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Alle Rechte vorbelialten. Die Schaden am Dorverdener Wehr.
Von Regierungsbaurat Odenkirchen, Hoya a. d. Weser.

Es hat vielfach Erstaunen hervorgerufen, dafi das Weserwehr bei 

DOrvcrden, das erst kurz vor dem Kriege, im Friihjahr 1914, in Betrieb 

genommen worden ist, tiefgreifend umgebaut werden mufi, wobei die 

alte Eisenkonstruktion durch eine neue ersetzt wird. Weiten technischen 

Krcisen wird es daher willkommen und von Nutzen sein, mit den 

Griinden bekannt zu werden, die zu dieser Mafinahme fiihrten und die 

ihren Ursprung haben in inannigfachen, im Laufe der Zeit aufgetretenen 

Schaden an Eisenkonstruktion und Pfeilern.

B esch re ibung  der a lten  Anlage.

Zum Verst3ndnis sei eine kurze Beschreibung der alten Anlage voran- 

gestellt. Im iibrigen wird auf die Z. f. Bauwes. 1922, S. 362 ff., verwiesen. 
Das alte Dorverdener Wehr besteht, wie Abb. 1 zeigt, aus zwei grofien

Sohle
Abb. 3. Vorgang der Ent- 

riegelung der Griesstander.

-ffries- 
stander

Abb. 1. Das alte Wehr.

Schiffahrtóffnungen, die mit umklappbaren Schutzenwehren ausgestattet, 

sowie zwei kleineren Offnungen, die mit versenkbarem Segmentwehr- 

kOrper versehen sind. In den grofien Offnungen hSngen am Untergurt der 

Bedienungsbrucke zu je fiinf in einem Rahmen zusammengefafit die Grics

stander, die in der Sohle mittels einer Vcrriegelungswclle durch Nocken 

festgehalten werden (Abb. 2). Zwischen den Griesstandern stellen zwei- 

teilige Schutze den Stau her. Die Tafeln 

laufen in Rollen mit Messingbiichsen 

und hangen an Ketten, die im oberen 

Teil der Griesstanderrahmen sich beim 

Zlehen der Tafeln auf eine Welle auf- 

wickeln. Es ergeben sich fiir beide 

MittelOffnungen 20 Griesstander und 

32 Schiitztafeln. Die einzelnen Wehr- 
teile werden durch Motoren bewegt.

Beim Nlederlegen des Wehres ist die 

Reihenfolge der Bewegungen folgende:

1. Hochziehen der Schiitztafeln,

2. Entrlegeln der Griesstander,

3. Umlegen der Griesstander.

Das Wehr wird in der umgekchrten 

Reihenfolge aufgestellt:

1. Aufstellen der Griesstander,

2. Verriegeln der Griesstander,

3. Absenken der Schiitztafeln. durch das alte Wehr.

U m bau d e rV e rr ie g e Iu n g sv o rr ic h tu ng .

Die Entrlegelung der Griesstander war des Ofteren schwierig, weil 

sich hinter den Schiitztafeln Kies ablagerte. Da der Entriegelungshebel 

bei der Endstellung bis fast auf die Sohle herabgedriickt werden mufite, 

fand er an dem auf der Wehrsohle liegenden Kies Widerstand, und damit 

war eine Entrlegelung zunSchst nicht mOglich (Abb. 3). Es mufite dann erst 

versucht werden, durch Spiilen, d. h. Zusetzen einzelner Wehrtafeln und 

Óffnen der anderen, zum Zwecke der Erzeugung grOfierer Durchflufi- 

geschwindigkeiten, den Kies fortzubringen. Infolge dieser Erschwernisse 

bei der Entricgelung war es im Winter 1923 bis 1924 nicht mOglich, das

Y /////////Z  
% 'Auflagerplafte ^

Abb. 5. Griesstandcrfufi 

mit Auflagerplafte.

Abb. 4. 

Abgeanderter 

Verriegelungs- 

hebel.

Wehr vor Eintreffen des Eises ganz umzulcgen. Die Eismasseu stiefien 

in der linken WehrOffnung gegen das halbentriegelte Wehr, wobei die 

Bedienungsbrucke kantete und einige Briickenanker und Ketten brachen.

Diese Behinderungen fiihrten alsdann zu dem Entschlufi, die Ver-

rlegelungsvorrichtung umzubaucn und den Verriegelungshebeln eine ge-

kriimmtc Form zu geben, so dafi sich zwischen Wehrsohle und tiefstem 

Punkte des Hebels in der Endstellung nunmehr ein Zwischenraum von

34 cm befand (Abb. 4).

Ais die neuen Hebel wegen der Aufrechterhaltung des Staues unter 

Einbau der Interlmsvorrichtung eingebracht werden mufiten, sollten zu- 

gleich die unter Wasser befindlichen Teile der Sohle und. der Pfeiler 

griindlich untersucht und iiberholt werden. Zunachst wurde die linkę
Wehróffnung vorgenom- 

men. Die Interimskon- 

struktion (Ztrlbl. d. Bauv. 

1914, S. 656, Abb. 11

u. 12), ein an der Be

dienungsbrucke befestig- 

tes beiderseitiges Nadel- 

wehr, aus eisernen Na- 

deln bestehend, konnte 

ohne Schwierigkeiten ein

gebracht werden. Mittels 
beschwerter Taustricke, 

die zwischen die Nadeln 

gelegt wurden und mit

tels im Oberwasser ein- 

gebrachter Mischung von 

Lehm und Kohlenasche 

konnte alsbald die Bau

grube vo!lkommen ab- 

gedichtet und trocken- 

gclegt werden.

M echan ische  B eschad igungen .

Die eingehende Untersuchung ergab, dafi sowohl die Eisenkonstruktion 

ais auch das Mauerwerk der Sohle und der Pfeiler erhebiiche Beschadigungen 

aufwies, ais dereń Ursache bald ein in Dorverden herrschcnder starker 

Sandschliff erkannt wurde. Sowoht zwischen Pfeiler und Griesstander 

ais auch am Fufi der Griesstander zwischen Griesstander und Auflager- 

platte (vgl. Abb. 5) preBt sich Wasser mit Sand vermischt durch und iibt 

auf Stein und Eisen eine abschleifende Wirkung aus. Die unmittelbar 

nach Trockenlegung der Baugrube aufgenommenen Abb. 6 bis 8 ver- 

anschaulichen die Wirkung dieses — man kann fast sagen nassen Sand- 

strahlgebiases — recht gut. Abb. 6 gibt ein im Mittelpfeiler des Wehres 

gefundenes Loch wieder. Man erkennt am Mauerwerk oberhalb und 

unterhalb die wellenfórmigen Abschleifungen der Verblendung; nach Ihrer 

ganzlichen Zerstorung hat das mit Sand vermischte Wasser auch den 

Beton angegriffen. Im oberen Teil des Loches erkennt man die zur 

Nadelspitze abgeschliffenen Eiseneinlagen.

Abb. 7 gibt die Zerstorungen eines Gricsstanderfufies wieder. Mail 

beachte hier das v01lige Durchschleifen des Knotenbleches und der Niete 

sowie die Abschleifung des Verriegelungsnockens, der den Griesstander 

halten mufi (vgl. auch Abb. 11).

Abb. 8 zeigt denselben Griesstander von der anderen Seite her, 

insbesondere den AbschluB des hinteren Rahmeneisens. Ahnliche Er- 

scheinungen wurden auch an anderen Griesstandern, wenn auch in ab- 

geschwSchter Form, angetroffen. Der in den Abbildungen dargestcllte 

GriesstanderfuB mufite mitsamt seiner Unterlagsplatte vollkommen er

setzt werden.

Abb. 9 u. 10 zeigen ausgebautc Teile in ihrer ganzen Zerstćirung. 

Alan beachte vor allem die Schleifwirkung an den Bolzen, dereń KOpfe 

schon nicht mehr vorhanden waren.

Abb. 11 zeigt den am starksten abgeschliffenen Verriegelungsnocken, 

nachdem er von der Welle abgetrennt ist, neben einem weniger beschadigten. 

Gerade dieses Bild beweist die starkę Gefahrdung der Griesstander- 

konstruktlon.
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Abb. 7. Durchschliffenes Knotenblech Abb. 8. Durchschliffenes Eisen

am Griesstanderfufi. am GriesstanderfuB.
Abb. 6.

Loch im Pfeiler am Griesstander.

Abb. 12 laSt die starken Zerstórungen der zum obengenannten Gries

stander gehórenden 10 cm starken Unterlagsplatte erkennen. Diese aus 

bestem Stahlgufi bestehende Platte ist gletscherartig ausgewaschen, an 

einigen Stellen sogar bis auf wenige Millimeter. Die beiden Yerstarkungen

in so kurzer Zeit durch Sandschliff wohl noch nirgends beobachtet worden. 

Sie haben hier zum grofien Teil dazu gefiihrt, die alte Konstruktion zu 

verlassen und waren richtunggebend bei der Wahl des neuen Wehr- 

verschlusses.

Abgeschliffene Auflagerplatte.
Abb. 11. Abgeschliffener und unbeschadigter Verriegeiungsnocken 

am GriesstanderfuB.

rechts, gegen die sich die Nocken der Verriegeiungshebel anlegen, sind 

vollkommen ausgehóhlt. An einem ist zum Vergleich der alte Querschnitt 

punktiert dargestellt.
Derartige erhebiiche Zerstórungen eiserner Konstruktionsteile sind

Abb. 10. Durchschliffene Bolzen lind Winkel.

Das zwischen Griesstander und Unterlagsplatte eindringende Wasser- 

und Sandgemisch hat aber nicht nur die Eisenteile beschadigt. Auch die 

Wehrsohle war nach Abb. 13 ausgewaschen, und zwar jedesmal hinter 

der Fufiplatte der Griesstander. Die Abmessungen dieser Auswaschungen
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/inker Strom pfeiler

schwankten zwischen 30 bis 75 cm Lange, 35 bis 100 cm Breite und 5 bis 

25 cm Tiefe. Mangel im Beton konnen nicht die Ursache dieser Beschadi- 

gungen sein, da sich der obere Beton der Wchrsohle im ubrigen ais von 

guter Beschaffenheit herausstellte.

Weiter waren an mehre

ren Steilen die zum Ab- 
schluB der Schiitztafeln auf 

der Sohle- eingesetzten 
Granitąuader stark aus- 

geschliffen, stellenweise bis 

15 cm tief. Dieser Yorgang

<£

Abb. 14. 

Ausgeschllffenur 

Granitstein unter den 
Schiitztafeln.

ist nur dadurch zu erklaren, 

dafi es nicht immer gelingt, 

die etwas lelchten Schiitz- 

tafeln, die im Laufe der 

Zeit auch verbogen wer

den, fest aufzusetzen, ins- 

besondere auch, weil die 

rollende Reibung des

Schiitzes durch Festrosten der Fiihrungsrollen in 

gleitende iibergeht. Bleiben aber beispielsweise 

durch eingeklemmte Kiesel oder sonstige Fremd- 

kOrper nur einige Millimeter Zwischenraum zwi

schen Sohle und Schiitz (Abb. 14), so entsteht 

auch hier ein starker Spiilstrom, der im Laufe der 

Jahre diese erheblichen Wirkungen hervorruft. Bei 

der Bedienung des Wehres war, weil eine gewisse 

Durchiaufigkeit festgestellt war, schon immer 

darauf Riicksicht genommen, die unteren Wehr- 

tafeln mOglichst stehenzulassen und den Stau mit den oberen Tafeln 

zu regeln, soweit die Segmentwehre dazu nicht ausrelchten. Auch 

wurden die unteren Tafeln durch Asche gedichtet. Aber das alles hat 

die Beschadigungen nicht verhindern kOnnen. Man sieht hier einen 

Beweis fiir die grofie Wichtigkeit der Frage des dichten Anschlusses von 

WehrkOrpern ań die Wehrsohle und die Pfeiler.

/ "  ^  'Nflittelp feiler )

Abb. 13. 

ZerstOrungen in der 
linken Griesstander- 

Offnung.

C hem ische  ZerstO rungen.

Die an den Pfeilern vorhandenen Ausbliihungen hatten schon langere 

Zeit Aufmerksamkeit erregt. Man hatte ihnen aber nicht das Gewicht 

beigelegt, das sie spater beanspruchen sollten, weil sowohl bel Wehren 

ais auch Schleusen in Klinkerverblendung derartige Ausbliihungen ais 

unschadliche Auslaugungen des MOrtels Ofter vorkommen.

Nach Leerpumpen der Wehrgrube fand sich jedoch im linken Seiten- 

pfeiler eine starkę Durchąuellung. Um festzustellen, woher dieses Wasser 

kam, wurden einige Wasseruntersuchungen vorgenommen, und zwar 

untersuchtc man einmal das Weserwasser und alsdann das aus dem 

Pfeiler austretende Wasser. Die beiden Untersuchungen seien hier 

wiedergegeben.

1. A bw asse r-U nte rsuchungsste lle  H ild e she im .

Weser P fe ile r

Alkallnltat gegen Phenolphthalein 70 mg Ca O 630 mg Ca O

Gesam thartegrade...................................... 14 „ „ 58,2 „ „

Schwefelsaure (S03) . . . .  104 , 5,5 „

Chlorgehalt................................... 210 „ „ 210

2. A po theke  Hoya.

Weser P fe ile r

Alkalinitat gegen Phenolphthalein neutral 557 m gCaO

Gesam thartegrade....................  12,6 mg Ca O 62 „ .

Schwefelsaure (S 03) . . . .  134 „ 4,8 „

Chlorgehalt...................................  433 „ „ 241 ,

Schon diese beiden Analysen zeigten iibereinstimmend, dafi Wasser 

in den Pfeiler eindringt, und dafi die im Weserwasser vorhandene Schwefel

saure fast restlos im Pfeiler zuriickgehalten wird. Auch zeigt ein Verglelch 

der Hartegrade eine starkę Zunahme des Hartebildners, also eine Kalk- 

entziehung. Eine weitere Wasseruntersuchung durch das Laboratorium 

Fehn In Hannover hatte auszugsweise folgendes Ergebnis:

Alkalinitat gegen Phenol
Oberwasser Pfeiler Sohle

phthalein .................... neutral 327 mgCaO 411 mg CaO
Gesamtharte . . . . 24 mg Ca 0 34,2 . , 40,9 , . ‘
Schwefelsaure (S 0 3) 142 . , 11 . , 11
Magnesium ais MgO . 72 , , 6 „ » 6 » »
Ais schwefelsaure Mag

nesia vorhanden . . 212 . . 17 , , 17 n »

Chlor.............................. 383 „ „ 305 . . 320 „ „
Vorstehende Analyse bestatigte die friiheren Ergebnisse, wonach im 

Bauwerk Gips sich bildete. Die Schwefelsaure S 0 3 ist mit dem Magneslum

Abb. 17. Mischungsverhaitnisse 
der alten Wehrsohle.

Um in das Innere des Pfeilers zu 

gelangen, wurde dann nach Wegnahme 

der Verblendung ein Schiitz durch den 

Pfeilervorkopf mittels Prefilufthammer

vorgetrieben. Hierbei konnten dann

fortlaufend der Beton und das Wasser 
eingehend untersucht werden. Es wurde 

festgestellt, dafi der Beton —  zumal der 

hinter der Verblendung befindliche — 

zum grOfiten Teil miirbe war und sich 

leicht mit dem Prefilufthammer iósen 

liefi. Auch wurden Nester mit gelber Abb. 16. Freigelegter Beton 
Farbung vorgefunden. Abb. 16 ver- im Pfellerkopf.
anschaullcht gut den freigelegten Beton.

Um voneinander unabhangige Begutachtungen zu erhalten, wurden 

sowohl an das Staatllche Materialpriifungsamt in Berlin ais auch an 

Prof. Dr. G riin , DIrektor des Forschungsinstituts fur Hiitten- und Zement- 

industrie in Dusseldorf, zahlreiche Beton und Wasserproben, die an den 

verschledensten Steilen des Bauwerks entnommen waren, iibersandt. Zu- 

gleich fanden mit den Gutachtern eingehende Ortliche Besprechungen und 

Priifungen der Bauwerkteile statt. Fiir die Beurteilung der Beschadigungen 

waren selbstverstandlich die Mischungsverhaitnisse und Art der Einbringung 

des alten Betons wesentlich. Hieriiber sei kurz folgendes gesagt:

Abb. 15. Untersuchung des linken Strompfeilers.

ais schwefelsaure Magnesia im Oberwasser vorhanden und setzt sich 

mit dem freien Atzkalk des Zements nach der Formel M gS04 + C a0  

=  Ca S 0 4 + MgO zu trelbendem Gips um. Die Uinsetzung ist von 212 mg 

bis auf 17 mg, also fast vollstandig vor sich gegangen.

Die Ergebnisse der vorgcnannten Untersuchungen in Verbindung mit 

der Beurteilung der entnommenen Betonproben waren so schwerwlegender 

Art, dafi man sich entschlofi, eine griindliche Untersuchung eines Pfeilers 

vorzunehmen, um genau zu erfahren, wie weit die ZerstOrungen im Innem 

des Bauwerks fortgeschrltten seien und ob durch geeignete Mafinahmen 

den weiteren ZerstOrungen vorgebeugt werden kOnne.

Im Friihjahr 1926 wurde zugleich mit der Oberholung der rechten 

SchiffahrtOffnung diese Untersuchung am linken Strompfeiler in der Weise 

durchgefiihrt, dafi man zur Trocken- 

legung um den Pfeiler herum eine 

eiserne Spundwand rammte (vgl. Abb. 15).

Bemerkenswert ist hierbei dafi es gelang, 

die eiserne Spundwand In dic alte hol- 

zerne etwa 0,5 m tief hineinzurammen 

und so einen recht dichten AnschluB 

zu erzielen.

7=0,6:8

Wetirsahle_____ +475
7:0,6:4,7

7 :0 ,6 :4.S 

Zement: TraB.Kiessand

Schuttbeton 

+530 Ł
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Die beiden unteren Lagen der Sohle wurden ais Schiittbeton, die 

obere nach Erharten des Schuttbetons und Auspumpen der Baugrube 

aus Stampfbeton hergestellt. Die gewahlten Mlschungsverhaitnisse ergeben 

sich aus Abb. 17. Die fettere unterste, 1 m starkę Schicht sollte Durch- 

quellungen verhiiten, die obere, 0,5 m starkę Stampfbetonschicht sollte 

mit Riicksicht auf Schleifwirkungen moglichst hart werden. Fiir das auf

gehende Mauerwerk der Pfeiler wahlte man 1 Zement:0,6 TraB:9,5 Kies- 

sand. Ver\vendet wurde Alemannlazement und Hersfelder TraB, dazu 

der in der Nahe der Wehrbaustelle gcwonnene Kiessand aus der Weser.

Die Mischungen sind seinerzeit in der Staatlichen Materialpriifungs- 

anstalt Berlin und auch auf der Baustelle untersucht worden. Sie ergaben 

ganz ungewOhnliche Festigkeiten. Nach der damals geltenden Anschauung 

hat man geglaubt, den TraB ais Bindemittel ansehen zu dilrfen. Rechnet 

man nach dieser Anschauung die gewahlten Mischungen auf relnen Zement- 

beton um, so erhalt man etwa:

1 Zement + 0,6 TraB + 4,5 Kiessand =  1 Zement + 2,75 Kiessand,

1 . + 0,6 , + 4,7 . = 1  , + 3,00

1 . + 0,6 „ + 8,0 „ = 1  , +5,00

1 . + 0,6 , + 9,5 „ = 1  , + 6,00

Diese Mischungen waren damals ais iiblich und den gewahlten Aus- 

fiihrungsverhaltnissen entsprechend anzusehen.

Wie kaum anders zu erwarten war, kamen die neuen Gutachten zu 

einer Bestatigung der bisherigen Ergebnisse. Die Einfiihrung der Kali- 

abwasser aus den Werken im Gebiete der Werra reichert das Weser- 

wasser stark mit Schwefelsaure an. Durch zahlreiche Wasseranalysen 

wurde festgestellt, daB das Weserwasser vor dem Wehr erhebliche 

Mengen Schwefelsaure enthalt. Was an Schwefelsaure in der Weser 

gefunden wird, kommt ais Salz vor. Kaliabwasser, und zwar Kiserit- 

waschwasser und Sulfatendlaugcn erhOhen den Gehalt der Fliisse an 

Schwefelsaure, indem sie diesen neben anderen insbesondere Magnesium- 

sulfat und Kaliumsulfat zufiihren. Wasser, die diese Salze in verdiinnt- 

wasseriger Lósung und auBerdem vlel freie Kohlensaure und Chloride 

enthalten, sind zum Basenaustausch mit den Bestandteilen des Betons

befahigt. So blldcn im 

vorliegenden Falle die 

Sulfate mit dem freien 

Atzkalk des Betons zu

nachst Gips. Im weiteren 

Verlauf der Zersetzung 

tritt dieser Gips mit dem 

Im MOrtel vorhandenen 

Kalzlumaluminat zu einer 

mit viel Wasser aus- 

krlstallislerenden Doppel- 

verbindung, dem Kalzlum- 

Aluminium-Sulfat —  auch 

Zementbazillus genannt - 

zusammen. Mit ihrer etwa 
■Abb. 18. Zementbazillus (stark vergróBert). 32 fachen Volumenver-

groBerung lockert diese 

Verbindung das Gefiige des Betons in hohem MaBe. Prof. Dr. G riin  

belegt selnen Befund mit einem ais Abb. 18 belgefiigten Abzug eines 

mikroskopischen Bildes des Zementbazillus.

Die Untersuchungen des Betons ergaben, daB die Zerstorungen im 

Innern des Bauwerks schon weit fortgeschritten sind, besonders in den 

Teilen, die in weniger fetter Mischung hergestellt wurden. Auch die 

Gutachter stehen auf dem Standpunkte, daB die Erfahrungen der letzten 

fiinf Jahre dazu gefiihrt haben —  entgegen der friiheren Anschauung — , 

den TraB nicht mehr ais Bindemittel anzusehen. Trafi sei zwar ein vor- 

ziigliches Dichtungsmittel, greife aber in die Erhartung nur in unter- 

geordnetem Mafie ein. Infolgedessen seien die Bauwerkteile mit weniger 

fetter Mischung, die vom Weserwasser unter hohem Druck dauernd durch- 

flossen werden, nicht geeignet gewesen, diesen Angrlffen standzuhalten. 

Giinstig sei gewesen, dafi die bis jetzt noch verhaitnismafiig dichte Ver- 

klinkerung ein starkeres Durchsickern des Betons verhindert habe.

Ais Endergebnis ihrer Untersuchungen stehen beide Gutachter auf 

dem Standpunkte, daB der Bestand des Bauwerks gefahrdet ist. Die 

Zerstórungen werden fiir so schwerwiegend gehalten, daB die Ansicht 

gerechtfertigt erscheint: „Der Schiittbeton des jetzigen Wehres stellt 

dauernd keinen sicheren Unterbau fiir die Pfeiler und die Wehrsohle mehr 

dar.” Auch werde durch eine Ummantelung des Betonkerns der Pfeiler 

der Zutritt von Weserwasser durch den PfeilerfuB und damit die weitere 

ZerstOrung nicht verhindert werden kónnen.

S chw e fe lw ase rs to ffąu e lle .

Im Laufe der Arbeiten am linken Strompfeiler zeigte sich plótzlich 

dicht neben der alten Pfeilerspundwand eine Schwefelwasserstoffąuelle, 

die nach mehrfacher Verlegung ihrer Ausbruchstelle durch ein Filterrohr 

gefafit wurde und die Anfang Dezember 1926 1 sl frei auslaufen llefi.

Der Schwefelwasserstoffgehalt war gering, aber am Geruch deutlich 

erkennbar. Auffallend war die starkę Temperaturabweichung gegeniiber 

dem Weserwasser. Am 1. Dezember 1926 wurden auf dem Grunde des 

Filterrohres + 15 ,8 °C  gemessen, wahrend die Temperatur des Weser- 

wassers an jenem Tage + 4,4° C und die Lufttemperatur + 1,4° C betrug. 

Um die Herkunft der Quelle zu erforschen, wurde auf Vorschlag der 

Geologischen Landesanstalt zu Berlin In nachster Nahe des Wehres eine 

Untersuchungsbohrung bis zu der mit dem verfiigbaren Bohrzeug 

móglichen Tiefe von 37,20 m niedergcbracht. Man wollte vor allem 

feststellen, ob das Quart3r bereits in geringer Tiefe von einer alteren, 

fur den Ursprung der Quelle verantwortlichen Formation unterlagert 

wird. Hierbei konnte man —  wie die Geologische Landesanstalt in 

ihrem Gutachten ausfiihrt — an Tertiar denken, wie es ais Ursprungs- 

schicht der von Dorverden 16,5 km entfernten Schwefeląuelle von 

Blenhorst beschrieben ist, oder an einen unterirdischen Salzgebirgspfeiler, 

wie sie in 6 bis 8 km Entfernung von Dórverden, bei Hiilsen, Westen 

und Ahnebergen, auftreten. Leider hat die Bohrung fiir die Aufklarung 

dieser Frage nicht ausgerelcht. Die Ergebnisse der aus dem Bohrloch 

genommenen Wasserproben zeigte eine auffailige Zunahme des Schwefel- 

sauregehalts mit der Tiefe. Diese durfte nach Ansicht der Geologischen 

Landesanstalt auf einen steigenden Glpsgehalt des Grundwassers zuriick- 

zufiihren sein, was seinerseits auf die Nahe von Zechsteinsalzgebirge in 

siidlicher Richtung oder in der Tiefe hindeutet. Da die angetroffene 

Quelle offenbar die Schadcnsgefahr fiir den Beton, die das FluBwasser 

In sich birgt, erhćiht, versuchte man durch eine zweite Bohrung auf 100 m 

Tiefe Aufschlufl iiber dereń Herkunft zu erlangen.

Nach Bestimmung im Bohrarchiv der Landesanstalt ist die angetroffene 

Schichtenfolge:

0 bis 0,20 m Aueiehm,

0,20 „ 1,00 , Sand, kiesig,

1,00 „ 2,40 „ Aueiehm,

2,40 „ ' 12,40 „ Weserschotter und Kiese, oben von etwas Sand

bedeckt,

12,40 „ 20,70 „ Sand und Kies nordischen Ursprungs, mit ein-

helmischem Materiał —  doch nicht Weser

schotter — gemischt,

20,70 „ 70,00 „ Sand, grau, fein, etwas glimmerhaltig, mit Braun-

kohlentellchen, kalkhaltig,

70,00 „ 100,00 „ Sand, fein, grau, glimmerhaltig, mit unregel-

maBigen, etwa bohnengrofien Braunkohle- 

geróllen.

Die Geologische Landesanstalt bestimmte die Schichten von 0 bis 2,8 m 

ais zweifellos alluvial, die Schichten von 2,8 bis 12,4 ais alluvial, viel- 

leicht teilweise auch angesichts der Verlagerungen des Weserbettes in 

alluvialer Zeit und der damit verbundenen Schotter-Umlagerungen ais 

diluvial. Unterhalb der Tiefe von 12,4 m sind die Schichten ais Diluvium 

angesprochen. Leider hat auch diese Bohrung den Grund des alten 

Diluvialtals nicht erreicht. Man darf aber mit ziemlicher Sicherheit auf 

grofie Nahe des Talgrundes bei 100 m Tiefe schliefien, weil von 80 m ab 

der Gehalt des Grundwassers an lóslichen Salzen — eine schneile Zu

nahme zeigt. Vgl. nachfolgende Zusammenstellung:

Tiefe Ca O mg/l S03 mg/l

70 m . . 126 96
80 „ . . 167 128
90 „ . . 845 928

100 „ .  . 1078 1105

Die gefundene stark erhóhte Temperatur des Grundwassers, die schon 

an der Baugrubenąuelle auffiel, lafit sich nach Ansicht der Geologischen 

Landesanstalt nur durch Zuflusse aus Tiefen von etwa 200 bis 300 m 

erkiaren. Vermutlich sind sie es, die zugleich den auffallenden Gips- 

gehalt herbeifiihren, ais dessen Ursprungsgebiet voraussichtlich ein Riff 

von Zechsteingips in der Nachbarschaft in Frage kommt.

Es fallt auf, daB die Analysen des Grundwassers keinen Schwcfel- 

wasserstoff enthalten. Daraus mufite man schliefien, daB der Schwefel

wasserstoffgehalt der Baugrubenąuelle rein ortlicher Herkunft, etwa aus 

dem Weseralluvium stammt. Dies wird vielleicht bei Trockenlegung der 

Baugrube weiter gekiart werden. Nach dem Gutachten muB man bei 

Wasserbauten in der Nahe von D0rverden mit einem betrachtlichen 

Gehalt des Grundwassers an Chloriden des Natriums, Magnesiums usw. 

besonders an Gips und einer der erhohten Durchschnittswarme des 

Wassers entsprechenden chemischen Aktivitat des Grundwassers rechnen.

Zusam  m enfassung .

Die vorstehend geschilderten erheblichen Beschadigungen des Wehres 

und die in den Gutachten ausgesprochenen Ansichten iiber seinen weiteren 

Fortbestand mufiten dazu fiihren, von einer Instandsetzung der alten 
Anlage abzusehen, die Unterbauten aufzugeben und auch die alte Eiscn-
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Abb. 20. Fertiger Fangedamm und Leerpumpen der Baugrube.

Abb. 19. Fangedammrammung fiir das neue Wehr.

konstruktion zu verlassen. Leider erschwert das nebenliegende Kraftwerk 

die Verlegung an eine andere Stelle, und so soli 15 m oberhalb das neue 

Wehr entstehen, bei dessen Bau die hier und bel anderen bestehenden 

und im Bau begrlffenen Anlagen gemachten Erfahrungen, insbesondere

die inzwischen neu gewonnenen Anschauungen iiber Betonzusammen- 

setzung und Betonbereitung sowie Eisenkonstruktion, weitgehend beriick- 

slchtigt werden.

Eine weitere VerOffentlichung soli demnachst hieruber Auskunft 

geben. Die Bauten sind bereits im Gange. Der Fangedamm der rechten 

Wehrhalfte steht, und man arbeitet zur Zeit am Einbau der Wasser- 

haltungsbrunnen (vgl. Abb. 19 u. 20).

Alle Rechte vorbehallen. Die Umbauten am Bahnhof Jannowitzbriicke in Berlin.
Von Dipl.-Ing. La Baume, Magistratsoberbaurat, Berlin.

(SchluB aus Heft 18.)

Durch die Behelfsbrucken wurden die GewOlbebogen von der Vcr- 

kehrslast befreit. Um sie abbrechen zu kOnnen, mufite eine behelfs- 

mafiige Pfeilerverst3rkung vorgenommen werden, da die Kampfer zweier 

benachbarter Bogen so weit in das Pfeilermauerwerk hineingingen, dafi 

nach ihrem Ausbruch der Pfeiler nur noch in einer Starkę von 25 bis

35 cm vorhanden war. Daher wurde an die Aufienfiachen der Pfeiler

eine mit ihnen durch 

Anker verbundene Eisen- 

bctonschale angesetzt, die 

sich nach unten ent

sprechend verbreiterte 

(Abb. 11). Die Verstar- 

kung wurde zunachst 

bis zur BogenkampferhOhe 
auf der ganzen Lange der 

Pfeiler durchgefiihrt, so- 

dann wurde der aufiere 

etwa 1 m breite Streifen 

des Bogens abgebrochen 

und diePfeilervcrstarkung 

In dem frei gewordenen 

Streifen bis unter die 

Behelfsbrucken hochge- 

fuhrt (Abb. 12). Dadurch 

erhielt der obere Teil des 

Pfeilers eine Unter- 

stutzung, die den Aus

bruch einer zweiten 

Bogenlamelle crmOgllchte 

(Abb. 13). Bei diesen 

Arbeiten mufite sehr vor- 

sichtig vorgegangen wer

den; Schritt fiir Schritt 

wurde die Sicherung der 
Pfeiler und der Abbruch 

der Bogen durchgefiihrt, 

wobei die Pfeiler durch eine doppelte Steifenlage noch besonders gesichert 

waren. Der Bogenabbruch wurde zunachst nur im Bogen 70 durchgefiihrt, 
in den frei gewordenen Bogen wurde sodann zunachst ein Bremsverband 

zwischen der oberen Steifenlage und den Behelfsbrucken eingebaut. 

Dieser Verband hat eine Spannweite von rd. 30 m und stiitzt sich auf 

die beheifsmafiigen Fundamente Z,. Auf diese iibertragt er die Brems- 

krafte aus den iiber den Bogen 67 bis 71 liegenden Befehlsbriicken, die 

samtlich durch Winkellaschen miteinander verbunden sind. Die Ober- 

tragung geschieht durch einen an die Briicken des Bogens 70 unten an-

Abb. 11. Verst3rkter Pfeiler. (Der stehen- 

gebliebene alte Pfeiler ist umrandet.)

genieteten Schnabel, der an den Bremsverbarid durch eine waagerechte 

Schwinge angeschlossen ist (Abb. 14). Nach Inbetriebnahme des Brems-

Abb. 12. Abbruch des Bogens 70 und lamellenweise Hochfiihrung 

der Pfellerverst3rkung.

Abb. 13. Lamellenweiser Bogenabbruch.
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Abb, 16. Durch Pfeiler 2 hindurchgesteckte Quertr3ger.
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la .
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Behetfs-
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bruckeBohrpfahlgruppe p
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Trager 11

Trager 5 

i  Trager W
Fundament G

Trager 5

Fundament

Fundament FAbb. 17.

Schema der verschiedenen Auflagerzustande 

des Tragers 11.

hindert war und zur Auf

nahme der waagerechten 

Lasten mehrere Verb8nde 

eingebaut werden muBten. 

Weiter wurden in die Bo

gen 67 bis 69 die Fach

werktrager 56 bis 59 ein

gebaut, die — teilweise 

unter Verwendung von 

durch die Pfeilerkopfe hin- 

durchgesteckten QuertrS- 

gern (Abb. 16) —  die

Lasten der Behelfsbriicken 

aufnahmen und dadurch 

den Abbruch der Pfeiler 1 

und 2 ermóglichten. Der 

Pfeiler 3 konnte zur Auf

nahme der Behelfsbriicken 

zum grófiten Teile ais 

Hilfskonstruktion bestehen 

bleiben; soweit er zum 

Einbau des Fundamentes D l 

abgebrochen werden mufite, 

wurde er durch den Tra

ger 81 ersetzt, der auf 

einem der Bremsbockbeine 

aufllegt. Durch diese Kon- 

struktionen und durch den 

Abbruch der Gewólbepfei- 

ler war jetzt die Mógllch- 

keit fiir den Einbau der 

neuen Fundamente E , D

darunter das spreeseltige Ende des Senkkastens O.

Abb. 18. Trager 13, auf Z e gelagert, wird durch einen Schlltz 

in Pfeiler 67 verlangert. Trager 14 wird durch 13 hindurchgesteckt.

Abb. 14. Bremsverband im Bogen 70.

verbandes hatten die frei stehenden Pfeiler 1 bis 4 nur noch lotrechte 

Lasten aufzunehmen, der Abbruch der Bogen 67 bis 69 konnte nun mit 

gróBerer Sicherheit zu Ende gefiihrt werden.

Jetzt erst war die Móglichkeit fiir den Einbau der eisernen Abfangungen 

gegeben. In der Bahnhofsvorhalle wurden die Fachwerktrager 74 bis 76 

eingebaut. Sie stutzen sich auf die aufierhalb der alten Stutzenfundamente 

liegenden Pfahlgruppen t, v, wv bis w3 und uv u2 sowie 5, wobei 

Trager 75 durch Einschaltung des Tragers 77 wegen der hier durch- 

fiihrenden grofien Leitungen auf w3 und s iibertragen wurde. Die ge

nannten Konstruktionen tragen mit Hilfe von Langs- und Quertr3gern den 

alten Oberbau der VorhaIle, so daB nach AuBerlaststellen der alten 

Pendelstiitzen und Abbruch der alten Fundamente der Raum fur die 

neuen Fundamente H l und H2 geschaffen wurde. Der alte Frontpfeiler 

wurde durch die Fachwerktrager 15 und 16 ersetzt, die elnerselts auf 

den Pfahlgruppen i\ und >2, anderseits auf dem Trager 17 lagern (Abb. 15). 

Auch hier war keine Móglichkeit einer unmittelbaren Auflagerung auf 

Bohrpfahle vorhanden, da die unmittelbar an den Fundamenten n, t und 

v vorbeifiihrende Larssenspundwand wegen der fiir den siidllchen Spree- 

tunnel-Bauabschnitt frei zu lassenden Schiffahrtrinne so nahe wie móglich 

an den Reichsbahnviadukt herangeftihrt worden war. Der alte Oberbau 

der StraBe „An der Jannowitzbriicke' wurde durch die nahezu parallel 

verlaufenden Fachwerktrager 9 bis 13 abgefangen. Diese haben bis zum 

Einbau des U-Bahn-Tunnels mehrere Belastungszustande durchzumachen 

(Abb. 17). Die Trager 9 und 13 geben ihre Lasten unmittelbar an 

Trager 15 ab, wahrend 10 bis 12 voriaufig auf den Pfahlgruppen o, p 

und q aufliegen und von dort bis zum Trager 15 Koppeltrager ein- 

geschaltet sind. Da das Endwlderlager des Bogens 67 mit den unter dem 

westlichen Biirgersteig liegenden Stiitzenpfeilern ein gemeinsames 

Fundament bildete, wurden zunachst die westlichen Enden der Trager 9 

bis 13 auf die hier aufbetonlerten Fundamente Z3 bis Zs aufgelagert 

(Abb. 18). Der Einbau der Trager 9 bis 13 war besonders schwlerig, da 

er durch die behelfsmaBlgen hólzernen Absteifungen auBerordentlich be-
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Abb. 21. Druckluftschleuse fur Senkkasten G. Abb. 22. Ansicht der Baustelle von der Alexanderstrafie aus.

und D l geschaffen, von 

denen E  und die 

Stiitzen .auf dem neuen 

westlichen Biirgersteig 

der verbre!terten Strafie 

tragen werden, wahrend D  

ais Zwischenstiitzung zwi

schen E  und C elngeschal- 

tet ist. Fiir den neuen 

Pfeiler G  war ebenfalls 

nach Abbruch des alten 

Frontpfeilers derVorhalle 

der notwendige Raum ge

schaffen worden (Abb. 26), 

wahrend bis zur Beseiti

gung des Endpfeilers des 

Bogens 67, der vorl3uflg 

noch von den Tragern 9 

bis 13 und den Behelfs- 

briicken des Bogens 67 

belastet war, noch grOfiere 

Schwierigkeiten zu iiber- 
winden waren. Unter be

sonders schwierigen Um- 

standen wurde hier zu

nachst stiickweise ein 

Trager 5 (Abb. 17) unter 

die Enden der Behelfs- 

briicken geschoben und 

unter diesem fiinf schmale Schlitze in das Endwiderlager gestemmt,

damit die Trager 9 bis 13 iiber die Fundamente Z3 bis Z 6 hlnaus 

verl3ngert und die Behelfsbriicken durch Vermittlung des Tragers 5 

auf diese Verlangerungen aufgelagert werden konnten (Abb. 19 u. 20). 

Jetzt war die MSglichkeit vorhanden, durch das Endwiderlager einen 

weiteren grofieren Schlitz in der Linie der Pfahlgruppen l —  k zu

brechen und durch diesen Schlitz den Fachwerktrager 14 einzuziehen, 

dessen Stabe durch die Fachwerke 12 und 13 hindurchgesteckt werden 

mufiten (Abb. 18). Der Trager 14 wurde auf die Pfahlgruppen k und l 

gelagert und die Fachwerke 9 bis 13 auf ihn abgesetzt, wodurch endlich 

die Fundamente Z3 bis Z6 entlastet wurden und das Endwiderlager ab- 

gebrochen werden konnte. Damit war auch fiir das neue Fundamęnt F, 

das kiinftig Stiitzenfundament in Strafienmltte werden wird, der not

wendige Raum geschaffen.

Wie aus der vorstehenden Schilderung hervorgeht, war der Einbau 

der eisernen Abfangekonstruktion und der Abbruch der alten Steinbauten 

eine iiberaus verwickelte Arbeit sowohl im Entwurf wie in der Ausfiihrung, 

die jedoch ohne die geringste StOrung des dauernd iiber die Umbauten 

rollenden Verkehrs vor sieli gegangen ist.
Der Einbau der neuen Fundamente vollzog sich nun ohne Schwierig

keiten; wegen der Tiefenlage wurde fur das Einbringen von G, F, E  

und D l Druckluftgriindung angewendet (Abb. 21), wahrend die iibrigen 

Fundamente in offener Baugrube gegrflndet wurden. Ober die verschiedenen

Abb. 20. Einfiihren eines Veriangerungsstiickes des Tragers 10 

in einen Schlitz des Pfeilers 67.

Tiefenlagen der Fundamente gibt der Langsschnitt Abb. 5 Auskunft. Es 

ist aus dem GrundriB Abb. 4 zu ersehen, dafi die Fundamente E, D  und D, 

sehr dicht aneinanderliegen und daB D  den alten Pfeiler 3, der zur Zeit noch 

drei Gleise trMgt, nahezu beriihrt. Unter normalen Umstanden hatte man 

demnach, da man bei dem Heruntergehen von Senkkasten mit dem Nach- 

rutschen des Bodens rechnen muB und infolgedessen alle Fundamente in 

der Tiefenlage voneinander abhangig sind, die Fundamente D  und D t 

bedeutend tiefer griinden und den Pfeiler 3 durch eine Abfangekonstruktion 

ersetzen miissen. Der EinfluB der normalen Tiefe von D  und hatte 

sogar zur Folgę gehabt, dafi Pfeiler C  unterfangen werden mufite, was 

bei seiner Breite nur unter erheblichen Kosten mdglich gewesen ware. 

Zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten wurde das neue Bodenverfestlgungs- 

verfahren angewendet (Abb. 23 bis 25). Um die nach D  zu gelegene Ecke 

des Fundamentes E  gruppiert sich diese Verfestigung des Bodens in vier 

verschieden tiefen Zonen, die treppenfOrmig nach dem alten Pfeiler 3 

emporsteigen und mit der letzten Zone IV unter diesen teilweise herunter- 

greifen. Dadurch wurde erreicht, dafi die Fundamente D  und D { auf den 

verfestlgten Zonen mit einer Ordinate + 28,20 gegrtindet werden konnten, 

wahrend E  mit + 22,70 um 5,50 m tiefer liegt. Die Oberkante der 

Zonen I bis III liegt jedoch noch um 2 m unterhalb der seitlichen Ver- 

starkungen des Pfeilers 3, und das untere Bankett des Fundamentes D  

greift unter einen dieser Verstarkungsstreifen herunter. Infolgedessen 

muBte dieser Streifen auf die Lange des Fundamentes D  zunachst durch 

eine Unterfangung gesichert werden. Diese Unterfangung ruht auf der 

Zone III, wurde in II Einzellamellen ausgefuhrt und bildet mit Hilfe einer 

Verzahnung einen Teil des unteren Banketts von D . Sie sichert den 

Pfeiler 3 gegen Rutschen nach der Baugrube von D ; bel wurde diese 

Sicherheit durch die Bodenverfestigung der Zone IV erreicht. Es wurden 

insgesamt etwa 450 m3 Boden mit einer Chemikalienmenge von etwa 

290 kg je m3 verfestigten Bodens ausgefiihrt.

Abb. 19. Verl3ngerung von Trager 9 

iiber das Auflager Z3 hlnaus.
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Abb. 24. Bodenverfestigungsarbeiten.

Nach der Fertigstellung der Fundamente F  und G mufite der Raum 

zwischen beiden fiir den Einbau des Untergrundbahntunnels freigemacht 

werden. Die Pfahlgruppen /, n, o, p  und q mufiten demnach entfernt und 

die auf ihnen ruhenden Trager umgelagert werden. Soweit die Fachwerk- 

trager 9 bis 13 auf dem Trager 14, dessen Fundament l beseitigt werden 

mufite, auflagen, wurden sie unter teilweiser Veriangerung auf das Funda
ment F  umgelagert und der Trager 14 

herausgenommen. Dleselbe Umlage- 

rung fand am Pfeiler G statt, wo 

infolge Fortfalls des Fundamentes n

Pfeiler 3

I
11§, --------- v ll?

i > m i

Abb. 26. Bodenaushub fiir die Baugrube des Pfeilers G.

Abb. 27. Ansicht der Tunnelbaugrube von Norden her.

Die beschriebenen Arbeiten wurden im August 1928 begonnen, er- 

fuhren jedoch wahrend des strengen Winters 1928/29 eine mehr ais vier 

Monate lange Unterbrcchung, so dafi erst im Dezember 1929 der Zeitpunkt 

fur den Einbau des U-Bahn-Tunnels gekommen war (Abb. 27). Bereits 

Mitte April desselben Jahres wurde der Betrieb der Gesamtlinie erOffnet. 

An den Arbeiten waren die Firmen Griin & Bilfinger und Siemens-Bau- 

union ais Arbeitsgcmeinschaft fiir dic Tiefbauten, die Firmen Steffens & 

NOlle, Hein, Lehmann & Co., Krupp-Druckenmiiller und J. Gollnow ais 

Arbeitsgemeinschaft fiir die Eiscnkonstruktionen beteiligt. Trotz des

Abb. 23. Bodenverfcstigung zwischen Fundament E  und Pfeiler 3.

der Trager 17 und damit derUnterzugl5, der das Hochfuhren des Pfeilers G 

nicht zuliefi, beseitigt werden mufiten. Der ebenfalls auf 17 liegende 

Unterzug 16 konnte auf das Fundament G umgelagert werden, da sein 

Vorhandensein das Hochfuhren des Pfeilers G unter den Gleisen 2 bis 4 

nicht stort und der Trager nach Fertigstellung des Gleises 2 beseitigt 

werden kann, und dadurch die MOgllchkeit der Vol!endung des Pfeilers 

gegeben ist. Die Trager 9 und 13 wurden unmlttelbar von 15 auf G um

gelagert, wahrend 10 bis 12 mit ihren Koppeltragern erst zu Balken auf 

zwei Stiitzen umgestaltet werden mufiten und darauf erst die Umlagerung

Abb. 25. Bodenverfestigung. Schragrohre fiir Pfeiler 3.

auf G folgen konnte. Durch die letztere Umlagerung wurden die Funda

mente o , p  und q frei. Alle diese Anderungen an den Abfange- 

konstruktionen und die Umlagerungen konnten nur in den nachtlichen 

Betriebspauscn vorgenommen werden.

Fundament E
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mannigfachen Ineinandergreifens von Tief- und Eisenbauten sind die 

Arbeiten reibungslos ausgefiihrt worden.
Etwa zur selben Zeit, ais der Tunnel zwischen F  und O ausgefiihrt 

wurde, begannen die Arbeiten fiir den Durchbruch der Holzmarktstrafie 

durch den Reichsbahnviadukt nach Westen zu und fiir die Verbreiterung 

der SchicklerstraCe, dereń Bauprogramm des Stadtbahnbetriebes wegen in 

dasjenige der Jannowitzbriicke eingefiigt werden mufite. Diese Arbeiten 

wurden daher aufs aufierste beschleunigt, und bereits Mitte August 1930 

wurde der dreigleisige Betrieb zwischen Alexanderp!atz und Jannowitz- 

briicke aufgenommen, das alte Gleis 4 ausgebaut und mit dem Einbau 

der endgiiltigen eisernen Oberbauten auf der Strecke vom Bahnhof

Jannowitzbriicke bis zur verbrelterten SchicklerstraCe, d. h. auf eine Lange 

von 240 m, begonnen. Seit dem 22. Dezember 1930 verkehrt die Stadt- 

bahn in Richtung Alexanderplatz bereits wieder auf dem neuen Gleis 4, 

und es sind fiir den weiteren Einbau der endgiiltigen eisernen Oberbauten 

vier Monate je Gleis yorgesehen, so dafi fiir den Relchsbahnbetrleb Ende 

dieses Jahres wieder alle vier Gleise zur Verfiigung stehen werden.

Im Laufe dieses Jahres wird auch die neue Strafienbriicke aufgestellt 

werden, der eine besondere Abhandlung gewidmet werden soli.1)

■) Die beschriebenen Bauten werden auf der Berliner Bauaustellung 
(Ausstellung des Magistrats Berlin) in einem Modeli gezeigt.

Die Berechnungsgrundlagen durchgehender Fundamente und die neuere Baugrundforschung.
Alle Rechte vorbehalten. Von Regierungsbaumeister 2>r.=3ng. A. Scheidig, zur Zeit Technische Hochschule Wien.

A. Allgemeines.

Zur Berechnung des Elsenbahnoberbaues, von durchgehend auf Bau- 

grund gestutzten Balken- und Plattengriindungcn, von Laufschienen- 

fundamenten fiir Verladebriicken, von Kreisplattenfundamenten, Behalter- 

und Schleusenboden, von Unterpflastertunneln und ahnllchen Bauwerken 

ist die Kenntnis der Spannungsverteilung an der Sohlflache ebenso er- 

forderlich wie zur Ermittlung der Spannungsverteilung im Baugrunde in 

gerlngerer Tiefe. Die Frage, wie antwortet der Baugrund auf órtliche 

Beanspruchungen, ist somit von erheblicher praktlscher Bedeutung.

Fiir feste KOrper und somit auch fiir Griindungen auf Felsboden, 

d. h. fur Materialien, die dem Hookeschen Gesetze gehorchen oder im 

elastlschen Verhalten nahestehen, ist die Pressungsverteiluug und die 

Senkungskurve nach der Elastlzitatstheorie, und zwar nach der Theorie 

des elastischen Halbraumes zu berechncn. Fiir einige ganz besondere 

Falle ist die Lósung durch die Arbeiten von Boussinesą un dS ch le ic h e r1) 

auch gelungen. Im allgemeinen sind die auftrctenden mathematischen 

Schwierigkeiten aber so grofi, dafi die Theorie des elastischen Halbraumes 

fur die Berechnung von Fundamentcn in der Praxis kaum in Frage kommt 

und kommen wird.

In praktischen Fallen wird die Sohldruckvcrteilung daher entweder 

gleichformig angenommen, graphisch ermlttelt2), nach Hóchstwerten ein- 

geschatzt3) oder melst auf Grund der bekannten Beziehung p — cy  er- 

rechnet. Darin bedeutet p  die Belastung in kg/cm2, y  die Einsenkung 

des zugehórigen Elementcs des Baugrundes in cm und c in kg/cm3 die 

„Bettungsziffer". Man setzt also die ćirtliche Nachgieblgkelt des Bau

grundes der Bodenpressung proportional, nimmt den Baugrund elastisch 

an und setzt voraus, dafi der einem Flachenelement zugeordnete Druck 

allein von der Senkung dieses Elementes abhangt, von den Verschiebungen 

des benachbarten Bereiches aber unabhangig sei4).

Die Durchfiihrung der Rechnung, d. h. die Auflósung der bekannten 

Diffcrentialgleichung vierter Ordnung, ist ais „Theorie der durchgehend 

elastisch gestutzten Balken und Platten" bekannt. Sie stammt urspriing- 

lich von W in k le r  und Z lm m e rm ann 5), die auf diese Weise die Be

rechnung des Elsenbahnoberbaues versuchten, und ist von Schw ed le r, 

Engefier, Ftippl u. a. weitergebildet worden, Immer im Zusammenhang 

mit der Versuchsforschung (Schubert 1891, H an tzsche l 1889, Kurdjii-  

m off 1892, B raun in g  1904, B astian  1906 u. v. a.). Diese Entwicklung 

erreichte einen neuen Aufschwung sowohl nach der theoretischen Seite 

hin ais nach dem Umfange der Anwendung, ais etwa von 1910 ab der 

Eisenbetonbau sich der Beziehung p- = cy  fiir die Berechnung seiner 

Fundamentcnbauten bedlente. Die Versuchsforschung trat dabei leider 

fast ganz in den Hintergrund. M an iibe rtrug  die fiir E isenbahn- 

schw e llen  angenom m enen  B e z ieh ungen , m eist k r it ik lo s , auf 

B a lk e n , P la tte n , B eha lte rboden  und S ch leu se nso h len  von 

ganz anderen  A bm essungen  un d  auf „B aug rund*  a lle r  A rt 

sch lech th ln . Man kann diese Entwicklung, d. h. diese Obertragung 

in der Literatur von 1913 ab deutlich verfolgen6). W ieghard t hat

‘) S ch le iche r, „Zur Theorie des Baugrundes", Bauing. 1926, 
Heft 48/49.

2) S chn ld tm an n , „ Beitrag zur Ermittlung von Fundamentpressungen", 
Stuttgart 1920.

3) F ranz lu s , „Der Grundbau", Berlin 1927, S. 40, und „Verkehrs- 
wasserbau".

4) K. Beyer, „Die Statlk im Eisenbetonbau", Stuttgart 1927, S. 21.

6) „Die Berechnung des Elsenbahnoberbaues", Berlin 1888; in 2. Aufl.
1930 erschienen.

G) Erwahnt seien nur: Lew e, B. u. E. 1913, S. 189; A rn s te in ,
B. u. E. 1913, S. 368; F ró h lic h , B. u. E. 1913, S. 318; B rugsch und 
B riske , B. u. E. 1914, S. 15, 53, 85; M au tner, B. u. E. 1917, S. 259 und 
1918, S. 65; C raem er, B. u. E. 1925, S. 215, und 1926, S. 148; H ayasch i, 
„Theorie des Tragers auf elastischer Unterlage und ihre Anwendung auf 
den Tiefbau", Berlin 1921; F reund , B. u. E. 1917, S. 144, und 1919, S. 105; 
Z. f. Bauwes. 1918, S. 83, und 1924, S. 109 des Ing.-Bautelles u. a.;

1922 die Annahme p =  cy  einer kritischen Priifung unterzogen und 

einige der bestehenden Widerspriiche aufgezeigt7).

Dafi Berechnungcn nach der Theorie des elastlschen Halbraumes 

sowie auf Grund der Annahme p — cy  in manchen Fallen zu ilber- 

raschenden Unterschieden und sehr grofien Abwelchungen von derWirkllch- 

keit fiihren, die die ganze immerhin ziemlich umstandliche Berechnung 

illusorisch machen, beweisen die neueren Versuche in Frelberg, Ziirich, 

Moskau u. a. und die mit Hilfe der neueren Bodenmechanik gewonnenen 

neuen Erkenntnisse. Diese Feststellung ist um so schwerwlegender, ais 

es noch nicht móglich ist, neue Rechnungswege zu zeigen.

T erzagh i8) aufierte sich zur Frage der „Bettungsziffer" wie folgt: 

„Ober die Bettungsziffer, d. h. iiber die Verteilung oder 

Anderung der Bettungsziffer mit der Distanz von der Lastplatten- 

achse, liegen leider gar keine Ziffern vor. Nehmen wir an, dafi 

wir eine vollkommen starre Platte auf den Baugrund auflegen, so 

soli die Druckvertellung auf diese glelchmafiig sein. Das einzlge, 

was wir auf Grund der Versuche positiv wissen, ist, dafi sie weit 

davon entfernt ist, gleichformig zu sein".

Die Sachlage ist daher folgende: auf der einen Seite die Forscher, 

die auf Grund der neueren Versuche und Erkenntnisse sich verpflichtet 

fiihlen, auf die zweifellos vorhandenen Widerspriiche zwischen Ver- 

suchsergebnissen und Theorie hinzuwelsen; auf der anderen Seite die 

T heo re tiker, die die allgemeine Giiltigkcit ihrer theoretischen Ab- 

leitungen zu beweisen und gegen die Einwande der Forscher zu ver- 

teidigen suchen; schliefilich die Ingen ie u re  der Praxls, die Fundamente 

zu berechnen haben und die unslcher geworden sind, wie sie dies tun 

sollen, und nach neuen Versuchen und nach Klarung rufen.

Im folgenden mogen die neueren Versuchsergebnisse und praktischen 

Beobachtungen zur Klarung der Sachlage herangezogen werden. Die 

Untersuchung fiihrt bereits zu klareren Erkenntnissen iiber die elementaren 

Grunderscheinungen, zu einer scharferen Fragestellung und zu einer 

Aufkiarung mancher Widerspriiche. Sie schafft damit eine zutreffendere 

Diskussionsbasis fiir die Zukunft und glbt Gesichtspunkte fiir neue 

Forschungen und Versuche. Sie wird damit auch bis zu gcwlssem Grade 

die Unklarhelt beseitlgen hclfen, die bei viclen Fachgenossen auf diesem 

Gebiete heute herrscht.

B. Die elastische Kreisplatte mit gleichmafiiger Belastung.

Wir behandeln im folgenden die elastische Kreisplatte mit ver- 

schicdenen Belastungen, und zwar zunachst mit glelchfftrmig vertelltcr 

Belastung. Es ist klar, dafi Sohldruckvertellung und Formanderungen 

wesentlich von der Plattenstelflgkelt abhangen. Die Theorie durchgehend 

elastisch gestiitzter Bauteile fiihrt bekanntlich die Steiflgkeitsziffer In die 

Rechnung ein. Wird die Steifigkelt der Platte unendlich grofi, so erhalten 

wir den Grenzfall der starren Platte. Wird die Plattenstelflgkelt unendlich 

klein, so erhalten wir den Belastungsgrenzfall des „Lastbundels".

Wir unterscheiden also zwischen folgenden drei Bclastungsfallen:

1. D ie B e la s tu ng s fa ilc .

F a li A. Der starre kreisrunde Zylinder mit zentrischer Belastung. 

In diesem Falle miissen die Senkungen  a lle r  P unk te  der G rund- 

fiache  g le ich  grofi sein.

F a li B. Die elastische kreisrunde Platte mit glelchmafiig verteilter, 

zentrisch wlrkender Belastung. In diesem Falle miissen die Senkungen 

an jeder Stelle der Plattensohle mit den Senkungen des Baugrundes ver- 

tragllch sein, wobei die glelchmafiig vertellte Belastung so angenommen 

sei, dafi sie allen Formanderungen der Platte zwanglos folgen kann.

S ch le iche r, B. u. E. 1925, S. 367; S ch le iche r, „Krelsplatten auf 
elastischer Unterlage", Berlin 1926; v. Sanden undS ch le iche r, B. u. E. 
1926, Heft 5, S. 83; P as te rnak , Z. ang. Math. 1926, Heft 1.

7) W ie gh a rd t, Z. ang. Math. 1922, S. 165.

®) Yortrag am 28. Oktober 1929 in Moskau.



276
DIE BAUTECHNIK

S che id ig , Die Berechnungsgrundlagen durchgehender Fundamente usw. Fachsciiriit i. a. ges. Baulngenleurwesen

F a li C. Gleichmafiig verteilte Belastung mit kreisfdrmiger Begrenzung, 

die auf den Baugrund ohne Plattenzwischenlage unmittelbar wirkt. Diese 

Belastungsform kann man sich bestehen denken aus einem Biindel gleich- 

langer Sechskantstabe oder aus konzentrischen Kreisringzylindern, wobei 

sich die Sechskantstabe bzw. die Kreisringzylinder reibungslos senkrecht 

bewegen kónnen. Alle Punkte der Belastungsgrundfiache erzeugen 

g le ichen  B odendruck , und ihre Senkungen sind lediglich von den 

Formanderungen des Bodens abhangig, wahrend die Belastung zwang- 

los folgt.

Fali A und C steilen offenslchtlich Belastungsgrenzfalle dar, zwischen 

denen der Fali B eingeschlossen liegt.

2. D ie B odenka tcgo rien .

K ategorie  I: Id e a lboden . Dieser Boden sei so gedacht, dafi er 

den Voraussetzungen der „Theorie durchgehend elastisch gestiitzter Balken 

und Platten" streng gehorche, d. h. dafi die Senkung eines jeden 

Bodenelementes der dort.

herrschenden Bodenpressung c* Q

elastisch proportlonal und von 

den Senkungen des Nachbar- 

elementes unabhangig sei.

Man kann sich diese Reak- 

tionsform der Unterlage dar

gestellt denken durch ein
System von Schraubenfedern, 

die in grofier Zahl, dicht an 

dicht, das Bauwerk stiitzen 

(Abb. 1). Auch das archi-

medische Prinzip vom Auf-

trleb, den eine schwimmende 

Platte in einer Fliissigkeit er- 

leidet, kann ais Analogon be- 

nutzt werden (Abb. 2).

K ategorie  11: Der feste elastlsche KOrper bzw. Fe lsboden , der 

sich annahernd wie ein fester clastischer Kórper verhait, d. h. vor allen 

Dingen druck-, schub- und zugfest ist. Praktisch gehflren hierzu alle 

Arten homogener Felsboden, aber auch Kalkstein, Sandstein, Rotllegend- 

konglomerate usw., soweit sie dem Bauwerk ais kompakte homogene 

feste Masse widerstehen.

K a tegor ie  III: B ind lg e  Boden bzw. Lchm-, Ton- und Schlamm- 

biłden. Die physikalischen und Festigkeitseigenschaften werden in hohem 

Mafie von dem Verhalten des Porenwassers in dem System Lehmschuppen 

+ Wasser und von der Kohasion bestimmt. Daher sollen vorlaufig zwei 

Untergruppen unterschleden werden:

K ategorie  Ilia: Verdlchtete Tone mit gewlssem Kapillarwasser- 

gehalt und wirksamer Oberflachenspannung des Porenwassers.

K a tegorie  IIIb : Jiingere Ton- und Schlammablagerungen mit iiber- 

fluteter Oberfiache und aufgehobener Oberflachenspannung des Poren

wassers.

K a tegorie  IV: Kornige Boden bzw. Sand , Kies, Klarschlagbettung 

usw. Festlgkeitsmechanisch ist diese Gruppc charakterisicrt durch den

-  -rjIlłlłlłlłlltlłfllłiłl V-

Abb. 2.
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vollstandigen Mangel an Zug- und Schubfestigkeit, so dafi diese B5den 

nur durch Druckiibertragung von Korn zu Kom und unter Mltwirkung 

einer gewissen Reibung tragen. Ihr Verhalten unter Lasten wird in 

hohem Mafie durch Lagerungsdichte und Strukturwiderstand bestimmt.

Boden mit besonderer Struktur, wie z. B. Lóss, sollen hier aufier 

Betracht bleiben.

3. Das V erha lten  der ve rsch ledenen  Boden 

un te r den ve rsch iedenen  B e la s tungen

Belasten wir der Reihe nach die vorerwahnten vier Bodenkatcgorien

I bis IV mit den vorerwahnten drei Belastungsanordnungen A bis C, so 

erhalten wir fiir die Sohldruckverteilung und fiir die Senkungen Er- 

scheinungen, wie sie in Tafel I dargestellt sind.

B e la s tu n g s fa ll A. S tarrer K re ls zy lin d e r  m it ze n tr lsche r  

B e la s tu ng : i ib e ra ll konstan tę  Se tzungen .

K a tegor ie  I. Die gleichfOrmige Sohldruckverteilung und die 

Senkungsfiache ergeben sich aus den Grundannahmen der Theorie durch

gehend elastisch gestiitzter Bauteile bzw. aus der Physik des Idealbodens 

und aus dem starren Kórper. Am Rande des Zylinders hat die Senkungs

fiache einen Sprung vom Hochstwerte bis auf 0. Diese Erschelnungen 

sind alleln beim Idealboden (Schraubenfederunterlage, schwimmender 

KOrper) moglich, aber nicht bei irgendeiner Art von wirklichem Baugrund.

K ategorie  II. Fiir Felsboden ergibt sich die Sohldruckverteilung und 

die Senkungsfiache nach der Theorie des elastisch isotropen Halbraumes9). 

Der HOchstwert der Sohldruckverteilung liegt nach Schlelcher in der 

Nahe des Randes, der Kleinstwert in der Achse. Wahrscheinllcher ist, 

dafi in diesem Falle der HOchstdruck senkrecht unter dem Rande liegt.

K a tegorie  IV. Fiir kOrnigen Boden ergibt sich die Sohldruck- 

verteilung nach den Versuchsergebnissen in Freiberg, Ziirich u. a. mit

einem Hochstwert in der Achse und 

einem Kleinstwert am Rande, wobei der 

Grófitwert des Druckhaufens vom Durch

messer der Lastflache abhangt und 

bei wachsendem Durchmesser abnlmmt. 
(Randeinflufi)10). Die Senkungsfiache ist 

beim Sandbodcn begrenzter ais beim 

Felsboden, was schon F f jp p l11) durch 

seinen klassischen Versuch im Jahre 

1897 festgestellt hat (Abb. 3).

Beim festen KOrper wird die Oberfiache infolge der vorhandenen 

Zugfestigkeit eben gewissermafien mit hinabgezogen, wahrend beim 

lockeren  Sande(a) sich der unmittelbar unter der Last Iiegende Trag- 

kOrper verdichtet (Bodenverdrangung durch Verdichtung) und die Um- 

gebung nachstiirzt. Bei fe s tge lage rtem  Sande(b), der keine wesent- 

liche Verdichtung erfahren kann, und grofieren Driicken kOnnen aller- 

dings auch Hebungen und Aufwallungen der Sandoberfiache stattfinden 

(VergrOfierung des PorenvoIumens, Bodenverdrangung durch Auftrleb).

K ategorie  III. Fiir bindigen Boden ist die Sohldruckverteilung 

weder durch eine Theorie, noch durch Versuche bekannt, doch kann aus 

festigkeitsmechanischcn Uberlegungen heraus geschlossen werden, dafi 

im Falle eines Bodens der Kategorie Ilia sich die Sohldruckverteilung 

der Kategorie II nahert, wahrend im Falle eines 

Bodens der Kategorie III b sich die Sohldruck- 

verteilung der Kategorie IV nahert. Diese Ober- 

legungen werden noch durch das Folgende be- 

kraftigt.

B e la s tu ng sg ren z fa ll C. L a s tb u n d e l m it 

g le ichm a fiig e r  B e la s tung :

' O b e ra ll k ons tan te r Bodendruck . 

K a tegorie  I. Sohldruck und Senkungs

fiache ergeben sich genau wie im Falle A.

K ategorie  II. Die Senkungsfiache hat 

kontinuierliche Gestalt, ihr Querschnitt etwa die 

Form einer fiachen Sinuskurve. Unter einer 

punktfórmigen Einzellast hat die Senkungskurve 

die in Abb. 4 dargestellte Form, fur Fiachen- 

lasten- wird die Gesamtsenkungsfiache durch 

Superposition gewonnen. Diesen Gedanken hat 

schon E n g e f ie r12) im Jahre 1893 fiir den Bau

grund allgemein ausgesprochen und eine Bau- 

grundtheorie darauf aufzubauen versucht. Ter- 

zag h i hatte sich in seiner „Erdbaumechanik"13)

Abb. 3.

Tafel 1.

9) s. Fufinote 1.

10) Bautechn. 1929, Heft 52.

“ ) Ztrlbl. d. Bauv. 1897, S. 276. 

>2) Ztrlbl. d. Bauv. 1893, S. 306. 

13) Lelpzig 1925, S. 235.
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Eisenbeton im Wohnhausbau. In der schwedischen Zeitschrift 

,Betong“ berichtet Ing. L indegren  iiber den Bau eines Grofiwohnhauses 
aus Eisenbeton. Es handelt sich um ein Haus in einem Vororte Stock- 
holms, das 72 Kleinwohnungen von je 38 bis 48 m2 Grundflache enthalt. 
Vergleichende Kostenanschiage haben gezeigt, daB der Eisenbetonbau 
wesentlich billiger ist ais Ziegelmauerwerk. Ferner gewinnt man durch 
diese Bauweise infolge geringerer Abmessungen der AuBen- und Trennwande 
etwa 10 %  an ausnutzbarer FuBbodenfiache. Sehr betrachtlich zu der 
erzielten Baukostenersparnis hat, wie der Verfasser mitteilt, die Tatsache 
beigetragen, dafi beim gesamten Hausbau „keine Maurer mit ihren hohen 
AkkordlOhnen* verwendet worden sind.

Die Aufienwande sind durchgehend 15 cm und die Trennwande 
10 cm dick. Die Aufienwande sind innen  und die Trennwande beider-

seits mit stark zusammengeprefiten Korkplatten bekleidet, die fiir die 
Aufienwande 3 cm und fiir die Trennwande 2 cm dick sind. Die Kork
platten sind mit heifiem amerikanischen Erdpech aufgeklebt worden. 
Die Innenwande sind daraufhin mit Makulatur uberzogen und tapeziert 
worden. Die Aufienseiten der Umfassungswande sind gleichzeitig mit der 
Beseitigung der Betonschalung von etwaigen Unebenheiten durch Abstockung 
befreit, sie erhielten einen Anstrich aus Zementmilch, der etwas Farb- 
stoff zugesetzt war.

Nachdem das Haus fertiggestellt war, wurden Schallmessungen vor- 
genommen, um festzustellen, wie diese Bauweise sich im Verhaltnis 
zum Ztegelbau mit Luftschicht verhalt. Nach dem Verfahren von Prof. 
K re iiger wurde bei den Aufienwanden ein Schallbeiwert von log,« =  7,35, 
bei den Innenwanden log u —  6,65 festgestellt. Die Bauweise zeigt also

dem Engefierschen Standpunkte ange

schlossen. betont dort’ aber mit Recht, 

dafi die Superposition nur moglich ist,

'//////% , 77//Z7/ZZ7s

Abb. 4.

wenn das Hookesche Gesetz gilt. Wir 

sind durch die vorstehenden Betrach- 

tungen heute zu der Erkenntnis gelangt, 

dafi sich diese Ableitungen aus der 

Scnkungsfiache auf Bau

grund allgemein nicht an- 

wenden lassen, sondern 

nur auf Bdden, die dcm 

festen Korper nahestehen.-

K ategorie  IV. Fiir 

kórnige Bóden verlaufen 

die Senkungen gerade um- 

gekehrt wie beim festen 

Korper, wie der Versuch 

in Freiberg (Abb. 5) uberzeugend bc- 

wiesen hat.

4. S ch lu fifo lg e rungen .

Die Betrachtung dieser einfachen Sonderfaile zeigt:

1. dafi die Wirklichkeit in keinem Falle mit dcm „Idealbodcn* tiber- 

einstimmt, dafi also die Theorie der Bettungsziffer dem Wesen der 

Erscheinungen in keinem Falle Rechnung tragt;

2. dafi man die Ergebnisse der Theorie des elastischen Halbraumes 

nicht ohne weiteres auf kOrnigen und bindigen Boden ubertragen 

darf, wie es Schleicher versucht hat;

3. dafi man viclmehr beim „Baugrund* streng zwischen Felsboden, 

kórnigem Boden und bindigem Boden mit und ohne wirksamer 

Oberflachcnspannung des Porenwassers unterscheiden mufi.

Sowohl eine kiinftige Baugrundtheorie ais auch zukiinftige Versuche 

werden diese Gesichtspunkte beachten miissen.

5. P rak tische  B em erkungeu .

Soweit die vorstehenden Erkenntnisse aus Versuchsergebnissen ab- 

geleitet sind, mufi bemerkt werden, dafi diese Versuche zwar erst in relativ 

kleineni Mafistabe ausgefuhrt sind; trotzdem fuhren aber solche Versuchs- 

anordnungen mit kiinstlichen Grenzbelastungen und unter Beachtung der 

physikalischen Eigenschaften der Baden zu tieferer Erkenntnis der Erschei

nungen a!s rein theoretische Betrachtungen mit willkurllchen Annahmen.

Senkungen

Selbst der Belastungsfall B kommt praktisch seiten rein vor; denn 

z. B. die Sohlplatte eines krelsrunden Wasserbehaiters wird noch durch 

die SeitenwSnde beeinflufit.
Dagegen scheinen einige Beobachtungen an ausgefiihrten Bauwerken 

Obereinstimmung mit den Versuchsergebnissen zu zeigen. So zeigt 

Abb. 10 das Gebaude der Bergschule in Mexiko-City15), dessen Mitte 

sich gegen die Enden um nahezu 1 m gesetzt hat, wobei der Untergrund 

aus feinsten vulkanischen Aschen besteht. Dagegen zeigen mehrere 

Beobachtungen des Verfassers an Gebauden auf maditigen Ablagerungen 

lockeren Feinsandes in Moskau und Saratów, dafi die Enden der Gebaude 

besonders starken Setzungen unterworfen waren, was zu Rissebildungen 

und sogar zum Abtreiben der Giebelmauern gefiihrt hat. Im ersten Falle 

diirften die Setzungen auf griłfiere V erd ich tung  der tiefer liegenden 
Schichten zuriickzufuhren sein, wahrend in den beiden letztgenannten 

Fallen die F o rm ande rungen  der oberen Schichten die Setzungen 

bestimmt haben diirften.

Es ware dringend notwendig, dafi an grofieren Gebauden, die auf 

machtigen Sand- oder Tonablagerungen errichtet sind, entsprechende 

Messungen und Beobachtungen ausgefuhrt und an die Zentralstellen 

(Degebo usw.) mitgeteilt wurden16). (Schlufi folgt.)

ł5) Proceedings, 1927, Aufnahme von Laz. White.

,0) Vgl. auch Terzaghis Forderung in Bautefhn. 1930, Heft 34, S. 519.

K ategorie  III. Fiir bindige BOden 

hangen die Formanderungen erstens 

von der Zeit und zweitens davon 

ab, ob die Oberfiachenspannung des 

Porenwassers wlrksam ist (lila) oder 

nicht (III b). Die Versuche an der 

Technischen Hochschule Moskau1J) ha

ben das klar bewiesen, wic Abb. 6 

bis 9 zeigen.

Abb. 6.

Abb. 7. Abb. 8. Abb. 9.

B e la s tu n g s fa ll B. E las tische  K re isp la tte  m it g le ich fó rm ige r  

B e la s tung  von_ oben.

Sowohl die Sohldruckverteilung ais auch die Scnkungsfiache liegen 

bei diesem Belastungsfall offenbar zwischen den beiden Grenzfallen A und C, 

denen sie sich bei den verschiedenen Boden je nach der Plattensteifigkeit 

nahern (vgl. Tafel I).

’4) „Baugrundforschung." Laboratoriumsarbciten im Jahre 1928/29 
unter Leitung von Prof. K ryn in , Moskau, 1930. Vgl. Besprechung im 
Bauing. 1930, Heft 38, S. 668.



278 Yermischtes —  Patentschau —  Personalnachrichten
DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. <1. ges. Baulngenleurwesen

nach dieser Richtung hin a u ffa lle n d  gu te  S c h a llis o lie ru n g , namlich 
fast dieselbe Schalldampfung wic eine Ziegelwand aus l 1/., Stein Starkę 
mit Luftschicht. Auch die Isolierung gegen Feuchtigkeit und Warme- 
verlust ist nach mehrfachen Versuchen durchaus befriedigend. Infolge 
geringer Baukosten konnte die Jahrcsmiete auf 19,80 Kr./m2 (23,70 RM/m-),- 
einschliefilich Lieferung von Heizung und warmcm Wasser, gesetzt werden.

N. B.

Eine eigenartige Oleiskreuzung. Bei einer Kreuzung zweier Eisen- 
bahnen in South Gate in Kalifornien ist eine hóchst eigenartige Gleis- 
kreuzung (Abb. 1) eingebaut. Sie bestcht nach Railway Age vom 29. No- 
vember 1930, S. 1188, aus zwei Manganstahl-Gufistiicken, die einen Teil 
der Schienen, aber an jedem der vier Kreuzungspunkte eine Aussparung 
zur Aufnahme einer kleinen Drehscheibe (Abb. 2) enthalten. Die Ober
flache dieser Drehscheiben, die 40 cm Durchm. haben, ist ais Fahr- 
schlene mit Spurrille ausgebildet. Je nach der Richtung, in der die 
Kreuzung befahren werden soli, werden diese Drehscheiben mit ihrer 
Spurrille in das eine oder das andere Gleis eingestellt. Sie bestehen aus

Abb. 2.

Abb. 1.

geharteten Schmiede- 
stiicken aus Chrom- 
Vanadium-Stahl. Unter- 
halb des Schienenfufies 
haben sie einen Arm, 
an dem die Vorrichtung 
zum Einstellen angreift.
Ein Riegel legt die Dreh
scheiben in der einen 
oder der anderen Rich
tung fest. Das Einstel
len und Vcrriegeln geht 
mechanisch vor sich, 
eine elektrische Uber- 

wachungsvorrichtung 
zeigt an, dafi die Dreh
scheiben rlchtig eingestellt und verriegelt sind. Oberdies ist die 
Kreuzung zwangiaufig mit den Signalen fiir beide Richtungen yerbunden.

Fiir den Fali eines Schadens an der Kreuzung werden besondere 
Ersatzteile bereitgehalten, die, Spurrillen fiir beide Richtungen enthaltend, 
auf die einzelnen Drehscheiben aufgelegt werden kónnen.

Bei kaltem Wetter wird die Kreuzung bcheizt, damit nicht etwa ein- 
dringendes Wasser oder Schnee gefriert und dadurch Stórungen bei der 
Bewegung eintreten. Das Beheizen von Weichen zu diesem Zweck ist 
iiberhaupt im nórdlichen Teile von Nordamerika, wo bekanntllch der Winter 
sehr streng ist, ziemlich verbreitet. Wkk.

Die Verbindung zwischen altem und frischem Beton. Die eng- 
lische Bauforschungsanstalt hat, wie Engng. vom 12.Dezember 1930, S.744 
(s. a. Concrete, London, Dezember 1930, S. 659), berichtet, ein Merkblatt 
herausgegeben, das auf Grund von Versuchen bemerkenswerte Ratschlage 
fiir den haufig vorkommenden Fali anglbt, dafi zwischen bereits ab- 
gebundenem Beton und einer auf Ihn aufgebrachten Schicht von frischem 
Beton eine feste Verbindung hergestellt werden soli. Die dabei zu er- 
greifenden Mafinahmen hangen natiirlich von der Zeit ab, die seit dem 
Einbringen des alteren Betons vergangen ist. Betragt diese Zeit nicht 
mehr ais vier Stunden, so geniigt es, die oberste, aus reinem Zement 
bestehende Schicht und die darunterliegende Schicht von porigem Beton 
zu entfernen. Es empfiehlt sich, wenn móglich, den alteren Beton in 
solcher Hóhe einzubringen, dafi die lose Schicht entfernt werden kann, 
solange sie noch einigermafien weich ist. Ist der zuerst eingebrachte 
Beton alter ais vier Stunden, aber nicht alter ais drei Tage, so wird 
empfohlen, die Oberflache griindlich mit einer Drahtbiirste zu bearbeiten 
und mit reinem Wasser abzuwaschen. Dann sollte eine etwas iiber 1 cm 
starkę Schicht Mórtel derselben Zusammensetzung wie der das Bindemittel 
im Beton bildende Mórtel aufgebracht werden, worauf sofort die nachste 
Betonschicht einzubringen w3re. Ist der Beton alter ais drei Tage, so 
empfiehlt das englische Merkblatt, zunachst die oberste Schicht abzu- 
arbciten und dann vor dem Aufbringen einer Mórtelschicht' Zementmilch 
mit der Biirste In die Oberflache hlneinzuarbeiten. Noch besser ist es, 
statt e ine r Mórtelschicht dereń zwei aufzubringen, die erste etwa im 
Mischungsverhaitnis 2 :1 , die andere im Mlschungsverhaitnis 1 :2.

Die Ratschlage gelten fiir Beton aus gewóhnlichem Portlandzement 
und auch fiir gewisse friihhochfeste Zemente; bei Verwendung von schnell 
erhartendem Tonerdezement sind die oben angegebenen Zeiten zu ver-

kiirzen, so dafi z. B. schon nach 24 Stunden die Oberflache abgearbcitet 
und mit der Biirste bcarbeitet werden sollte. Wenn der alte Beton gut 
erhartet ist, bestehen keine Bedenken, bei der nachstcn Schicht eine 
andere Sorte Zement zu verwenden. Die Verbindung wird besser, wenn 
der Zement im neuen Beton langsamer abbindet ais der im alten. Eine 
Verbindung zwischen noch nicht erhartetem Beton aus Portlandzement 
und einem solchen aus Tonerdezement sollte vermieden werden. Wkk.

Patentschau.
Ais Schachtkammer ausgebildetes Wasserschlofi einer Wasser- 

kraftanlage. (KI. 84a, Nr.496807 vom 10.7.1925 von A te lie rs  Neyret- 
B e y lie r& P ic ca rd- P ic te tin  Grenoble, Frankreich.) Durch die besondere 
AusbildungdesWasserschlosses soli bezweckt werden,die infolge der raschen 
Geschwindigkeitsanderungen auftretenden Belastungsverluste herabzusetzen 
und im Wasserschlofi ein starkeres Absenken des Wasserspiegels zu 
ermóglichen, ohne dafi Luft in die Rohrleitungen eintritt. Ferner soli im 
Zulaufstollen ein Unterdruck hervorgerufen und hierdurch eine Steigerung 
der zu- und durchfliefienden Wassermengen bewlrkt werden. Um dies

zu erreichen, ist die Stollenleltung und 
das Druckrohr in der Schachtkammer 
durch ein zwischengeschaltetes Rohr- 
stiick yerbunden, das an seiner Unter- 
seite mit einem nach unten offencn 
Rohrstutzen versehen ist, dessen unterer 
Rand tiefer ais der zulassig nledrigste 
Wasserstand liegt. Die Stollenleitung 1 
und die Druckleitungen 2, die sonst 
unmittelbar in die Kammer 3 einmiin- 
den, sind hier mit der Stollenleitung 1 
durch ein Rohrstiick 4 aus Metali, Eisen
beton usw. verbunden. Die Form des 

Rohrstiickes 4, das im unteren Teil einen nach der Kammer 3 offenen 
Rohrstutzen 5 besitzt, wird so bestimmt, dafi das Wasser mit móglichst 
geringem Druckverlust durch Reibung vom Zulaufstollen 1 nach den 
Leitungen 2 strómt. Wahrend bisher der Wasserspiegel in der Kammer 3 
im gewóhnlichen Betriebe etwa in der Hóhe x—x , d. h. in einer solchen 
Hóhe iiber der Einmiindung der Leitung 2 gehalten wurde, die mindestens 
dem Durchmesser dieser Leitung entsprach, ist es jetzt zulassig, dafi der 
Wasserspiegel b is .y—y , also bis unterhalb der Einmiindung der Leitung 2 
sinkt. _____
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