem Ver- 
gleich mit der planmaBIgen Baudurchfflhrung nicht herangezogen werden. 
Es sei aber daran erinnert, daB wiederholt Wassereinbrflche stattgefunden 
und zu volIstandiger Einstellung des Baubetrlebes bis zur Dauer von 
fiinf Monaten gefflhrt haben. Auch sei auf die sieben Monate lange 
Unterbrechung des Baues des Bosrucktunnels hingewiesen, die infolge 
Wassereinbruchs und der Bildung von Sumpfgas knapp vor dem Durch
schlag elntrat.

In den Jahren 1901 bis 1908 sind in Altósterreich 126 Tunnel mit 
zusammen 42,4 km Lange, davon 80 in der heutigen Ostmark, gebaut 
worden. 23 km sind zweigleisige Tunnel, dereń Abmessungen dem ge
planten Katschbergtunnel entsprechen. Ingenieure von Ruf haben sich 
im Laufe dieser acht Jahre eingehend und grflndlich mit den Fragen 
des maschinellen Einsatzes befaBt, um Zeit und Geld zu sparen.

Vielerlei Bohrmaschinenbauarten mit PreBIuft-, Druckwasser-, elek
trischen und gemischten Antrieben, auf Spannvorrichtungen und aufBohr- 
wagen befestigt, tragbar und fahrbar, sind angewendet, genau beobachtet, 
vergllchen und verbessert worden. Die Entwicklung der Prefiluftwerk- 
zeuge hat im Laufe der Jahre Bohrhammer der gewunschten Handlichkeit 
und Leistungsfahigkeit herausgebracht, Mit diesen Werkzeugen wird die 
schwere Hauerarbelt wesentlich erleichtert und die zeitraubende Unter
brechung wahrend der Schutterung zum Teil ausgeschaltet.

Fflr die Schutterung, die die Menschenkraft am starksten in An- 
spruch nimmt, sind die verschiedenartigsten Hilfswerkzeuge und Maschinen 
erprobt worden, jedoch ohne daB sie zu sicherem und ausschlaggebendem 
Erfolg gefflhrt haben. Die Beschrankungen im engen Raum lassen im 
Gegensatz zur offenen Bausteile nur kleine Abmessungen der Fórder- 
vorrichtungen zu. Aufierdem sind die Gerate dem Steinschlag der 
Sprengungen und sonstigen groben Beanspruchungen ausgesetzt. Man 
ist daher immer wieder auf die Handschutterung ais die slcherste zurflek- 
gekommen. Mit Rflttel- und Forderbandern sind zumeist schlechte Er
fahrungen gemacht, sie sind nur in ruhlgen Betriebsstrecken des Berg- 
baues zu verwenden. Im Tunnelbau bleibt die Gleisfórderung mit ent
sprechenden Kippwagen und Zugmaschinen das einzig Richtige. Dagegen 
unterstutzen geeignete VerIadevorrlchtungen, wie Lóffelbagger besonderer 
Bauart In Verbindung mit Fórderbandern, die Schutterarbeit in einem 
MaBe, daB damit nicht nur an Zeit gespart wird, sondern auch an mensch- 
licher Schwerarbeit. Schuttermaschinen sind angeblich mit grofiem Erfolg
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in A m er ik a  e in g e s e tz t  w o rd e n .  A b e r  auch  d ie  d e u t s c h e  M a sch in en -  
industr ie  h a t  d e ra r t lg e  V o r r ic h tu n g e n  b e re i t s  g es ch a f fen  u n d  w ird  auf 
d iesem  G e b ie t e ,  das  d u rc h  d ie  b e v o r s t e h e n d e n  B a u te n  in d e n  m a c h t lg e n  
G eb irg en  d e r  O s tm a rk  in n a c h s te r  Zeit  s e h r  an  B e d e u t u n g  g e w in n e n  w ird ,  
w e i te re  g u t e  L e i s tu n g e n  h e rv o rb r in g e n .

D e r  V o ! la u sb ru c h  u n d  d ie  A u s m a u e ru n g  s ind ,  w e n n  k e in e  Druck-, 
Treib- o d e r  S c h w e l le r s c h e in u n g e n  o d e r  W a s s e r e in b ru c h e  a u f t r e te n ,  e in e  
verhaltn ism Sfiig  e in fache  A n g e le g e n h e i t .  D er  K a ts c h b e r g tu n n e l  w ird  
w ahrsche in lich  n u r  in d e r  H a n g z o n e  s ta rk ę  A u s m a u e ru n g e n  erfo rdern ,  
w ah ren d  im U rg e s t e in  V e r k le id u n g e n  o h n e  S o h ig e w ó ib e  g e n i ig e n  w e rd e n .

Die L ag e  d ie s e s  d o p p e l t e n  T u n n e l s  is t  au f  G r u n d  d e r  g e o lo g i s c h e n  
V o rh e rs ag e  u n d  nach  v o rh a n d e n e n  A ufsch l i is sen  so  g e s c h ic k t  g e w a h l t ,  
und d ie  H a n g s t r e c k e  ist  m ó g l ic h s t  v e r m ln d e r t  w o r d e n ,  dafi vo rauss ich t -  
lich S c h w ie r ig k e l le n  m it  v e rh a n g n i s v o l l e n  F o lg e n  n ich t  e i n t r e t e n  w e rd e n .

D er  K a tś c h b e rg  soli  in  z w e i  60  m v o n e in a n d e r  e n t f e rn te n ,  g le ich-  
l a u fc n d e n  R ó h re n  d u rc h ó r te r t  w e r d e n .  D e r  g le ic h z e i t ig e  V o r t r l e b  d e r  
b e id en  S to l le n  k a n n  n a tu rg e m a f i  v o r te i lh a f t  fiir d ie  L u ftung ,  W asse r -

h a l tu n g  u n d  F ó rd e ru n g  a u s g e n u tz t  w e r d e n .  E ine r  d e r  R ich ts to l le n  k a n n  
a is  S o h ls to l le n ,  d e r  z w e i t e  a is  F i r s t s to l le n  m it  e n t s p re c h e n d e m  H ó h e n -  
u n t e r s c h i e d e  u n d  m i t  s c h ra g e n  QuerschlM gen in g e e ig n e t e n  E n t f e r n u n g e n  
v o r g e t r i e b e n  w e rd e n .  D as W a s se r  w ird  im t ie fe r  g e i e g e n e n  S o h ls to l le n  
a b g e le i t e t ,  d ie  L u ftu n g  b e n u t z t  d e n  F i rs t s to l le n .  A u c h  fiir d ie  F ó r d e r u n g  
d e s  A u s b ru c h s  u n d  d e r  Bausto f fe  u n d  d ie  Be lU ftung  d e r  fer t igen  T u n n e l  
k ó n n e n  u n te r  U m s t a n d e n  d ie  Q u e r s c h ia g e  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n .  Be i  
d ie s e r  A n o rd n u n g  d e r  b e id e n  R ich ts to l len  w e r d e n  Y o l la u s b ru c h  u n d  A u s 
m a u e r u n g  in d e r  R óhre  mit  d e m  S o h ls to l l e n  nach  d e r  e rp ro b te n  neu ze i t -  
l ichen  ó s te r re ic h lsc h e n  B a u w e is e  y o r g e n o m m e n ,  in  d e r  a n d e r e n  R óhre  
nach  d e r  h o lz s p a re n d e n  K e rn b a u w e is e .  B e kann t l ich  w u r d e  das  neuze l t -  
l iche  ó s te r re ich isch e  E in b a u v e r f a h re n  in a l l e n  z w e ig le is ig e n  T u n n e ln  d e r  
O s tm a rk  u n d  be i  fast j e d e r  G e b i rg s b e s c h a f fe n h e i t  vo r te i lh a f t  a n g e w e n d e t .  
D e r  H o lz v e r sc h n i t t  Ist  g e r in g ,  r a sch e  A u s w e c h s lu n g  b e i  d e r  M a u e ru n g  
le ich t .  Bel g e r in g e m  G e b i rg s d ru c k  k ó n n e n  d ie  E in b a u h ó lz e r  w ie d e rh o l t  
v e r w e n d e t  w e rd e n .  Die B a u w e is e  ist i ib r igens  n lch t  z u  v e r w e c h s e ln  m it  
d e r  in  L e h rb f lc h e m  a n g e fu h r te n  a l ten  ós te rre ich ische n  B a u w eise .

A b b .  2. B e rgbau-Zerrungsr i f i . A b b .  3. K la f fung  d e r  Z e rrung . A b b .  4. A u s s c h a c h tu n g  i ibe r  d e n  Z e rru n g s r is s e n .

Dichtung eines Klar- und Kiihlbeckens im Bergbausenkungsgebiet mit Asphaltbeton.
Alle Rechte yo rbeha lte n .  V on D ip l . - Ing .  A. M i lk ę ,  H e r t e n  i. W estf.

In B e r g b a u s e n k u n g s g e b ie te n  v e r s a g e n  s ta r r e  D ic h tu n g e n  von Sohl-  
und B ó sch u n g s f ia c h e n ,  d a  s ie  k e in e r le i  B o d e n b e w e g u n g e n ,  Z e r ru n g e n  
oder  P re s s u n g e n  m i tm a c h e n  k ó n n e n .  D ie  F o rd e ru n g  n a c h  e in e r  e in- 
w an d f re ien  D ic h tu n g  ln B e r g b a u s e n k u n g s g e b ie te n  is t  m eh rfac h  e rh o b e n  
worden ; im  f o lg e n d e n  w ird  e in e  D ich tu n g  aus  A s p h a l tb e to n  b e s p ro c h e n ,  
die  sich b e l  e in e r  g ró f ie ren  W e r k sw a s s e ra n la g e  im R u h r g e b ie t  be-  
w ahr t  h a t .

Schnitt A-B

A b b .  1 z e ig t  e in e  Kiihl- u n d  K ia ra n la g e ,  d e r e ń  Z w e c k  es  is t ,  das  in 
einem  H i i t t e n w e r k  g e b r a u c h te  u n d  um  e tw a  1 0 °  e r w a rm te  W a s s e r  zu ruck -  
zukiih len  u n d  in e in e m  K ia rb e c k e n  v o n  m e c h a n is c h e n  V e ru n re in ig u n g e n  
zu b e f re le n .  D as W a s s e r  w i rd  d e m  K a m in k i ih le r  d u rch  e in e  Rohr-  
le i tu n g  v o n  1000 m m  D u rch m . im  G e fa i le  zugefuh r t .  V o r  E in t r i t t  in den  
Kiihler v e r te i l t  es  s ich  auf z w e i  L e i tu n g s w e g e ,  u m  g e t r e n n t  je  e in e  H alf te

d e s  K ilh le rs  u n d  d a m i t  auch  d a s  u n t e r  d e m  Kiih ler  a n g e o r d n e te ,  d u rch  
e in e  T re n n w a n d  in zw e i  g le ich  grofie K a m m e rn  g e t e i l t e  K iih lb eck en  b e -  
d i e n e n  zu  k ó n n e n .  O b e r  e in e n  O berfa l l  fflr j e d e  K u h lb e c k e n h a l f t e  t r i t t  
das  W a s s e r  in das  K ia rb e c k e n ,  das  b e l  e in e m  W a s se r ln h a l t  v o n  rund  
20  000  m 3 in  e tw a  4 l/2 S t u n d e n  d u rc h s t ró m t  wird.

D as K ia rb e c k e n  fst du rch  A u s s c h a c h te n  h e r g e s te l l t  w o r d e n ,  i n d e m  
d ie  D a m m e ,  d ie  es  e insch l le f ien ,  a u s  d e m  A u s h u b b o d e n g e s c h i i t t e t  w u rd e n .

A uf  d e r  W a s se r se i te  ist  d e r  D a m m  in d e r  N e ig u n g  1 : 2 ,  
l an d se i t ig  1 : l ‘/2 g e b ó s c h t .  Die D a m m k r o n e  l ieg t  3 ,85  m h ó h e r  
a is  d ie  B e c k e n so h le .  D ie  w a s s e r s e i t ig e  B ó s c h u n g s f la c h e  ist  
3500 m 2, d i e  S o h le n f ia c h e  6000  m 2 grofi. D ie  S o h le  h a t  
e in e  g e r in g e  N e ig u n g ,  d a m i t  d a s  B e c k e n  vó l l ig  e n t l e e r t  w e rd e n  
kann .

An d a s  K ia rb e c k e n  schliefi t  sich d a s  P u m p e n h a u s  an. 
K iih le r  u n d  K ia rb eck en  k ó n n e n  be i  A u s b e s s e ru n g s a r b e i t e n  o d e r  
zu m  Z w e c k e  d e r  R e in ig u n g  o h n e  B e t r l c b s u n te rb r e c h u n g  d e r  
A n la g e  g e t r e n n t  s t i l lg e le g t  w e rd e n .

D ie  B o d e n u n te r s u c h u n g e n  h a t t e n  e rg e b e n ,  dafi d e r  m it  Ton  
d u r c h s e t z t e  L e h m  d e s  U n te rg ru n d e s  k e in e  w e i t e r e n  D ich tu n g s -  
m a f in a h m e n  e r fo rder l ich  m a c h te .  D ie  D a m m e  w u r d e n  d a h e r  
m it  d e m  a u s g e b a g g e r t e n  L ehm  g e s c h i i t t e t  u n d  m i t  e in e m  
D e lm ag -F ro s ch  v e rd ic h te t .  D urch  s ta n d ig e  O b e r w a c h u n g  w u r d e  
fe s tg e s te l l t ,  dafi g e n i ig e n d e  D ich t ig k e i t  e rz ie l t  w u rd e .  D er  
o b e re  Teil  d e r  w a s s e r s e i t ig e n  D a m m b ó s c h u n g  w u r d e  a b g e -  
p f las te r t ,  um  A u ssp f l iu n g e n  d u rc h  W e l le n s c h la g  z u  v e r m e id e n .

N ach  In b e t r l e b n a h m e  a rb e i t e te  d ie  A n la g e  z u n a c h s t  e ln- 
w andfre i ,  b is  n ach  m e h r e r e n  T a g e n  im Z e i t r a u m  v o n  k n a p p
3 S t u n d e n  12 000 m 3 W a s s e r  aus  d e m  K ia rb eck en  a b g e s u n k e n  
w a re n .  N ach  L e e ru n g  d e r  A n la g e  t r a te n  auf  d e r  B e c k e n so h le  
m e h r e re  E rd r i s s e  z u t a g e  (A bb . 2), d u rc h  d ie  das  W a s s e r  a b g e -  

sack t  w ar .  Es fiel b e i  e in e r  b c n a c h b a r t e n  S te in k o h le n z e c h e  au f  500 
b is  600  m T ie fe  w ie d e r  an.

A u s  d e n  t e k to n i s c h e n  K a r te n  w a r  ers ich t l ich ,  dafi d i e  H a u p tb r i ic h e  
im  K ia rb eck en  i ib e r  F ló z e n  lag en  u n d  in R ich tung  d e r  F ló z e  ver l le fen .  
W ie  b e re i t s  b e i  A u fs te l lu n g  d e s  E n tw u r f e s  b e k a n n t  w ar ,  l i e g t  d ie  A n la g e  
im Z e r ru n g s g e b ie t  v o n  s t i l lg e le g te n  S te ln k o h le n -A b b a u fe ld e rn ,  d e r e ń

!/ Sohle 62,87 /  I
vorhandene Yorfluf

m,iO leltung $50 ° l
$  A bb .  1. L agep lan .

Zuteitung
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m g m tmm
A b b .  5. U n te rbau , A b b .  6. D ic h tu n g  d e r  BO schungen ,  B iigeln  d e r  A nsch lufis t re i fen

Z e r r u n g sw l rk u n g  a is  a b g e s c h lo s s e n  g a l t .  In z w lsc h e n  w a r  a b e r  In d e n  
s t l l lg e le g te n  F ló z e n  d e r  A b b a u  w l e d e r  f r e lg e g e b e n  w o rd e n ,  w o d u r c h  sich 
d ie  n e u e  O b e r f i a c h e n b e w e g u n g  erk ia rt .

D ie  A b b a u z e r ru n g e n  b e w i rk e n  ke l l fó rm ig e  B o d e n k la f fu n g e n  v o n  
e tw a  10 bis 20  cm B re i te  u n d  2  m T ie fe  (Abb. 3). Da d ie  d l c h te n d e  
L e h m sc h ic h t  n u r  bis 2 m T ie fe  re ich te ,  w a r  d a s  W a s s e r  d u rch  m e h r e r e  
s o lc h e r  Z e r ru n g sk ia f fu n g e n ,  v o r  a l lem  u b e r  d e n  a l t e n  F ló z e n ,  a b g e s a c k t

Fflr d e n  A bschluB d e r  R isse k a m  n u r  e in e  z e r ru n g s s ic h e re  D ich tung  
in  F ra g e ,  d ie  n a c h g ie b ig  w a r  u n d  e tw a ig e  w e i te r e  g e r in g e  S e n k u n g e n  
u n d  K laf fungen  d e s  U n te r g ru n d e s  m l tm a c h e n  ko n n te .

V o r  d e m  A u fb r in g e n  d e r  n e u e n  D ic h tu n g  w a re n  natf lrl ich  d ie  Erd- 
r isse  z u  sch l ieB en . A bb .  4  z e ig t  d ie  A u s s c h a c h tu n g  fflr das  E in b r in g e n  
v o n  T on  in u n re g e lm a B lg e m ,  t r e p p e n fó rm ig e m  Q u e rsc h n i t t .

F o lg e n d e  F o rd e ru n g e n  m uB te  d ie  n e u e  D ic h tu n g  erff l l len :
1. e in e  g u t e  B l ld s am k c i t ,  d ie  d ie  D ic h tu n g  b e fah ig t ,  e tw a ig e  B e 

w e g u n g e n  d e s  U n te r g ru n d e s  m i tz u m a c h e n ,  o h n e  daB sie  s e lb s t  re lBt;
2. vó l l lg e  W a s s e r u n d u rc h la s s lg k e i t  b e l  H ltze ,  F ro s ts ic h e rh e i t  und  

U n e m p f in d l lc h k e i t  g e g e n  c h e m is c h e  A ngriffe ,  d ie  d u rc h  Bel- 
m e n g u n g e n  d e s  K u h lw a s se r s  h e r v o rg e ru fe n  w e rd e n  k ó n n e n ;

3. d ie  D ic h tu n g  muB sc h n e l l  e in g e b a u t  w e r d e n  k o n n e n ,  d ie  s p a te re  
R e in ig u n g  d e s  B e ck en s  mufi le ich t  m óglich  se in .

D ie s e n  A nsprf lchen  e n ts p rach  d e r  D lc h tu n g s b e la g  a u s  A s p h a l tb e to n .  
A s p h a l t b e t o n 1) ist  e in  G e m ls c h  aus  Z usch lag s to ffen ,  w ie  Sp li t t ,  S a n d  u n d  
S te ln m e h l ,  u n d  m i t t e lw e ic h e m  B i tu m e n  ais B in d e m it te l .  D urch  g e e ig n e t e  
A u s w a h l  u n d  M ls c h u n g  d e r  Z u sc h la g s to f fe  u n d  d e r  B i tu m e n s o r te  ist  es  
m ógl ich ,  e in e n  p rak t isch  w a s s e ru n d u rc h la s s lg e n  D lc h tu n g s b e la g  von  
b le ib e n d e r  W irk u n g  h e rz u s te l l e n .  D a  d a s  B i tu m e n  g e g e n  ch e m isc h e  
Angriffe  u n e m p f ln d l l c h  Ist, s in d  es a u c h  m eis t  d ie  m it  ih m  h e rg e s te l l t e n  
B l tu m e n -M ln e ra l -G e m isc h e .

U m  e in e n  e ln w a n d f re ie n  U n te r g ru n d  fur d e n  A s p h a l tb e to n  zu  schaffen ,  
w u r d e  d ie  a u fg e w e lc h te  B e c k e n s o h le  z u n a c h s t  m i t  e in e r  8 cm  d icken  
S ch ich t  a u s  K e s se la s c h e  e ln g e e b n e t .  A uf  d ie s e  A s c h e n sc h ic h t  w u rd e n  
120 k g / m 2 H o c h o fe n s c h la c k e n k le in s c h la g  in  d e r  K orngró f ie  v o n  6 b i s  8 cm 
g le ich m af i ig  v e r te i l t  u n d  m it  30  k g / m 2 H o c h o fe n sc h la c k e n sp l i t t  d e r K ó r n u n g

•) S c h i l l e r  u n d  G o r g e s ,  V e rsu c h e  m i t  A s p h a l tb a u w e ls e n  usw .  
B a u te ch n .  1936, H ef t  31 u . *32, S. 445 u. 456.

10 bis 20  m m  v e rzw ick t .  D urch  A b w a lz e n  d ie s e s  U n te r b a u e s  m i t  e in e r  5-t- 
W alze  w u r d e  e in e  s t a n d fe s te  U n te r l a g e  geschaf fen .

D ie s e r  U n te r b a u  w u rd e  d a n n  m it  H e iB aspha l t  a b g e s p r i t z t  (Abb. 5), 
w o rau f  e ine  B in d e s c h lc h t  u n d  d a n n  e in e  w a s se ru n d u rc h ia s s ig e  O berschicht,  
d ie  e ig en t l ich e  D ich tu n g ,  a u fg e b ra c h t  w u rd e .  D ie  B in d e s c h ic h t  w u r d e  aus 
e in em  b i tu m e n u m h f l l l t e n  S p l l t t -S an d -G em isch  h e rg e s te l l t ,  so  dafi  zu r  Auf- 
b e r e l tu n g  u n d  z u m  E in b a u  d i e s e lb e n  M a sc h in e n  u n d  G e r a te  u n d  nah ezu  
d i e s e lb e n  M in e ra l i e n  b e n ó t ig t  w u rd e n  w ie  fur d ie  H e r s te l lu n g  d e r  Deck- 
schicht .  D ie  B ind esch lch t  b e s ta n d  a u s  70 G e w ic h t s te i l e n  Basaltspli t t
5  bis 15 m m ,  30 G e w ic h ts te i l e n  R h e in san d  0  b is  2 m m  u n d  5,5 G ewlchts-  
te l l e n  M e x p h a l t  60/70.

D ieses  G e m ls c h  w u r d e  heiB a u fb e re l te t ,  au f  d e n  U n te r b a u  gleich- 
mafiig  v e r te l l t  u n d  im  heiBen  Z u s ta n d  a b g e w a lz t .  Die Sch ich t  w urde
3 cm d ick  h e rg e s te l l t ,  w o z u  70 k g / m 2 b i t u m e n u m h u l l t e s  Spli t t-Sand- 
G e m is c h  b e n ó t ig t  w u rd e .

D ie  D ecksch ich t  b e s ta n d  a u s  20 G e w ic h ts te i l e n  B asa l t sp l i t t  3 bis
5  m m ,  10 G e w ic h t s te i l e n  B asa l t sp l i t t  1 b is  3  m m ,  50  G e w ich ts te i len  
R h e in s a n d  0  b is  5 m m ,  20 G e w ic h ts te i l e n  K a lk s t e in m e h l  u n d  9 ,5  G e w ic h ts 
te i len  M e x p h a l t  60/70.

D ie  D e ck sch ich t  w a r  auf  d e r  B e c k e n s o h le  2 cm dick  (im a b g e w a lz te n  
Z u s t a n d  g e m e s se n ) .  H ie r z u  w a re n  5 0  k g / m 2 A s p h a l tb e to n m a s s e  d e r  an- 
g e g e b e n e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  n ó t ig .

F u r  d ie  B in d e r  u n d  d ie  D eck sch ich t  w u r d e  d a s s e l b e  B i tu m e n  ver- 
w e n d e t ,  w ei l  so  e in e  g u te  V e r b i n d u n g  b e id e r  Sch ich ten  m i te in a n d e r  und 
ih r  e inh e i t l lch  b i ld s a m e s  V e r h a l te n  g e w a h r l e i s t e t  ist.

Auf d e r  w a s s e r s e i t i g e n  B ó sc h u n g  d e r  d a s  B e c k e n  e in fa ssen d en  
D a m m e  w u rd e  das  P f la s te r  a u f g e n o m m e n ,  d e r  D a m m ą u e r s c h n i t t  durch 
Auffi i l len m i t  K e s se la s c h e  w ie d e r  h e r g e s te l l t  u n d  aufs  n e u e  m it  Pflaster  
a u s  H o c h o fe n s c h la c k e n k ro tz e n  m it  Z e m e n t t r a f im ó r te l  v e r le g t .  O h n e E in -  
s c h a l tu n g  e in e r  B in d e s c h ic h t  w u r d e  au f  d i e s e r  U n te r la g e ,  d ie  mit
1,5 kg/m® B I tu m e n e m u ls lo n  v o rg e s p r i t z t  w u r d e ,  d e r  A spha l tbe ton -  
d i c h tu n g s b e la g  in e in e r  D icke  v o n  3  cm a u fg e b ra c h t ,  wofflr  70  k g /m 2 
A s p h a l tb e to n m a s s e  g e b r a u c h t  w u rd e .

Auf  d e r  B ó s c h u n g  w u rd e  d ie  M a s s e  m i t  e in e r  e tw a  1 t schw eren  
H a n d w a lz e  g e w a lz t ,  d ie  d u rc h  e in e  au f  d e r  D a m m k r o n e  fa h re n d e  Motor- 
w in d e  h e r a u fg e z o g e n  u n d  h e r a b g e l a s s e n  w e r d e n  k o n n te .  D e r  Einbau 
g e s c h a h  ln S tre ifen  v o n  l 1/ ,  m B re i te  v o n  u n te n  nach  o b e n  (A bb . 6).

A b b .  7. A u fb e re i tu n g s a n ia g e . A bb .  8. Die fe r t ige  A n lag e .



Ja h rg a n g  19 H e f t  44
10. O k to b e r  1941 M i l k ę ,  D ic h tu n g  e in es  Klar- u n d  K f lh lbeckens  im B e rg b a u s e n k u n g s g e b ie t  m it  A s p h a l tb e to n 479

S e lb s tv e r s tS n d l lch  mufi d ie  BOschung fu g e n lo s  an .  d i e  S o h le n d ic h lu n g  
anschliefien. D ie s e r  d u rc h  „B ugeln"  le ich t  z u  e r z i e le n d e  Ansch luB sc h a f l t  
eine e in h e i t l ic h e  D ic h tu n g  v o n  S o h le  u n d  BOschung. U m  d ie  P o re n  an  
der O b er f la ch e  z u  sch lieBen , w u r d e n  B e c k e n so h le  u n d  B o s c h u n g e n  m i t  
H elf ib i tum en  e in g esp r i tz t .  U n te r  d e m  E n tw a s s e ru n g s ro h r  v o n  1000 m m  
Durchm., d a s  d a s  K lS rb e ck en  d e r  L a n g e  n ach  d u r c h ą u e r t  u n d  e in  W alzen  
nicht zulaf it , w u r d e  d ie  S o h le  m it  e in e m  s t r e lc h b a re n  G u f ia sp h a l t  ge-  
dlchtet,  d e r  s ich  m it  d e m  an sch l le f ien d en  A s p h a l tb e to n  fu g e n lo s  v e rb in d e t .

Die A s p h a l td ic h tu n g  is t  an  b e s t e h e n d e  B a u w e rk e  n ich t  u n m i t te lb a r  
angesch iossen ,  s o n d e rn  v o n  ih n e n  d u rc h  e in e  2 cm  b r e i t e  F u g ę ,  d ie  m it  
F u g en v e rg u f im asse  g e fu l l t  w u r d e ,  g e t r e n n t ,  e in e  M a f in a h m e ,  d ie  in 
ahnlichen F a i len  i m m e r  v o r g e n o m m e n  w e r d e n  so l l te .  D a m it  ke in  W a s se r  
unter  d ie  B in d e s c h lc h t  d e r  BO schung  t r e te n  k a n n ,  Ist  d ie  D a m m k ro n e  
mit e ine r  l e ic h te n  A s p h a l td e c k e  v e r s e h e n  w o rd e n .

F u r  d e n  E in b a u  w u rd e n  d ie  i ib l ichen  A u fb e re i tu n g s a n ia g e n  m it  
T ro c k e n t ro m m e l ,  E n t s t a u b e r ,  B i tu m e n w a a g e  usw . v e r w e n d e t  (Abb. 7).

D ie  E ln b a u m a s s e n  w u rd e n  m it  L o ren  von  1/2 m 3 F a s s u n g s r a u m  zu r  
E inbauste l le  g e fa h re n ,  d o r t  g e k ip p t  u n d  g le ich m af i ig  v o n  H a n d  v e r te i l t .  
Die E in b a u te m p e ra tu r  b e t r u g  170 ° .  D e r  A s p h a l tb e to n  w ar  n a c h  zw el-  
maligem W a lz e n  v 0ll lg  v e rd ic h te t .  Die M e n g e ,  d i e  d ie  M is c h m a s c h in e  
verliefi , d u r f te  n ic h t  zu  grofi g e w a h l t  w e r d e n ,  u m  e in e n  s ta rk e n  T e m p e ra tu r -  
abfall  d e r  u n g e w a lz t e n  M a s s e  z u  v e r m e id e n .  A uf  d e n  n a h t lo s e n  A n 

schluB d e r  N a c h b a rs t re i f e n  w u r d e  b e s o n d e r s  g e a c h te t ,  e r  w u r d e  s te ts  
d u rc h  B flgeln  g e s ic h e r t .

D e r  E in b a u  d e r  g e s a m te n  D ic h tu n g  einsch l ie fi l ich  d e r  H e r s te l lu n g  
d e s  U n te r b a u e s  vo l lzo g  s ich  b e i  e in e r  B e le g s c h a f t s s ta rk e  v o n  d u rch -  
sc hn i t t l ich  25  M a n n  in n e rh a lb  v o n  45 A rb e i t s t a g e n .

D urch  U n te r s u c h u n g  v o n  a n  d e r  D e c k e  e n tn o m m e n e n  P ro b e s t i i c k e n  im 
P ru f r a u m  d e r  R h e n ą n ia -O s s a g  is t  f e s tg e s te i l t  w o r d e n ,  daB d ie  W a s s e r 
a u f n a h m e  d e r  D lch tu n g s sch ich t  im V a k u u m  in R a u m te i l e n  w e n ig e r  a is  
1 °/0 be trSg t,  dafi a lso  d ie  g e w a h l t e  Z u s a m m e n s e t z u n g  e in e n  p rak t isch  
w a s s e r u n d u rc h la s s lg e n  B e la g  e rg e b e n  ha t .

E tw a  dre i  J a h r e  n ach  I n b e t r i e b n a h m e  w u r d e  d ie  D ic h tu n g  anlafillch 
e in e r  O b e r h o l u n g  d e r  A n la g e  e i n g e h e n d  u n te r s u c h t .  D ab e i  w u r d e  d u rch  
A u f n e h m e n  an  v e r s c h i e d c n e n  S te i le n  f e s tg e s te i l t ,  dafi d ie  A s p h a l td ic h tu n g  
d ie  B o d e n b e w e g u n g e n ,  v o r  a l lem  d ie  P re s s u n g e n ,  m i tg e m a c h t  h a t t e .  An 
e in ig e n  S te i l e n  w a re n  a l le rd ln g s  fe ine  Risse im A s p h a l tb e to n  zu  b e -  
o b a c h te n .  B e im  A u fb ru ch  s te l l t e  sich h e r a u s ,  dafi ke l l fO rm lge K la f funge n  
im U n te r g ru n d  v o n  m e h r  a is  30  cm B re i te  u n d  1,50 m T ie fe  e n t s ta n d e n  
w a re n .  D erar t ig  g rofie  O b e r f i a c h e n a n d e r u n g e n  w ird  k e in  B austo ff  mit-  
m a c h e n  kOnnen.

D ie  A s p h a l tb e to n d ic h tu n g  h a t  s ich  j e d e n f a l l s  b e l  d i e s e r  B a u a u s fu h ru n g  
b e w a h r t ,  s ie  k a n n  fflr a h n l ic h e  Fa l le ,  vo r  a l le m  in B e rg b a u s e n k u n g s -  
g e b i e t e n ,  e m p fo h le n  w e rd e n .

Yermischtes.
S o m m e r s i t z u n g  d e s  F a c h a u s s c h u s s e s  f u r  H o l z f r a g e n .  A m  27. u n d  

28. J u n i  h a t  in  Bad  H ers fe ld  d ie  d ie s ja h r ig e  S o m m e rs i t z u n g  d e s  F a c h 
ausschusses  fflr H o lz f ra g en  b e im  V ere ln  d e u t s c h e r  I n g e n ie u re  u n d  D e u ts c h e n  
F ors tve re In ,  v e r b u n d e n  m i t  e in e r  S i tz u n g  d e s  A rb e i t s k r e i s e s  „H o lz 
trocknung*, s t a t t g e f u n d e n ,  auf  d e r  v o m  V o rs l t z e n d e n  d e s  F a c h a u s sc h u s s e s  
fflr H o lz f ragen ,  O b e r la n d fo r s tm e is te r  SDr.=!3ng. c. I). O e r n l e i n ,  flber 5 0 F a c h -  
genossen  a u s  a l len  G a u e n  G ro B d e u ts c h la n d s  begrflBt w e r d e n  k o n n te n .  
In d e r  V o rm i t t a g s s t t z u n g  fo lg te n  d e n  B egrf l f iungsw orten  d e s  V o rs i tz e n d e n  
zunachs t  d ie  B e r lc h te  d e r  e in z e ln e n  A rbe i tsaussch f lsse .  D er  v o m  O b m a n n  
des A u s sch u s ses  „ H o lz d e c k e n ‘ , P ro fes so r  3)r.=Sttg. S t o r t z ,  S tu t tg a r t ,  ver-  
fafite B e r ich t  f lber  d a s  v o r iau f lge  E rg e b n is  d e r  S tu t tg a r te r  V e rsu c h e  mit  
S pa rba lken  fflr d e n  s o z ia len  W o h n u n g s b a u  w u r d e  v e r le se n .  A u s  den  
b lshe rlgen  s ta t l s c h e n  u n d  d y n a m is c h e n  V ersu c h e n  g e h t  h e rv o r ,  dafi m erk -  
llche U n te r s c h ie d e  z u g u n s te n  d e r  g e l e im te n  B a lk e n  g e g e n i ib e r  d e n  n u r  
g e n ag e l ten  b e s t e h e n ,  d ie  s ich  a l le rd ln g s  b e i  d e n  H o h lb a lk e n  w e n ig e r  
ais bei d e n  I - B a l k e n  b e m e r k b a r  m a c h e n .  Im m e rh ln  b l e ib t  das endgf l l t ige  
Ergebnis  d e r  L a s tw e c h s e lv e r s u c h e  a b z u w a r te n ,  b e i  d e n e n  100 000  Last-  
wechsel v o rg e s e h e n  w a re n ,  a u s  v e r su c h s te c h n l s c h e n  G r f ln d cn  a b e r  b is h e r  
nu r  5000  v o r g e n o m m e n  w e r d e n  k o n n te n .  O b e r ra s c h e n d  is t  d ie  F es t-  
s te llung,  dafi d e r  Z w ls c h e n b o d e n  a u c h  bel g e l e im te n  u n d  g e n a g e l te n  
I - B a l k e n  u n b e d e n k l ic h  o h n e  b e s o n d e re  L e is te n  au f  d ie  u n te r e n  F lan sc h e  
gelegt  w e r d e n  k o n n e .  O b e r re g ie ru n g s -  u n d  -b a u ra t  W e d I e r  b e r ic h te te  
flber d ie  u m fa n g re ic h e n  A rb e i te n  d e s  A u s sc h u s se s  „D achstf lh le* ,  v o n  d e m  
n u n m e h r  54  v e r s c h l e d e n e  A r te n  v o n  D a c h s tu h le n  n a c h  e in h e i t l ic h e n  Richt- 
linlen flberprflf t  w o rd e n  s ind .  Es h a t  s ich  d a b e i  g eze ig t ,  dafi d ie  n e u e r e n  
D a c h b a u w e ise n  e r s t  b e l  grOfieren S t f l tzw e iten  v o n  V or te i l  s in d .  Die 
V ersuche  d e s  A u s sc h u s se s  „S cha l l schu tz  bei  D ecken*  h a r re n  n och  d e r  
Durchfflhrung. O b e r la n d f o r s tm e is te r  ®r.=3ng. e. f), G e r n l e i n  b e to n te  in 
dem  B erich t  d e s  A u s sc h u s s e s  „ H o lz s c h u tz  lm G ru b e n b a u *  d ie  vo rd r ing -  
liche W ich t ig k e i t  g e r a d e  d e s  H o lz sc h u tz e s  im B c rg b a u ,  d e r  e in en  jahr-  
lichen B edarf  v o n  6 Mili . fm G r u b e n h o lz  ha t ,  u n d  v e rw ie s  b e s o n d e rs  
auf das  v o n  P ro fes so r  Dr. L i e s e ,  E b e rs w a ld e ,  b e a r b e l t e t e  M e rk b la t t .  
R e g ie rungs ra t  S r .=3ng .  M e t z ,  B e rl in ,  sp ra c h  f lber  d ie  A rb e i t e n  d e s  A u s 
schusses „ H o lz fas e rp la t ten *  u n d  b e r ic h t e t e  f lber  d ie  V e r w e n d u n g  v o n  
F la m m sc h u tz m i t te ln  be i  H o lz f a se rp la t t e n  u. a.  im  V e rg le ic h  z u m  Holz.  
3>t.=3ng. F o n r o b e r t ,  H o lz m in d e n ,  k o n n te  f lber  d ie  v o r lau f lgen  E rg e b n is se  
d e r  V e r s u c h e  b e r ic h te n ,  d ie  v o n  ih m  durchgeff lh r t  w o r d e n  s ind ,  u m  d e n  
W id e rs tan d  v o n  N a g e ln  g e g e n  H e r a u s z i e h e n  a u s  d e m  H o lz  zu  b e s t im m e n .  
Die b l s h e r lg e n  V e r s u c h e  h a b e n  e rg e b e n ,  dafi  e in  A breif ien  d e r  Dach-  
scha lungen  d u rc h  S o g  u n d  U n te r w ln d  im a l l g e m e in e n  w o h l  n ich t  z u  
befflrchten  ist . D a g e g e n  h a t  e s  sich h e r a u s g e s te l l t ,  daB d ie  H af tk ra f t  
■der s o g e n a n n te n  S p a r re n n a g e l ,  m it  d e n e n  d ie  S p a r re n  au f  d e n  P fe t te n  
-oder B in d e rn  b e fe s t ig t  w e r d e n ,  an  u n d  fflr s ich  schon  u n z u r e i c h e n d  ist  
und n och  d a z u  m it  d e r  Z e i t  a b n im m t ,  w orf lber  n och  w e i t e r e  V e rsu c h e  
g e n a u e re n  Aufschlufi  b r ln g e n  so l len .  O b e r b a u r a t  ®r.=3ng. E r h a r t ,  W ien ,  
berichtete  k u rz  f lber  d e n  S ta n d  d e r  A rb e i te n ,  d ie  im A u f t rag e  d e r  Z w eig -  
ste lle  W ien  d e s  F a c h a u s s c h u s s e s  fflr H o lz f ra g en  d u rchge ff lh r t  w e rd e n .

An d ie  B e r lc h te  sc h lo sse n  sich s o d a n n  e in ig e  V o r t ra g e  an .  I n g e n ie u r  
T r y s n ą ,  K asse l ,  sp rach  f lber  „D ie  F o r m a n d e ru n g e n  hOlzerner  T rag w e rk e* .  
Durch d ie  E n tw ic k lu n g  g e e lg n e t e r  B a u w e l s e n ,  d u rc h  d ie  V e r w e n d u n g  
ausre ichend t ro c k e n e n  H o lzes  u n d  d u rc h  g e n a u e  A rb e i t  lafit es  sich 
■erreichen, daB d a s  e las t ische  V e rh a l t e n  d e r  H o lz b a u te n  d e m  d e r  S tah l -  
bauten en tsp r ich t .  B e so n d e r s  w ic h t ig  is t  e s  dabe i ,  d ie  B e a n s p ru c h u n g  
des H o lzes  q u e r  z u r  F a s e r  g a n z  a u s z u sc h a l t e n  o d e r  w e n lg s t e n s  g e r in g  zu  
halten. Die b l e lb e n d e n  F o r m a n d e ru n g e n  w e r d e n  v o r  a l le m  d u rc h  d ie  
Anschlflsse d e r  H o lz e r  b e d in g t .  In D a c h b a u te n  w irk en  sich d ie  F o rm 
and e ru n g en  d e s h a ib  b e s o n d e r s  u n g u n s t ig  aus ,  w e i l  s ie  U n d ic h t ig k e i te n  
der E in d e c k u n g  zu r  F o lg ę  h a b e n .

Der  V o r t ra g  v o n  P ro fes so r  Sr.=!J>ng. M e l a n ,  W ien ,  f lber  „V e rsu c h e  
mit g e n a g e l t e n  V o l lw a n d b o g e n t r a g e r n “ w u r d e  d u rc h  S i \= 3ng .  S c h i s c h k a ,  
Wien, v e r le s e n .  A u s  d e n  du rch  z a h l re ich e  L ic h tb i ld e r  e r l a u te r t e n  A us-  
fuhrungen g in g  u. a .  h e rv o r ,  dafi sich d e r  N age l  b e i  d i e s e n  B o g e n t r a g e rn  
sehr g u t  b e w a h r t  ha t .  D ie  V e r s u c h e  s in d  an  V e r s u c h s k ó rp e rn  ln  natflr- 
icher GrOfie (bis  25 m S tf l tzw e ite )  d u rchge ff lh r t  w o rd e n  u n d  h a b e n  w er t -

v o l le  Aufschlf lsse  f lbe r  d a s  h e r v o r r a g e n d  gf lns t lge  V e r h a l t e n  d e r  VolI- 
w a n d b o g e n t r a g e r  e rb rach t .

A bsch l le f ien d  b e r ic h te te  O b e r b a u r a t  Dr. D r O g s l e r ,  W ien ,  u b e r  d ie  
„ A u s w e r tu n g  d e r  Prf lfung  v o n  F la m m s c h u tz m i t t e ln * .

W a h r e n d  am  V o rm i t ta g  im Z u n f th a u s  d e r  M a s c h in e n b a u  A G . 
S ch l lde  g e t a g t  w o r d e n  w ar ,  h a t  d ie  N a c h m i t ta g s s i t z u n g  d e s  A rb e i t s 
k r e i s e s  „ H o lz t ro ck n u n g *  nach  e in e r  B e s ic h t ig u n g  gesch ich t l lc h  b e d e u tu n g s -  
v o i le r  B a u te n  d e r  a l ten  S t a d t  H e rs fe ld  ln d e r  V e r s u c h s h a l l e  d e r  F i rm a  
S ch i ld e  s t a t t g e f u n d e n .  E in le i t e n d  sp ra c h  d e r  O b m a n n  d e s  A rb e i t sk re ise s ,  
P ro fe s so r  G r a f ,  S tu t tg a r t ,  f lber  d ie  N o tw e n d ig k e i t  d e r  H o lz t ro c k n u n g  
u n d  d ie  F ra g e n ,  d ie  mit  d e r  V e r w e n d u n g  kf lns t l ich  g e t ro c k n e te n  H o lzes  
im B a u w e se n  z u s a m m e n h a n g e n ,  z. B. f lber  d e n  A usg le ich  d e r  T ro c k e n -  
k o s te n  d u rch  Z u la s s u n g  hO herer  z u ia s s lg e r  B e a n s p ru c h u n g e n .  W a h re n d  
in D ach s t f lh len  u n d  z u r  N o t  a u c h  n o c h  in  D e c k e n  aufier  fflr g e l e lm te  
B a u te i le  auch  h a lb t ro c k e n e s  H o lz  v e r w e n d e t  w e r d e n  k an n ,  w e n n  ihm  
n u r  G e l e g e n h e i t  z u m  n a c h t ra g l ic h e n  A u s tro c k n e n  g e g e b e n  is t ,  mufi  fflr 
g e l e im te  B a u te i l e  u n b e d in g t  t r o c k e n e s  H o lz  g e n o m m e n  w e r d e n .  E s  
fo lg te n  so d a n n  d ie  B e r ich te  v o n  O b e r l n g e n l e u r  M e r k e l ,  N f lrnberg ,  f lber  
d e n  „EinfluB d e s  S p rf ihens  auf d ie  S p a n n u n g sv e rh a l tn l s s e  im H o l z “ , von  
P ro fes so r  Sr .=3ng .  K r i s c h e r ,  D a rm s ta d t ,  f lber  d ie  „P h y s lk a l i s c h e n  G e s e tz -  
m af i igke ite n  d e r  F e u c h t lg k e i t s b e w e g u n g  bel  d e r  H o lz t ro c k n u n g * ,  v o n  
Sr.=3ng .  F i s c h e r ,  E s se n ,  Ober d ie  „H e lf i t ro ck n u n g  v o n  W e lc h h o lz  in 
e lek t r l sch  b e h e i z t e n  T ro c k e n ra u m e n *  u n d  v o n  F r a n z e l i n ,  H ers fe ld ,  flber 
d e n  „Einfluf i d e r  L u f tg e s c h w in d lg k e l t  im  H o lz s ta p e l  au f  d ie  T rock en z e i t* .  
®r.=3ng. S c h l f l t e r ,  Berl in ,  g a b  e in e n  v o n  vorz flg l ichen  L ic h tb i ld e rn  
u n te r s t f l tz te n  Bericht  f lber  d ie  v o n  Ihm  d u rc h g e f f lh r te n  V e rsu c h e ,  v o r  a l lem  
im  H inb l lck  a u f  d e n  T ro c k e n v e r la u f  u n d  d ie  T ro c k e n k o s te n  so w ie  auf 
d ie  S c h w ie r ig k e i te n ,  d ie  d u rc h  d ie  v e r s c h i e d e n e  A n fa n g s fe u c h t lg k e l t  d e s  
H o lz e s  b e d in g t  s ind .  N achdrf lck l ich  w ie s  e r  d a r a u f  h in ,  w ie  w ich t ig  es  
ist , b e i  h o h e r  L u f t feuch t igke i t  z u  t ro ck n en ,  u m  d a s  ung f in s t ig e  V ersch a len  
d e s  H o lz e s  z u  v e r m e id e n .  S e in e n  A n g a b e n  n ach  s ind  d ie  t e c h n is c h e n  
u n d  p h y s ik a l i s c h e n  F ra g e n  gelOst, w a h r e n d  d ie  K o s te n f ra g e  n o c h  flber- 
p ru f t  w e r d e n  mufi.  D ie  T ro c k e n k o s te n  fflr B a u h o lz  s c h w a n k e n  z w is c h e n  
14 u n d  24 R M /m 3. U b e r  d ie  „ F ra g e  d e r  T ro c k e n k o s te n *  b e r i c h t e t e  e b e n -  
falls S r .=3ng .  h ab i i .  E g  n e r ,  S tu t tg a r t ,  w a h r e n d  absch l le f ien d  I n g e n ie u r  
S c h l e u s s n e r ,  W ie n ,  f lber  d e n  S ta n d  d e s  d e m n a c h s t  e r s c h e in e n d e n  
M e rk h e f te s  „Natf ir l iche  H o lz t ro c k n u n g  d u rc h  S ta p e lu n g *  sp rach  u n d  se ine  
A u s ff lh rungen  du rch  e in d ru c k sv o l le  L ic h tb i ld e r  e r ia u te r te ,  d ie  l e id e r  nach-  
w ie s e n ,  w ie  se h r  a u c h  h e u t e  n o c h  s e lb s t  in g roB en  B e t r i e b e n  bei  d e r  
S t a p e lu n g  d e s  H o lz e s  g e s f ln d ig t  w ird ,  u n d  w ie  w ic h t ig  es  ist , auch  ln 
d ie s e r  H in s ic h t  au fk lS ren d  z u  w irk e n .

D e r  z w e l te  T a g  w a r  d e r  e l n g e h e n d e n  B e s ic h t ig u n g  v o n  H o lz b a u te n  
d e r  W e r k e  K a ise ro d a  u n d  W in te r sh a l l  d e r  W in te r s h a l l  A G .,  K asse l ,  u n t e r  
F f lh ru n g  d u rc h  In g e n ie u r  T r y s n ą ,  K asse l ,  g e w ld m e t .  D ie  zah l re lch en  
H o lz b a u w e rk e  m a c h te n  in ih re r  oft  u b e r r a s c h e n d e n  GrOBe au f  a l le  Teil-  
n e h m e r  d e r  B e s ic h t ig u n g  e in e n  s ta rk e n  u n d  n a c h h a l t ig e n  E ind ruck .  E in e  
E in fa h r t  ln e in  K a l ib e rg w e rk  v e rm i t t e l t e  z u m  Schlufi a l len  T e i ln e h m e rn  
l e h r re ic h e  E in b l ick e  in d ie  K a l ig e w in n u n g .

Dafi a u c h  d ie  S o m m e rs i t z u n g  1941 d e s  F a c h a u s s c h u s s e s  fflr H o lz 
frage n  w i e d e r  a is  e in  v o l le r  E rfo lg  in d e r  la n g e n  R e ih e  d ie s e r  V er-  
a n s t a l tu n g e n  g e b u c h t  w e r d e n  k an n ,  w a r  d ie  e in s t im m ig e  A u f fa s su n g  a l le r  
S i tz u n g s te i ln e h m e r .  S ie  b ra c h te n  ih r e n  h e r z l ich en  D a n k  in g le ic h e r  W eis e  
d e r  G es chaf ts f f lh rung  fflr d ie  r e ib u n g s lo s e  A b w ic k lu n g  a l le r  V e ra n s ta l tu n g e n ,  
d e n  V o r t r a g e n d e n  fflr ih r e  a u f g e w e n d e t e  Z e i t  u n d  M f ih e  u n d  n ich t  z u m  
w e n ig s te n  d en  b e te i l ig te n  U n t e r n e h m e n  fflr d ie  g e n o s s e n e  G a s t f re u n d sc h a f t  
w ie d e r h o l t  z u m  A u sd ru ck .  F o n r o b e r t  VD1.

B a u  d e r  f r a n z O s i s c h e n  S a h a r a b a h n .  Die t e c h n i s c h e n  V o ra rb e i te n  
fflr d e n  B a u  d e r  S a h a ra b a h n  sind  so  w e i t  a b g e s c h lo s s e n ,  dafi m i t  d e r  
A u s f f lh ru n g  b e g o n n e n  w e r d e n  kann .  W ie  d ie  A b b l ld u n g  ze ig t ,  ver-  
b i n d e t  d ie  e tw a  2500  km  l a n g e  B a h n  d a s  M i t t e lm e e r  m it  N iger ia  an d e r  
a f r ik an lsch en  W es tk f l s te .  Fflr d i e  e r fo lg re ich e  E n tw ic k lu n g  d e r  k f lnft igen  
w ir t sch a f t l ich en  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  E u ro p a  u n d  Afrika is t  d i e s e  B ahn  
v o n  grOfiter  B e d e u tu n g .  In e r s te r  L in ie  d ie n t  s ie  d e m  Z w e c k e  w e i te r -
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F a c h s c h r l f t  i. d . g e s .  B a u ln g e n le u rw e se n

g e h e n d e r  w ir t sch a f t l ich e r  E rsch l ie f iu n g  d e s  g rofien  w e s ta f r ik a n lsc h e n  
f ranz ós lsc hen  K o lo n la lb e s i tz e s ,  d ie  so n s t  m i t  H il fe  v o n  Strafien u n d  Luft- 
v e rk e h r s l in le n  n ich t  in  d ie s e m  A u s m a f ie  m ó g l ic h  w are .  D as  w ir tschaf t-  
l iche  E Inf lu figeb ie t  d e r  B a h n  um fafi t  e tw a  40  Mili . B e w o h n e r ,  w a s  se in e  
B e d e u tu n g  g e n i ig e n d  k e n n z e ic h n e t .  V o m  t e c h n i s c h e n  S t a n d p u n k t  aus 
s c h e in e n  d e r  D urch f f lh ru n g  d ie s e s  grofizflg igen U n t e r n e h m e n s  k e ln e r le i  
e rn s te  S c h w ie r lg k e i te n  e n tg e g e n z u s t e h e n .  D as  G e b ie t ,  d a s  d ie  B ahn  
d u r c h ą u e r t ,  i s t  o h n e  b e d e u t e n d e  H ó h e n u n te r s c h ie d e ,  e r fo rd e r t  d e s h a lb  
a u c h  n u r  w e n ig e  g róB ere  K u n s tb a u te n .  A uf  d e r  g a n z e n  S t re c k e  z w is c h e n

C o lo m b -B ć c h a r  u n d  
A d ra r ,  e in e  d e r  e r s te n  
v o n  d e r  B a h n  berflhr-  
ten  O a s e n ,  s c h e in t  
n u r  e in e  E ls e n b a h n -  
b r i icke  n o tw e n d ig  zu  
w e r d e n .  M i t  Rflck- 
s ich t  au f  d ie  d o r t ige  
B esch a f fen h e i t  d e r  

w e i t a u s g e d e h n t e n  
D i in en  w ird  auch  
k e in e  V e r s a n d u n g  
d e r  B a h n  b e fu rc h te t .  
Die L in ie  h a t  ih re n  
A u s g a n g s p u n k t  in 
A bu-A rfa ,  d e m  B ek-  
k e n  v o n  G u lr ,  n ó rd -  
l ich v o n  C o lo m b -  
B ć cha r ,  d e m  der-? 
ze l t ig e n  E n d p u n k t  
d e r  E is e n b a h n s t re c k e  
v o n  O r a n  n a c h  d e r  
K u s te .  V o n  d o r t  en t-  
w ic k e l t  s ich  d ie  B ahn  

i ibe r  K e n a d z a ,  B e n l-A b b es ,  A d ra r  u n d  In T ass i t ,  u m  d a n n  v o n  T a n e z ro u s t  
ab  d ie  m i t t le re  S a h a ra  z u  d u rc h ą u e r e n ,  a n  d e re ń  S f ld e n d e  s ie  u b e r  d ie  O a s e  
A ra o u a n  T im b u c tu  e r re ich t .  V o n  d o r t  fflhrt s ie  e n t l a n g  d e s  N lg e r f lu s ses  
n a c h  S e g o u .  200  km v o n  h i e r  l ieg t  B a m a k o ,  d e r  d e rz e i t i g e  E n d b a h n h o f  
d e r  S u d a n - S e n e g a l - E i s e n b a h n  n a c h  D a k a r .  E tw a  400  km  sf ldw es t l ich  
B a m a k o  l ie g t  d e r  fur  d ie  A u s fu h r  k o lo n ia le r  E rz e u g n is se  w ic h t ig e  H afen  
K o n a k ry  in G u in e a .

Ais  e rs te s  B a u los  is t  d ie  in A lg ie r  K e n a z d a  m i t  A b u - A r f a  ver-  
b i n d e n d e  S t re c k e ,  im  K o h le n g e b ie t  v o n  G u lr ,  v o rg e s e h e n .  H ie r  soli  
d a n n  sofor t  m i t  e in e m  w ir t sch a f t l ich en  A b b a u  d e r  K o h le n v o r k o m m e n  
b e g o n n e n  w e r d e n ,  w a s  b is  h e u t e ,  in fo lge  F e h le n s  n e u z e i t l i c h e r  V e rk e h rs -  
w e g e ,  n ic h t  m ó g l ich  g e w e s e n  ist . Aufier  d e r  G e w in n u n g  v o r h a n d e n e r  
B o d e n s c h a tz e  w ird  d ie  Bahn  m i t t e lb a r  e in e r  w e i tg e h e n d e n  V e r b e s s e r u n g  
w e i te r  l a n d w lr t sc h a f t l i c h e r  G e b ie t e  d ie n e n ,  d e r e ń  E r t r a g e ,  d u rc h  d e n  
g le ic h z e i t ig e n  B au  groBzflg iger  B e w B ss e ru n g sa n la g e n  im a l t e n  N ig e rd e l ta ,  
im w e s e n t l i c h e n  fiir m e h r  ais 1 MIII. h a  B a u m w o l lp f la n z u n g e n ,  e rheb l ich  
g e s te lg e r t  w e r d e n  so l len .

Die k e in e s w e g s  e in fache  L ó s u n g  d e s  L o k o m o t iv z u g e s  w u rd e  zu- 
g u n s t e n  d e r  D Ie s e l lo k o m o t iv e  e n t s c h ie d e n ,  d ie  a m  w e n ig s t e n  W a s s e r  
b e n ó t ig t .  D e r  fiir ih ren  B e t r i e b  n o tw e n d ig e  B ren n s to f f  w i rd  d e n  
D e s t l l la t io n s a n la g e n  am  N ig e r  e n tn o m m e n .  Die G e s a m tk o s t e n  d e r  n e u e n  
Bahn ,  e inschlie f i l lch  d e r  A n sch lu f is t reck e n  in A lg ie r ,  s ind  z u  4  M ll l ia rden  
F ra n k s  (nach  d e m  K o s te n s t a n d e  v o m  April  1940) v e ra n sc h la g t .  (Le V ie  
d e l 'M o n d o ,  A pril  1941, S. 435/36.)

Sr.=2>ng. u. Dr.  rer.  po i .  H a l l e r  VDI, T f lb lngen.

Zuschrift an die Schriftleitung.
(Ohne Yerantwortung der Schriftleitung.)

G rundsatzliches flber d ie Berechnung von Spundw anden1).
P ro fes so r  Sr .=3ng .  (■ J a c o b y  h a l t  d ie  F o rd e ru n g ,  dafi d ie  A n k e rw a n d  

so  w e i t  zu r f lck z u se tzen  ist , dafi  d ie  G le i t f la ch en  d e s  ta t ig e n  E rd d ru c k e s  auf  
d i e  W a n d  u n d  d e s  w id e r s t e h e n d e n  E rd d r u c k e s  d e r  A n k e r w a n d  sich n ich t  
s c h n e id e n  k ó n n e n ,  fflr v ó l l ig  u n b e g r f ln d e t .

M e in e s  E ra c h te n s  ist  d ie se  F o rd e ru n g  d a d u rc h  b e g r f ln d e t ,  daB be i  
e in e m  O b e r s c h n e id e n  d e r  G le i t l in ie n  d e r  D ruck,  den  d ie  A n k e r w a n d  auf 
d a s  v ó r  ihr  b e f in d l lc h e  E rd re ich  ausflb t ,  sich au f  d e n  frei s t e h c n d e n  Teil  
d e r  z u  v e r a n k e r n d e n  W a n d  i ib e r t r a g e n  u n d  d i e s e n  zu sa tz l ich  b e l a s t e n  
w ird .  D as w i i rd e  b e d e u te n ,  dafi d ie  S p u n d w a n d ,  d e r  A n k e r  u n d  d le  
A n k e r w a n d  s ta rk e r  a i s  n ó t ig  b e m e s s e n  w e r d e n  mflssen .  Es ist d a h e r  
v e r s ta n d l ic h ,  w e n n  im m e r  w ie d e r  g e f o rd e r t  w i rd ,  dafi d ie  G le i t f ia ch e  
d e s  w id e r s t e h e n d e n  E rd d ru c k e s  sich n ic h t  m it  d e r  G le i t l in ie  d e s  ta t ig en  
E rd d ru c k e s  f lbe rsch n e ld e t .  A n g e s ic h ts  d e r  F o rd e ru n g  n ach  E is e n e rsp a rn is  
wird m a n  jedoch e in e  g e r in g e  Uberschneidung ruhig h i n n e h m e n  k ó n n e n ,  
d a  d e r  w a a g e re c h t e  S c h u b  d e r  A n k e r w a n d  au f  d a s  E rd re ic h  d ich t  u n te r  
d e r  E rd o b e r f ia c h e  n u r  g e r in g  Ist.

Dafi d e r  W id e r s t a n d  e in e r  A n k e r w a n d  u m  so  grófier  w ird ,  je  n a h e r  
d ie  A n k e r w a n d  zu r  S p u n d w a n d  rflckt,  is t  in d e r  T a t  z u n a c h s t  flber-  
r a sc h e n d .  D ies  dar f  a b e r  n ic h t  d a z u  v e r le i t e n ,  s ich  m it  d e r  B e re c h n u n g  
d e r  A n k e r w a n d e  a u s  d e r  G r u n d b ru c h u n te r s u c h u n g  z u  b eg n f lg en  u n d  d le  
F o lg e n  fflr d i e  S p u n d w a n d  se lb e r ,  d le  s ich  aus  e in e m  H era n r f lc k e n  d e r  
A n k e r w a n d  z u r  S p u n d w a n d  e r g e b e n ,  z u  v e rn a c h ia s s lg e n .

E i c h s t a e d t ,  M a r in e -H l l f s b a u a s se s so r .

■) B a u te chn .  1941, H ef t  8 ,  S. 88 .

E r w i d e r u n g  d e s  V e r f a s s e r s .
E in e  z u s a tz l i c h e  B e la s tu n g  d e s  o b e re n  S p u n d w a n d te l l s  d u rc h  den 

D ru c k ,  d e n  d ie  A n k e r w a n d  a u f  d a s  v o r  ih r  b e f in d l lc h e  E rd re ich  ausflbt, 
k a n n  n ich t  e n t s te h e n .  D ie s e r  D ruck  —  d e r  t a t s a c h l i c h e  G e g en d ru ck  
d e r  E rd e  g e g e n  d ie  A n k e r w a n d  —  Ist  Im m e r  n u r  so  grofi  w ie  d ie  durch 
d e n  E rd d ru c k  au f  d ie  S p u n d w a n d  b e d in g te  A n k erk ra f t ,  u n a b h a n g ig  von 
d e r  L ange  d e s  A n k e rs .  N u r  d e r  G r e n z w e r t  d e s  E rd w id e r s t a n d e s  gegen 
d le  A n k e r w a n d  w a c h s t  m i t  a b n e h m e n d e r  E n t f e rn u n g  d e r  A n k e r w a n d  von 
d e r  S p u n d w a n d ,  w e i l  s ich  d ie  fflr d e n  G r e n z w e r t  m a f ig e b e n d e  ungflnst igste  
G le i t f ia ch e  n ich t  a u s b i ld e n  k a n n .  Z u sa tz l i c h e  K ra f te  k ó n n e n  en ts te h en ,  
w e n n  d e r  A n k e r  v o r g e s p a n n t  w ird  u n d  w e n n  d e r  o b e re  S tu t z p u n k t  der 
W a n d  n ich t  n a c h g e b e n  k a n n .  In l e tz te r e m  F a l l e  e n t s p r ic h t  d ie  an- 
g e n o m m e n e  E rd d r u c k v e r t e i lu n g  n ich t  d e r  t a t sa ch l lc h en ,  so n d e rn  der  
o b e re  W a n d te i l  e rh a l t  in W irk l ic h k e i t  m e h r ,  d e r  u n te r e  w e n ig e r  Druck, 
a is  nach  d e r  k l a s s i sc h e n  E rd d r u c k le h r e  e r h a l t e n  w ird .  J a c o b y .

E r w i d e r u n g  d e s  E i n s e n d e r s .
D er  D ruck  auf  d le  S p u n d w a n d  k a n n  v e rg ró f ie r t  w e r d e n ,  w ie  fo lgende 

U n te r s u c h u n g  z e ig t .  G, Ew u n d  R in A bb .  1 se le n  im  G le ichgew ich t .  
Z e r le g t  m an  d l e  Kraft  R n a c h  T u n d  N, d a n n  fl iefit b e l  A n o r d n u n g  der  
A n k e r w a n d  n a c h  A bb .  i d le  Kraft  T u n d  N  o h n e  w e i t e r e s  in das  von 
d e m  w a a g e re c h t  g e s t r l c h e l t e n  E rd k e i l  „.4* u n a b h a n g ig e  E rd re ich  
w a h r e n d  b e l  A n o r d n u n g  n a c h  A b b .  2 e in z e ln e  K ra f ta n te l le  v o n  T und  N 
z w is c h e n  P u n k t  B u n d  C d e n  E rd k e i l  ,A “ b e l a s te n  u n d  d a m i t  einen 
D ru ck  auf  d ie  S p u n d w a n d  au s f iben .  D ies  is t  d ie  t h e o r e t i s c h e  Seite 
u n t e r  A n n a h m e  d e r  A u s b i id u n g  v o n  G le i t f la ch en .
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In W irk l ic h k e i t  w e r d e n  sich d ie  K ra f t l ln ien  Im w e s e n t l i c h e n  nach 
A b b .  3  in R ich tung  d e r  M I t te lk ra f t  a u s  E rd g e w lc h t  u n d  A n k erw an d -  
b e l a s tu n g  a u s b i ld e n ,  a lso  e tw a  n a c h  e in e r  P a ra b e l  v e r la u fe n .  N u r  so-

l a n g e  d ie  o b e r s t e  Kraftl inle
u n t e r  d e m  F u f ip u n k t  D 
l ieg t ,  t r i t t  k e in e  zusa tz l iche
B e la s tu n g  d e r  S p u n d w a n d
ein .  Es  ist  a b e r  durchaus
d e r  Fali  m óg l ich ,  dafi e inzelne  
K raf t l ln ien  f l b e r  D l iegen,
dafi a lso  d ie  W a n d  zusatzl ich  
b e l a s t e t  w ird  u n d  dafi doch 
d e r  d u rc h  d i e  K raf t l ln ien  unter* 
h a lb  v o n  D g e w a h r le i s te te
E rd w ld e r s t a n d  g en f lg t ,  u m  den 
A n k e rz u g  a u f z u n e h m e n .

E in e  g e n a u e  B e re c h n u n g  d e r  A n k e r l a n g e  i s t  n a c h  m e in e r  Ansicht 
n u r  d a n n  m óg lich ,  w e n n  e s  g e l ln g t ,  d e n  V e r la u f  d e r  K raf t l ln ien  m it te ls
d e r  E la s t l z l t a t s th e o r ie  d e s  E rd b o d e n s  in A n l e h n u n g  an  d ie  V erfah ren
v o n  P ro fe s so r  K ó g l e r  u n d  Dr. S c h e i d i g  zu  b e s t im m e n .

E i c h s t a e d t .

E r w i d e r u n g  d e s  V e r f a s s e r s .
D ie Uberlegungen A s ses so r  E i c h s t a e d t s  waren rich tig ,  w e n n  m an  dle 

S p u n d w a n d  ais e i n  s e lb s t a n d ig e s  B a u w e rk  u n d  d ie  A n k e r w a n d  ais ein 
z w e i t e s  se lb s ta n d ig e s  G e b i ld e  b e t ra c h te n  dflrf te,  das  d u rc h  e in e  b e l ieb lge
Kraft  Ew z u r  S p u n d w a n d  h in  b e w e g t  w ird .  In W irk l ic h k e i t  s ind  aber
d ie  S p u n d w a n d  u n d  d ie  A n k e rp la t t e  d u rc h  d e n  A n k e r  m i t e in a n d e r  ver-  
b u n d e n .  D er  a n g re l fe n d e  E rd d ru c k  au f  d ie  S p u n d w a n d  ru ft  d ie  von Ihm 
abhangige G e g e n k r a f t  Ew h e rv o r .  E in e  G e g e n k ra f t  k a n n  n ie m a ls  dle  
a n g re l fe n d e  K raf t  y e rg ró f ie rn ,  w e i l  K raf t  u n d  G e g e n k ra f t  Im m e r  Im Gleich
g e w ic h t  s ind .  ______ _ J a c o b y .

Dle A u s sp ra c h e  ist  d a m i t  g e sc h lo s s e n .  D i e  S c h r i f t l e i t u n g .

Personalnachrichten.
H o c h s c h u l n a c h r i c h t e n .  T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  D a r m s t a d t .  

R e g ie ru n g s -  u n d  B a u ra t  W i lh e lm  D e t i g  Ist u n te r  E m e n n u n g  z u m  ordent-  
l ichen  P ro fes so r  d e r  L e h rs tu h l  fflr W a s se rb a u ,  W asse rw ir t sch a f t  u n d  Kultur- 
b a u  f lb e r t rag en  w e r d e n .

I N H A L T :  Neuere  T a l sp e r re n b a u te n  In Ital ien.  — Bem erkun ge n u b e r  e inige  neuere T<1- 
s p e r r e n b a u te n  ln Deu tsch land . — Ist  e ine  KrOmmung d e r  Kern m au ern  h o h e r  ErdstaudSmme 
vor te l lh af t?  — E rfa h rungen  be l Tunne lbau ten  In d e r  O s tm ark .  — DIchtungen e in es  KISr- und  
Kuhlbe ckens  lm B erg b au sen k u n g sg eb le t  mit  Afphalt be lo n .  — V e r m l s c h t e s :  Som mers itzung  
d es  F ach au ssch u sses  fu r  Holzfra gen.  — Bau d e r  f ranzóslschen  Sah a rab ah n .  — Z u s c h r i f t  a n  
d l e  S c h r i f t l e i t u n g .  — P e r s o n a l n a c h r i c h t e n .

V e ra n tw o r tl lc h  fu r  d e n  I n h a l t :  $ 5 r .» 3 n g . E r i c h  L o h m e y e r ,  O b e r b a u d l r e k to r  a .  D .,B erIln -S tegH t*»
A m  S ta d tp a r k  2 .  — V e r la g :  W ilh e lm  E r n s t  & S o h n , V e r la g  fOr A r c h i te k tu r  u n d  tec h n isc h fc

W ls s e n s c h a f te n ,  B e r lin  W  9 .  — D r u c k :  B u c h d ru c k e re l  O e b ru d e r  E r n s t ,  B e r l in  SW  68 .


