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Der Tod des am io . April d. J .  in der Villen- 
kolonic Buchschlag bei Fran kfurt a. M. verstor- 
benen Geheimen Adm iralitatsrat Ludwig Brcnnecke 
ru ft in dem weiten Kreise aller Fachgenossen und 
besonders in dem immer mehr zusammenschrum- 
pfenden engeren Kreise derer, dic ihm in seiner 
amtlichen und literarischen W irksamkeit nahe treten 
durften, aufrichtigste Teil- 
nahme liervor.

Sein Name bleibt eng 
verbunden mit dem Bau 
desKaiser-Wilhelm-Kanals, 
wo er bis zum Jahre 1891, 
zuletzt ais Vorstehcr des 
Technischen Biiros in Kiel, 
tatig war, und m it den 
umfangreichen Werft- und 
Hafenerweiterungen un
serer Kriegshafen Kiel und 
\Vilhelmshaven, die, mit 
der Entwicklung der deut
schen Kriegsflotte, um die 
Wende des Jahrhunderts 
sich m it Riesenschritten 
vollzogen. A uf das Sonder- 
gebiet des Dock- und 
Schleusenbaues und der 
Anwendung der Luftdruck- 
griindung lenkteBrennecke 
schon friilizeitig seine be
sondere Aufmerksamkeit.
Ais gegen Ende des vori- 
gen Jahrhunderts der Bau 
• zweier neuer Docks auf 
der Kaiserlichen W erft in 
K iel und einer gróBeren 
Einfahrtsschleuse in Wil- 
helmshaven notwendig wurde, war er daher der hier- 
fiir geeignetste Bearbeiter der Entwiirfe. Im  Zusam- 
menhang m it diesem Schleusenbau wurde Brennecke 
nach Wilhelmshaven versetzt, wo er ais Hafenbau- 
direktor bis zum Jahre 1904 die umfangreichen 
Bauausfuhrungen leitete. Im  Jahre 1904, im Alter 
von 61 Jahren, muBte Brennecke aus Gesund- 
heitsriicksichten aus dem Amte scheiden. E r  zog 
sich nach Buchschlag zuriick, wo er bis zu seinem 
nach vollendetem 88. Lebensjahre erfolgten Tode 
verblieb.

Brenneckes fachwissenschaftliche Veróffent- 
lichungen haben ihn nicht nur in Deutschland,

sondern auch im Ausland in vorteilhaftester Weise 
bekannt gemacht. In den Jahren 1867 bis 1883 
w ar er bei dem Bau verschiedener Briickenbauten 
bcschaftigt gewesen, und die Erfahrungen, die er liier- 
bei sam m elte,1 besonders auf dem Gebiete der Luft- 
druckgriindung, legte er in zahlreichen Auf-
satzen und in seinem W erk „D er Grundbau",

das in erster Auflage 
im Jahre 1885 erschien, 
nieder.

Besondere Aufmerk
samkeit widmete Brenn
ecke der Theorie der 
Sclileusenkórper. In  dem 
A ufsatz: „OberBerechnung 
und zweckmaBige Bauweise 
gemauerter Schleusen und 
Trocken docks", der im 
Jah re  1892 in der Zeit- 
schrift fiir Bauwesen er
schien, wies er neue Wege 
zur Losung dieser Auf
gaben. M it seinem Werk 
„D ie Schiffsschleusen", das 
ais V I I I . Band im Hand
buch der Ingenieurw'issen- 
schaftcn erschien, schuf 
er ein Werk, das bis 
daliin in keiner Literatur 
vorhanden war. Dam it 
nahm Brennecke gewisser- 
maBen Abschied von der 
Fachwelt.

Ludwig Brennecke war 
eine Persónlichkeit von 
groBer Energie und Willens- 
starke. E r  verstand es 

in ausgezeichneter Weise, die Arbeitsfreude aller 
seiner Mitarbeiter, auch der jiingeren, anzuregen 
und zu beleben. Alle unterw’arfen sich daher 
seiner Fuhrerschaft um so elier, ais er ihnen groBe 
Selbstandigkeit gewahrte und m it dem ganzen 
Gewicht seiner kraftvollen Persónlichkeit sich fiir 
ihr Wolilergehen einsetzte. Mit Brennecke ist 
wieder einer der bedeutendsten Ingenieure aus 
Deutschlands ruhmvoller Yergangenheit von uns 
gegangen, dem alle, die das Gliick hatten, ihm 
naher zu treten, ein dankbares und ehrendes An- 
denken bewahren werden.

G. de T h ie r r y .
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FORTSCHRITTE DES LETZTEN JAHRZEHNTS IM BAU VON WASSERKRAFTANLAGEN, 

INSBESONDERE BEI STAUWERKEN.

Yon Dr.-Ing. E . Marąuardt, Stądibaurai in Milnchen.

U b e rsich t: Die wahrend der letzten io Jahre vollzogene Wandlung 
der Konstruktions- und Baugrundsatze bei den dem Wasserkraftbau 
dienenden Stauwerken und Wasserfassungsanlagen wird an Hand 
neuester Ausfdhrungsbeispiele kritiscli besprochen. Bei den Nieder- 
druckanlagen werden die fiir die Wahl der Entnahmestelle im FluB- 
lauf maBgebenden Gesichtspunkte die Baugrundsatze bei lesten und 
beweglichen Wehren, beim Wehrunterbau und bei den Sturzbetten, 
sowie die Wasserfassung bei Wehren behandelt. Bei den Hochdruck- 
anlagen findet eine Erórterung der neuerdings im Talsperrenbau 
sowie bei den Wasserfassungen ohne Speicherung und solchen mit 
naturlicher .Speicherung sich vordrangenden Gesichtspunkte statt. 
Nach diesen vorwiegend konstruktiven Ausfuhrungen wird dann noch 
ein kurzer Rtlckblick Uber die hier einschlagigen Neuerungen im Bau- 
betrieb nebst einigen Aussagen fur die Zukunft gegeben.

Die Entwicklung der Industrie und die wirtschaftlichen 
Yeranderungen der letzten Jahrzehnte bereiteten in Verbindung 
m it den technischen Fortschritten in der Anwendung der 
W asserkraft und Elektrizitat bereits seit langerer Zeit neue 
Grundlagen fiir die bauliche Gestaltung und betriebstechnische 
Entwicklung der W asserkraftnutzung vor. Namentlich aber 
haben die seit dem Kriege veranderteti Zeitverhaltnisse und die 
hierdurch bedingte Veranderung der N atur unsercr heutigen 
Technik in Verbindung mit der im letzten 
Jahrzehnt zunehmenden Verbilligung der 
W arm ekraft eine scharfe Zasur in der 
Entwicklung der Konstruktions- und B au 
grundsatze der W asserkraftanlagen hinter- 
lassen. W ir kennen in der ganzen Geschichte 
des W asserkraf tbaues keinen Zeitabschnitt, 
in dem dic baulichen Bestandteile ihr Ge- 
sicht so stark verandert haben, in dem 
unsere Anscliauungen so griindlich revidiert 
wurden, wie im vergangenen Jahrzehnt1 .

A . N iederdruckanlagen.
I. A l lg e m e in e  A n o rd n u n g  am 

F lu B  la  uf. Erfahrungsgem aB ist die B e
wegung von Wasser und Gescliiebe am 
regelmaBigsten in geschlossenen S-formig 
gewundenen FluBstrecken, in denen der 
Strom strich bei allen W asserstanden den 
einbuchtenden Ufern folgt und nur die 
vom  Wechsel der W asserstande beeinfluBten 
Schwankungen zeigt. Die Geschiebebanke 
finden sich an den ausbuchtenden _Ufern.
Die Lage der Schwellen in den FluBiiber- 
gangen zeigt nur geringe Schwankungen.
Demgegeniiber findet der Stromstrich in 
den durch gerade oder schwach gekrtimmte 
Ufer ausgebauten FluBstrecken, sofern das N. W. zwischen 
diesen Ufern ein iibermaBig breites B ett besitzt, keine Leitung: 
er pendelt in Abhangigkeit von der W asserfuhrung von Ufer 
zu Ufer. Im  Zusammenhang dam it ist der Ort der Geschiebe- 
bankablagerungen veranderlich. Aus diesem ganz verschiedenen 
Yerhalten der naturlich gewundenen und der gestreckten FluB- 
laufe ergeben sich wesentliche Gesichtspunkte fiir die W a h l 
d e r  E n t n a h m e s t e l le  im FluB, je  nachdem die Stauanlage 
in der geraden FluBstrecke oder in einer Krumm ung errichtet 
werden so li; ahnliches gilt auch fiir die Einmiindung des 
U. W. Kanals in den MutterfluB.

Molier gcbiihrt das Verdienst, die Wanderung der Sink- 
stoffe in FluBkriimmungen zuerst untersucht (1886) und ihre 
weitere Vertiefung durch Liiders angeregt zu haben (1925). 
Die M ittlere Isar A .-G .2 
(1920/22), A . Schoklitsch 
und H. Bulle (1926) haben 
dann unabhangig vonein- 
ander die Geschiebebe- 
wegung bei Kanaleinlaufen 
durch Modellversuche in 
einer Weise geklart, daB 
wir bei der Auswahl der 
Entnahm estelle zuverlassi- 
gere Anhaltspunkte ais 
friiher besitzen.

II. Bulle stellte bei 
Untersuchungen in FluB- 
spaltungen fest, daB das Abb. 1. Abhangigkeit der Geschiebe- 
meiste Gescliiebe in denaus und Wasserniengenverteilung
der ursprunglichen FluB- vom Entnahmewinkel.

Abb. 2 . Wehr 
Tauchwand,

1 Bei dieser knapp gehaltenen Darstellung ist nicht nur zu be- 
rucksichtigen, daB sie in eine Periode raschesten Fortschrittes fallt, 
sondern auch an den engen Rahmen eines Zeitschriftenaufsatzes ge- 
bunden ist.

bei Oberfohririg in der Isar (M.A.N.-Doppelschiitzen). a Einlauf mit 
b Werkkanal, c SpUlkanale, d Fischtreppe (Mittlere Isar A.-G.).

richtung abzweigenden Seitenarm wandert (Ss in Abb. 1). Hieraus 
ergibt sich fiir gekrunnnte FluBstrecken, daB es am zweck- 
maBigsten ist, das W erkwasser an der BogenauBenseite und zwar 
nicht hinter der Krum m ung zu entnehmen und es in tangentialer 
Richtung geradlinig weiter zu leiten. Wo eine zur Anlage der 
Entnahm estelle geeignete FluBkriinim ung fehlt, ist es nach den 
Yersuchen der Miag und von Schoklitsch zweckmaBig, die 
Einlaufschwelie schrag vorgezogen zur FluBachse zu stellen und 
in derselben Richtung fluBaufwarts noch auf eine kurze Strecke 
eine Uferm auer anzuordnen (Abb. 2).

Im  Gegensatz zu friiher ging man bei den neueren Kanal- 
kraftwerken zu der fiir die Gescliiebe- und Eisverlialtnisse 
giinstigeren und durch die vorerwahnten Modellversuche auf- 
gefundenen s c h ie fw in k e lig e n  A b z w e ig u n g  von der gerad-

1 kiinftige Abktirzung: Miag.
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lłnigen FluBrichtung iiber, die in der beim E in laiif bau werk der 
Miag gewahlten Form  —  im Gegensatz z. B . zu Olten-Gósgen 
(Aare), Mooshausen (Tller) —  noch den weiteren Vorteil kiirzerer 
Baulange hat.

II . S t a u w e r k e  u n d  W a s s e r fa s s u n g e n .
i.  F e s t e  W e h re . F iir  k le in e  S ta u h ó h e n  ist die A n

wendung fester Wehre heute nur noch auf Einzelfiille beschrankt. 
Seitdem man eingesehen hat, daB mit festen Wehren bei N . W. 
keine ausreichende Fallhohe erzielt werden kann, ohne gleich
zeitig das H. W. unzulassig hoch zu stauen, seitdem man im
Interesse der Aufrechterhaltung des naturlichen Geschiebe-
triebes und der Verhinderung der Verlandung der Wehrwaage 
die Aufhebung des W ehrstaues bei H. W. fordert und seitdem

insbesondere nicht 
nur die beweglichen 
Wehrverschliisse und 
ihre Antriebe ver- 
bessert, sondern auch 
der Hochwassernach- 
richten- und -war- 
nungsdienst an un- 
seren Fliissen aus- 
gebaut ist, hat das 
bewegliche W ehr das 
feste W ehr zuriick- 
gedrangt.

T a b e l le  I.

Anlage (FluB) Erbaut

Hóhe
des

festen
Wehres

m

Kronen-
lange

des
Ueber-

fall-
wehres

m

AbfluB-
menge
m3/sek

Muscle-Shoals Wilson- 
Wehr (Tennesee) . . . 19 18/25 28 820 26 800

Zemo-Awtschali (Kura) 1922/26 22,5 3 x 1 3 2 000
Shannon (Shannon) . . . 1925/29 10,85 76 9 5 °
Conowingo (Susąuehanna) 1926/28 30 1383 24 800
Dnjeprostroj (Dnjepr) . . 1927/32 4 2 .2 5 4 7 X !3 21 500
Bagnell-W ehr (Missouri) . 1929/31 4 5 1 5 8 4  5 8 4
St. Lawrence R iver Pow'er 

Development in Barn- 
hart Island
(St. Lawrence-FluB) . . Projekt 37 440 9  3 4 0

In Skandinavien ist das feste W ehr besonders in der Form 
des Ambursen-Wehrcs aus Eisenbeton m it beweglichen Auf- 
satzen und Grundablassen sehr haufig (vgl. z. B . Krangfors 
Norrfors).

2. B e w e g lic h e  W e h re . Im  B au von S c h iitz e n w e h r e n  
stellt das der Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg A .-G . (MAN.) 
patentierte und heute bei groBen Lichtweiten und Stauhóhen 
vorherrschende D o p p e ls c h iit z  die am weitesten fortentwickeltc 
VerschluBform dar. Sie unterscheidet sich von der friiheren 
Anordnung mit vielen und gleichbeanspruchten Riegeln zu
nachst dadurch, daB jede Schiitzentafel m it nur noch zwei ais 
Fachwerktragern ausgebildeten Hauptriegeln ausgestattet ist 
(Abb. 4). Gegenuber den friiher eng aufeinander liegenden 
Tragern sind bei der neuen B au art alle Teile gut zuganglich 
und zeichnen sich durch statisch klare Ubertragung des W asser
drucks auf den aus wenigen Rollen bestehenden Rollenwagen 
aus. Durch die Gestaltung der Schiitzentafeln, durch ent
sprechende Festsetzung der Hohen der Ober- und Untertafel und 
Austeilung der Hauptriegel wird bei jeder Tafelstellung eine
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Die grundlegenden Versuche von Rehbock fiir den Sihl- 
iiberfall in Zurich (19 16/17) haben die S c h u B w e h r e  m it Gegen- 
boden, der u. U. mit FloBfeder oder Zahnleiste ausgeriistet ist, 
gegenuber den friiher vorherrschenden Sturzwehren in den 
Vordergrund geriickt. Im  ubrigen ist neuerdings aber auch bei 
Sturzwehren die Form  des Wehrkórpers und des Sturzbettes 
durch die systematischen Versuche von Rehbock, Engels, 
Smrcek u. a. so weit geklart, daB man bei ihrem Bau nicht 
mehr wie friiher bloB auf die Nachahmung bewahrter Muster 
angewiesen ist.

In den letzten Jahren  ist das feste W ehr fiir g ro B e  S t a u 
h ó h e n  wiederholt in GroBausfiihrungen zur Anwendung ge- 
kommen, wobei meist die Regulierung durch mechanisch- 
bewegliche oder selbsttatige W ehraufsatze besorgt wird (z. B . 
L ilia  Edet). H ier einige Zahlen iiber solche schon an den Tal- 
sperrentyp grenzende Wehre mit S-fórmigem Oberfall-Riicken 
(Abb. 3):

Abb. 4.
Querschnitt der Wehranlage Donau-Kachlet (M.A.N.-Doppelschiitzen).

Abb. 3.
Querschnitt des Stauwehres der St. Lawrence River Power-Anlage.
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annahernd gleichbleibende und —  gegeniiber friiher —  wesentlich 
kleinere H ubkraft nótig (vgl. B . I. 1925 H. 24/25). Weiterhin ist 
bei der M AN.-Doppelschiitze nicht nur ein noch naheres Zu- 
sammenriicken der beiden Schtitzentafeln und daher eine weitere 
Verringerung der Pfeilerhóhe m it allen ihren Vorteilen moglich, 
sondern diese Anordnung gestattet auch die Bewegung beider

Tafeln auf einer gemeinsamen Laufschiene mit infolgedessen 
einfacher Nische.

Einen grundlegenden Fortschritt in den Baugruńdsatzen der 
Schiitzemvehre bedeutet sodann die Ausfuhrung von Licht- 
weiten, die man noch vor einigen Jahren fiir unmóglich gelialten 
hatte: H. W .. AbschluB Ladenburg (1925) m it 40 m L . W. und

Abb. 5 . Walzenwehranlage Heidelberg der Ncckar A.-G. (3 um je 0,6 m 
absenkhare Walzen je 40,0/4,1 ni).

Abb. 7 . Stauklappe auf fester Wehrscliwelle: E. W. Bad Kissingen 
40 m L.W., 0,50 m Stauhohe, erbaut 1925 von Louis Eilers.

Abb. 6 a.
WalzenwehranlageCannstattder Neckar A.-G. 
(2 absenkbare Walzen je 38,0/5,8 m, linkę 
Wehrwalze mit Wasserkastendichtung und 
Ansieht des Turbinenhauses. TeilgrundriC.

Abb. 6 b.
Walzenwehranlage Cannstatt. Rechte Wehrwalze mit Federdichtung.

8,3 m Stauhohe (M A N.) 
und Wehranlage Dórverden 
(19 3 1) mit 2 x  42 m L . W. 
und Ó.35111 Stauhohe (Abb. 9, 
Vereinigte Stahlwerke), 
w'ahrendOberfóhring(ig2o) 
bei 5,65 m Stauhohe noch
17 ,0  m L . W. hatte.

DieletżteEntwicklungs- 
stufe stellt das H a k e n -  
s c h i itz  mit gekrummtem 
tlberfallriicken dar, wie 
es beim Rheinkraftwerk 
Ryburg-Schw órstadt zur 
Ausfuhrung kom mt und 
hier bereits eingehend be- 
schrieben wurde (B. 1 . 1930, 

______ , H. 47). E s  bleibt aller
dings abzuwarten, Ob der 

■ den Oberfallboden tra- 
gende, stark  auskragende 
Fachwerkriegel des Ober- 
schtitzes den bei groBer 
Absenktiefe (in Ryburg- 
Schwórstadt bis 5 m móg- 
lich, d. i. 40%  der Stau- 
hóhe, beim Kaclilet-W ehr 
nur 25 ,5% ) beachtlichen 
lotrechten und dyna- 
mischen K raften  ebenso 
gewachsen ist, wie das 
Raum fachw erk des Ober- 
schiitzes am K achlet Wehr.

—  A uf den Wandel in der Ausbildung der Wehriiber- 
bauten kann hier nicht eingegangen werden.

Wahrend bei den siidbayerischen und schwei- 
zerischen FluBwerken die Stauanlagen iiberwiegend 
Schiitzenwęhre sind, hat man den seit mehr ais zwei 
Jahrzehnten zunehmend haufiger werdenden W a lz e n -  
w e h re n  (gunstige hydrostatische und hydrodynamische 
K ra f te wirku ngen, einseitiger Antrieb, einfache Wind- 
werke) bei den neuen und ebenfalls mustergiiltigen
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Staukraftwerken der Neckar- und Main- 
Kanalisierung und bei zahlreichen nor- 
dischen, unter besonders schwierigen 
Eisverhaltnissen stehenden Wehranlagen 
den Vorzug gegeben (Abb. 5, 6, 8 u. 1 1) . 
Die erste Verbesserung der auf der 
Wehrschwelle fest aufsitzenden Walze 
bestand darin, dafi man zur VcrgroBe- 
rung der Stauhóhe und zur vollen Aus- 
niitzung auf Verdrehen die Walze mit 
schildartigen Stauflachen ausrtistete und 
so zum aufgelósten W alzenąuerschnitt 
kam (vgl. B . 1 . 1925, H . 24/25). Trotzdem 
haftete aber dem W ąlzenwehr noch der 
fiir W asserkraftbetriebe empfindliche 
Nachteil an, daB AbfluBregelung 
und Eisabfiihrung nur durch An- 
heben des VerschluBkórpers moglich 
war. M it der V  e r s e n k  w a lz e  
gelang die Beseitigung dieses 
Mangels. D er bei ihr empfindlichste 
Punkt, die Sohlendichtung, wurde 
durch die W asserkastendichtung 
m it Federblech und durch be
sondere Form gebung des unter- 
wasserseitigen Teils der festen 
Wehrschwelle in befriedigender 
Weise gelóst (Abb.fia). Neuerdings 
ist jedoch diese Sohlendichtung 
dadurch verbessert worden, daB 
der Dichtungsdruck nicht mehr 
durch die W irkung des Obenvasser- 
drucks sondern allein durch in 
Abstanden von 2 m angeordnete 
Federn ausgeiibt wird, die in das
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Abb. 8. Kormalquerschnitt der Walze mit 0,8 111 
hoher Aufsatzklappe ftir die Wehranlagc Neckar- 

gemiind der Neckar A.-G. (33,0 m I..W.,
6,0 m Hóhe), Ausfiihrung: M.A.N.

Abb/9 . Wehranlage Dórverden. Zwei Offnungen von je 42 m und eine Offnung 
von 24 m L. W. (Ausfuhrung: Yereinigte Stahlwerke A.-G.). — Dortmunder Union).

Abb. 10 . Banddiehtung der 
Unionklappe 

(Yereinigte Stahlwerke A.-G.).

Innere derW'alze gelegt und som it jederzeitzuganglich sind (z.B . bei der 
Staustufe Grieslieim der Umkanalisierung des Untermains und der rechten 
W ehróffnuug der Staustufe Cannstatt des N eckar-Kanals (Abb. 6b).

So sehr auch die Versenkwalze den neuzeitlichen Bcstrebungen im 
Kraftwerks-W ehrbau entgegenkam: YergroBerung der Abmessungen 
von YerschluBkorpern, die zur wassersparenden Feinregelung des 
Staues, zur Abfiihrung von E is  und Schwcmmsel und zur Ver- 
ringerung der Kolkw irkung im  U. W . auch gesenkt werden konnen 
—  haften ihr aus manclicrlei Griinden doch Nachteile an, dic 
unter bestimmten Betriebsverhaltnissen nicht leicht genommen 
werden konnen. Man hat infolgedessen neuerdings bei gróBer Stauhóhe 
auf die Absenkbarkeit des eigentlichen VerschluBkórpers unter Riick- 
gewinn der unbestreitbaren Vorteilc fest aufliegender Sohlendichtung 
verzichtet und die Walze —  ahnlich wie dies friiher schon m it

-----mu-
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anderen Staukórpern geschah (Abb. 7) —  mit a b s e n k b a r e r  
A u f s a t z k la p p e  versehen, die sich z. B . beim Stauwehr 
Neckargemiind um ein torsionsfcstes Rohr ais Drehaclise bewegt, 
das geschiitzt unter der Walzenoberflache liegt (Abb. 8), wahrend 
fiir die W alzenwehranlage Neckarsteinach von den Vereinigten 
Stahlwerken A .-G . eine neuartige Stauklappe ahnlich der in 
Abb. 9 ausgefuhrt wird. Erfahrungen iiber diese viel- 
versprechenden Neuerungen liegen noch nicht vor.

Bem erkenswert ist weiterhin noch die Yerwendung kon- 
tinuierlich gelagerter Walzen, die sich bei groBer Lichtweite 
und kleiner Stauhóhe bei der Kanalisierung der Lahn (1927) 
und beim FlutgrabenabschluB in E rfu rt (1930) ais zweckmaBig 
erwiesen hat (M A N .) .

D a bekanntlich auch die bestdurchgebildeten Schleif-
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diclitungen nie vóllig dicht sind und dieser Mangel u. U. zu 
einer Yereisung und Betriebsstórung der Klappe fiiliren kann, 
so verwendet die Dortmunder Union (Vereinigte Stahl- 
werke A .-G .) an Stelle der tiblichen Schleifdichtung die 
ihr patentierte B a n d d ic h t u n g ,  bei welcher die theoretische 
Drehachse der Stauklappe in die Stauwand verlegt ist, 
so daB eine Relatiw erschiebung der Endkanten der Stau
wand des W ehrkórpers und der K lappe bei dcren Dreh- 
bewegung nicht eintritt. An Stelle der Anordnung des torsions- 
steifen Rohres in der Drehachse oder anstatt eines oberen ebenen 
Randtragers bildet diese F irm a den Randtrager der K lappe ais 
torsionssteifes Rólir aus und erzielt auf diese Weise auch bei 
groBen Abmessungen der Stauklappe eine schwingungsfreie Aus
fiihrung (Abb. 9 und 10). . (Fortsetzung folgt.)

BESONDERE BAUAUFGABEN BEIM BAU DES SCHLUCHSEE-SCHW ARZA-STOLLENS.

Yon Dipl.-Ing. Alfred Wesse.ly, Vorstandsmiłglied der Dyckerlioff & Widmami A. G.

K u r z e  C b e r s ic h t .
Der Stollen ist bemerkenswert durch seine AusmaBe: 

lichter Durchmesser 4 ,1 bis 5 m, und durch die hohen Innen- 
driicke, denen er ausgesetzt ist (43— 91 m Wassersaule). E r  
wurde bei einer Lange von rund 6200 m in der angefiihrten 
Arbeitsweise in nur 20 Monaten fertiggestellt. Verwendet 
wurden Handbohrhammer. Mittlerer effektiver Fortschritt
4,82 m. E s ergab sich eine Haufung von gleichzeitig zu bewaltigen- 
den Ausbruch- und Betonierleistungen. Die Mittel zur Be- 
w-altigung dieser Aufgaben werden angefiihrt. F iir  die Ungefahr- 
lichkeit der Abgase von Diesel-Lokomotiven wird Zahlenmaterial 
beigebracht. Vollausbruch dem Vortrieb rasch nachfolgend. 
Technische Vor- und Nachteile eines solchen Arbeitsprogramms. 
Luftleitung aus Stofflutten. Richtige seitliche Lage der Sicker- 
leitung. Fórderleistung von 2080 Wagen je  Fenster und Tag. 
Genauigkeit einer Stollenabsteckung ausgehend von Senkel- 
schniiren, die in einem Schacht herabhangen. Beschreibung 
des Betoniervorganges bei ungehindertem Verkehr. Das durch- 
gehende Gleis wird auf Gleistrager verlegt. 320 m* tagliche 
Betonmassen. Hinterspritzungen und Bewelirung des Beton- 
mantels. Yor- und Nachteile des Betonierbeginns m it der Sohle. 
Soli ein Glatten des Torkretputzes erfolgen ? Aufbringen des 
Sohlenverputzes von Hand aus. Dichtung der nassen Stellen 
m it Sika.

Die Vorbereitungen fiir den Durchschlag zum See werden 
geschildert. Aufsuchen des gesunden Felsens mit Taucher- 
glocke, nachdem vorher die Rutschgefahr durch Wegbaggern 
des leichteren Bodens gebannt worden war. Zwecks Absenkung 
des Schluchsees diirfen nur 6 m3/sec. abgeleitet werden; der 
Einbau von Absperrorganen und Energievernichtem  ist not
wendig. Anordnung der SchuBlócher beim Seedurclischlag und 
Organisierung des Abschusses. Notwendigkeit der getroffenen 
YorsichtsmaBregeln. Rutschungen, die sich bei einer See- 
absenkung herausbilden, und Leliren, die daraus gezogen werden 
konnen. Eigenartige Erscheinungen bei den Energievernichtern. 
Das Grundwasser des Seebeckens ist bei Berechnung des See- 
ablaufes und des Seeinhaltes zu beriicksichtigen.

Die Forderung des Turbinenbaues: GroBe Wassermengen 
móglichst nahe dem Beginn der Druckrohrleitung zur Verfiigung 
zu haben, fiihrt zu eigenartigen unterirdischen Bauwerken 
fiir das WasserschloB. Die Schwierigkeiten bei der Herstellung 
des ,,D om es" und ihre Uberwindung sowohl beim Ausbruch 
wic bei der Betonierung werden geschildert, und ein neues pneu- 
matisches Betonfórderverfahren wrird erwahnt.

Die Vorteile des exzentrischen Vortriebs eines Steigschachtes 
werden gezeigt. Bauausfiihrung des 80 m hohen und 11 m im 
Lichten messenden Steigschachtes.

Herstellen der Abdichtungen gegen die Fensterstollen und 
bei AnschluB an eiserne Rohre mittels Rhenabit und Rhenaplast.

Nachdem die Schluchseewerk Ąktiengesellschaft in Freiburg
i. Br., die Elektrizitats-Aktiengesellschaft vorm . W. Lahm eyer
& Co. in Frankfurt a. M. mit der Bauleitung betraut hatte, 
wurde der Dyckerhoff & Widmann A. G., Karlsruhe, die Aus
fuhrung der beiden Lose des Schluchsee-Schwarza-Stollens am

8. Februar 1929 iibertragen. Dieser Stollen bildet einen Teil des 
Schluchseewrerkes, das in Nr. 17 , Jahrgang 1930 der „B au - 
technik" vonEisenlohr besclirieben worden ist. Der Stollen beginnt 
(s. Lageplan und Langenschnitt Abb. 1 und 1)  auf K ote 887,20, 
d. i. 13  111 unter dem ungestauten Spiegel des Schluchsees, und 
endet nach einer Lange von 6146 m auf der K ote 852,56, wo er 
in die eiserne Druckrohrleitung iibergeht. D a der See spater 
auf 930 m gestaut wird, wird der Stollen unter einem statischen

Abb. 1.
Schluchseewerk 1. Teilausbau. Lageplan.

*Attiisbesg Amrigschronrf'. - #
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Innendruck von 43 m bis 77 m stehen, der sich durch die be- 
kanntcn, durch das WasserschloB auszugleichenden Schwan- 
kungen bei Stollcnende bis auf gr 111 erliohen kann. Die Uber- 
laufhdhe des oberen WasserschloBbehalters befindet sich namlich 
auf K ote 941,50 und der hochste Wasserspiegel auf Kote 943,70. 
Dieser groBe Innendruck in Verbindung m it dem ungewóhnlichen 
lichten Durchmesser von 4 ,1 m, der sich in den letzten 294 m,
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2. Arbeiten am unteren Stollenstiick wahrend der See- 
absenkung und wahrend der Fertigstellung des endgiiltigen 
Einl aufbau werkes.

3. Fertigstellung des ganzen Bauwerkes unter dem Schutz 
eines endgiiltigen Stollenabschlusses (NaBschieber), Wióder- 
aufstau des Sees bei K ote 902 oder hoher, je  nach Fort- 
schritt der Seesperrmauer.
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Abb. 2 . L&ngenschnitt.

also gerade dort, wo dic hochsten Drucke vorkommen, auf 5 111 
erweitert, macht das Bauw erk an sich schon sehr bemerkenswert.

Die Stollentrasse war bei Baubeginn an zwei Stellen schon 
aufgeschlossen, und zwar durch einen Schacht bei km  0,640 
(dem sogenannten „Trockenschacht") und durch einen Fenster- 
stollen von 298 m Lange bei km 2.538 (Lochbachfenster); Vor- 
arbeiten, die in den Jahren 1923/1924 bereits ausgefuhrt worden 
waren. Ferner hatte die Bauherrschaft an dieser und den iibrigen 
vorgesehenen Angriffsstellen Kompressoren undVentilatoren, sowie 
eine Anzahl Arbeiterunterkunfte, der Unternehmung zur Yer- 
fiigung gestellt. Aus dem Scliema (Abb. 3) sind die Einzellangen 
des Hauptstollens und der Fensterstollen ersichtlich. Das langste 
Teilstiick befindet sich zwischen Trockenschacht und Lochbach
fenster m it 1898 m, wovon allerdings schon 173 m vom Trocken- 
schieber her und 104 m voni Lochbachfenster aus aufgefahren 
waren, so daB noch 16 21 m zu durchfahren waren. Dieses an 
und fiir sich schon langste Teilstiick bot iiberdies noch dic groBten 
Schwierigkeiten dadurch, daB dort das harteste Gestein ange- 
troffen wurde, das gegen Lochbach ziemlich uiwerinittelt in 
stark W asser ftilirendes und nicht standfestes Gebirge iiberging. 
Auch fordertechnisch war dieses Stollenstiick auBerst ungiinstig, 
indem auf der einen Seite der ganze Ausbruch durch den Trockcn- 
schacht hochgefiihrt werden muBte, wahrend auf der anderen 
Seite das Lochbachfenster die groBte Lange von allen Fenstern 
aufwies, wobei durch dieses Fenster auch noch die gleichfalls 
sehr groBen Mengen der unterhalb anschlieBenden 685 m des 
insgesamt 13 17  111 langen Stiicks des Stollens zum I.angenfels- 
fenster abbefordert werden muBten. E s  war daher sehr richtig 
und vorausseliend von der Bauherrschaft, gerade an dieser 
kritischen Stelle durch fruhere Aufschlusse wichtige Yorarbeiten 
geleistet zu haben.

Das Bauprogram m  sah einen auBerordentlich kurzeń Bau- 
termin vor und teilte iiberdies die Arbeit in scharf getrennte 
Abschnitte:

i .  Y ortrieb  und nach Moglichkeit auch Ausbau des oberen 
Stollenstiickcs bis zum Lochbachfenster, Durchschlag zum 
See und Absenkung des Schluchsees.

E s  sei vorweg bemerkt, daB trotz der W etterungunst 
(strenger Winter Anfang 1929 und daher ca. 4 Wochen spaterer 
Baubeginn) und des vcrlialtnism aBig groBen Wasserzuflusses zum 
Schluchsec im nasśen Sommer 1930 (dadurch bedeutende Ver- 
zógerung der Sceabsenkung —  statt 20 Tage wurden 40 Tage 
gebraucht) das Bauw erk um 5 Monąte fruher, ais nach den Ver- 
tragsbedingungen erforderlich, dem Bauherrn zur Verfiigung ge
stellt werden konnte.

Die auBerst knappen Termine verląngten nicht nur auBerste 
Leistungen in Vortrieb, Vollausbruch und Betonierung, sondern 
diese Leistungen folgten auch nicht, wie sonst allgemcin iiblich, 
aufeinander, sie muBten vielmehr gleichzeitig bewaltigt werden.
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Abb. 3. Scheraa des Sto!Ienvortriebes von den 
einzelnen Angriffspunkten.

Auch in dieser Hinsicht und nicht nur wegen des groBen Profils 
ahnelte die ganze Arbeit daher viel mehr einem Tunnelbau ais 
einem Stollenbau. Ais in dieser Richtung charakteristisch sei 
auf die schematischen Bilder (Abb. 4) hingewiesen, aus denen 
hervorgeht, daB einmal gleichzeitig beim Fenster Lochbach 
nach zwei Orten der Sohlstollen vorgetrieben und an fiinf 
Stellen am Vollausbruch gearbeitet wurde, wahrend in einem 
anderen Falle  im Abschnitt Trockcnschieber-Lochbach nach 
Durchschlag des Sohlstollens gleichzeitig an 12  Stellen Vollaus- 
bruch Yorgcnommen, an zwei Stellen betoniert wurde, an zwei
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Stellen Sohlenaushub mit folgender Drainageverlegung und 
Reinigung in Ausfiihrung war.

Wie sich diese Arbeitsgattungen iiber den ganzen Bau in 
den einzelnen Abschnitten verteilten, mogen folgende Ziffcrn 
beispielsweise veranschaulichen:

Im  August 1929 waren gleichzeitig in Betrieb 10  Sohlstollen- 
vortriebe und 5 Yollausbriiche. Im  Februar 1930: 30 Yollaus-

briiche, 4 Stollenbetonierungen und 1 Betonhinterpressung. Im  
Mai 19 30 : 8 Vollausbruche, 2 Betonierungen, 2 Hinterpressungen; 
im August 1930: 1 Vollausbruch im Steigschacht, 4 Betonierungen,
9 Hinterpressungen, 2 Stollenbewehrungs- und 5 Torkretverputz- 
partien.

Diese riesigen Leistungen waren natiirlich aus dem vor 
Baubeginn aufgestellten Bauprogramm bekannt und die Riick- 
sichtnahme darauf war ausschlaggebend. Deshalb wurde ais 
oberster Grundsatz aufgestellt: D a s  B a u v e r fa h r e n  m uB 
zu je d e r  Z e it  e in e n  v o l l-  
s t a n d ig  u n g e h in d e r te n  V e r-  
k e h r  d u rc h  d en  S t o lle n  
e r m o g lic h e n . Nur diesem Bau- 
verfahren und den parallel ab- 
laufenden sonstigen MaBnahmen 
ist es zu verdanken, daB das 
W erk trotz der sehr bedeutenden 
Massenmehrungen (der urspriing- 
lich nur m it 3,8 m vorgesehene 
Stollendurchmesser wurde auf 
4 ,1 m vergróBert und dergleichen 
mehr) in einem Zeitraum von 
nur 20 Monaten fertiggestellt 
werden konnte.

B ei straffster Organisation 
wurden zunachst die Vortriebs- 
und Vollausbruchspartien, spater 
auch die Betonierpartien durch 
entsprechende Pramien an dem 
Fortgang der Arbeiten inter- 
essiert. E s  hat sich hierbei 
lierausgestellt, daB richtige 
Organisation, richtige Behandlung der Arbeiterschaft und 
tiichtiger Arbeitswille bei a l le n  Beteiligten mehr zu leisten 
iiństande sind ais allzuweit gehende Mechanisierung. E s wurde 
namlich ein m ittlerer Vortrieb des ca. 6 y2 m* groBen Sohlen- 
stollens von 4,82 m erreicht (das ist das tatsachliche Mittel, 
da eine Stollenlange von 6100 m von 7— 8 Angriffspunkten aus 
in 175  Arbeitstagen aufgefahren worden ist, wobei alle Erscliwer- 
nisse, wie W asserzutritt, besonders harter Granit, stellenweiser 
Einbau usw. usw., beriicksichtigt sind) und es ist zu bemerken, 
daB Spitzenleistungen von 7,50 m Vortrieb in 20 Arbeitsstunden 
ofters erreicht wurden. Yerwcndet wurden nur Handbohr- 
hammer, und zwar Flottmann Type A-Z. 16  und Type A. Z. 25, 
sowie Bóhler-Hammer Type H  62, B S  im Gewicht von 16 ,25 
und 18 kg.

D E R  B A U IN G E N IE U R  
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Gearbeitet wurde grundsatzlich nur in zwei Schichten, 
wobei allerdings wahrend des groBten Teiles der A rbeit die 
Erlaubnis zu einer zehnstundigen Arbeitsschicht, entsprechend 
der dringenden Anforderung durch die Arbeiterschaft, seitens der 
zustandigen Behórde gegeben worden war. Ais Fórderm ittel 
standen Diesel-Lokomotiven von 10  P S  zur Verfiigung, die 
Ziige von 30 Wagen anstandslos forderten. Auch dies w ar

wiederum nur dadurch móglich, 
daB auf beste Gleislage, aus 
schweren Schienen (93 mm i8kg/m ) 
gebildet, und gute Gleisunterhaltung 
gróBtes Gewicht gelegt worden ist. 
Entsprechend den vorhin erwahn- 
ten gleichzeitig in Betrieb be- 
findlichen Arbeitsstellen waren 
auBerordentlich groBe Mengen zu 
transportieren. So wurden beispiels
weise an einem einzigen Fenster- 
stollen durch Wochen hindurch 
folgende Tagesleistungen erzielt: 
Aus dem Stollen wurden gefordert 
560 Wagen mit Gebirge vollgeladen, 
hineinbefórdert 480 Wagen Beton, 
zusammen 1040 Wagen, was ein- 
schlieBlich der R iickfahrt der Leer- 

garnituren 2080 Wagen ausm aclit; hierbei muBten Stunden- 
spitzen von 240 Wagen geleistet werden.

E s  sei an dieser Stelle auch auf Abb. 5 hingewiesen, wo der 
monatliche Verbrauch ah Sprengstoffen, Zement und elelc- 
trischcm Strom  zusammengestellt ist , und woraus sich ein 
Bild der gewaltigen Arbeit ergibt. Die verwendeten Diesel-Loko- 
motiven haben allerdings eine Eigenscliaft, welche zunachst 
unangenehm wirkt, namlich den Auspuff, der nicht zur Ver- 
besserung der Stollenluft beitragt. Umfangreiche Yersuche,

welche die llersteller solcher Lokom otiven durchgefiihrt haben, 
haben aber ergeben, daB der Auspuff von Diesel-Loks weitaus 
dem viellcicht besser riechenden von Benzin-Lokomotiven vor- 
zuziehen ist. E s  fehlt namlich fast vollstandig das iiberaus 
schadliche —  geruchlose —  CO. Den vorliegenden Ergebnissen 
aus Priifstandversuchcn ist zu entnehmen, daB der CO-Gehalt 
der Abgase bei warmer Maschine selbst im Leerlauf nur 0 ,1%  
betragt. Die Ungefahrlichkeit der Diesel-Lokomotiven durfte 
somit einwandfrei nachgewiesen sein. E s  haben sich auch 
wahrend des ganzen Betriebes in dieser Hinsicht keinerlei An- 
stande oder gar Erkrankungen ergeben.

Wie schon erwahnt, muBte der Vollausbruch dem Vortrieb 
rasch folgen. Dieser unangenehmen und stark verteuernd 
wirkenden Forderung wurde dadurch nachgekommen, daB
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zwischen Yollausbruchstrecke und Yortriebsstrcckc geniigend 
Platz gelassen wurde, um dort die gesamten Schutterwagen fiir 
den Vortrieb aufstellen zu konnen. Die Luttenleitung, die durch 
keinerlei MaBnahmen vor Beschadigungen beim Yollausbruch 
hatte geschutzt werden konnen, wurde jeweils in den Vollaus- 
bruchstrecken aufgenommen und durch Tuchlutten ersetzt. 
Diese wurden vor dem SchicBen zusammengerollt und sofort 
nach dem SchieBen von Arbeitern, die mit Rauchhelmen ver- 
sehen waren, wiederum angeschlossen, so daB die Beliiftung 
sofort wiederum einsetzen konnte. Der Yollausbruch wurde 
(s. Abb. 6) wie folgt vorgenommen: Yon beiden Seiten der Yoll-

w'ird man sie dorthin legen, wo die gróBere W ahrscheinlichkeit 
des Quellenzutritts gegeben ist, also bergseitig oder entsprechend 
der Gebirgsschichtung —  ist sie nicht nur stets gut zuganglich, 
sondern sie kann auch seichter gelegt werden, weil auch an 
Stellen besonders starker Betonprofile das gleichmaBige Gefalle 
durch etwas seitliche Verschiebung gewahrt bleibt (s. Abb. 7).

Die Durchschlage erfolgten iiberall mit der gróBten Genauig- 
keit, auch beim Durchschlag zwischen NaB- und Trockenschieber 
(am 24. V I I I .  1929), was deshalb bemerkenswert ist, weil dort 
von beiden Seiten nur von den Senkelscbnuren, die in beiden 
Schachten herabhingen, ausgegangen werden konnte (beim
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Angebohrt sind die Brust und die vier VolIausbruchorte a.
In der Hauptweiche steht eine Lcergarnitur von 48 leeren Wagen. 
In den Weichen I—III je 12 leere Wagen fiir den Vollausbruch, 
in der Weiche IV  30 Leerwagen. Hiervon entfallen 6 auf Yoll
ausbruch und 24 auf Vortrieb.
Nach Abschlag der Brust und der Orte a, Schutterung des 
Brustabschlages, 24 Wagen, und Durchschlitzen der VolIausbruch- 
abschlage mit jo 6 Wagen von jeder Seite. Gleichzeitig Bohren 
an den Orten b. (Es wird also zwischen Ort a und b abgcwechselt.)

D Nach teilweiser Schutterung Ausziehen von 4S vollen Vollausbruch- 
und 12 Brustwagen mit Rangierlokomotiven bis auf Hauptweiche, 
Aufstellen der 48 Leerwagen bei den einzelnen Vollausbruchorten. Ab- 
transport des Vollzuges bis zu einer Betriebsausweiche, wo die vollen 
Wagen von der Zugslokomotive fiir die Kippe ubernommen werden.

E  Kertigschutterung, Ausziehen von w'eiteren 48 Vollausbruchs-,
12 Brustwagen wie D. Einstellen des wiedereingefahrenen Leer- 
wagens. Zustand A und B  sind wieder hergestellt, nur ist statt 
Ort a Ort b angebohrt.

Abb. 6. Schematische Darstellung der Inangriffnahme des Vollausbruches.

LeiMer Crundt/uerscttnitt

ausbrucbstclle wurden nach crfolgtem Abschieflen Wagen heran- 
geschoben und geladen, wodurch das durchgehende Gleis rasch 
wieder frei war, und die Berge yon Vortrieb und Yollausbruch 
konnten gleichzeitig zu langen Ziigen vcreinigt nach auBen 
geschafft werden. E s  war dadurch móglich, auch wahrend des 
Vollausbruchs den regelmaBigen Vortrieb, zwei Abschiisse je  
Schicht, durchzuhalten.

E s lag nahe, daran zu denken, durch Zusammendrangen 
von Vortrieb und Vollausbruch die vorgeschilderten Schwierig
keiten zu vermeiden. Da aber ein solches 
Yerfahren unbedingt einen bedeutend 
hóherenVerbrauch an Sprengmitteln ergeben 
hatte, ferner das den gewahlten Profilen 
móglichst entsprechende lctzte AusschieBen 
schwęr richtig durchzufiihren gewesen ware
—  Folgę davon iiberfliissiger Mehrausbruch 
und unnótiger Mehrbeton — , daB ferner 
die Bestimmung der anzuwendenden Ver- 
kleidungsstarke zu einer Zeit hatte vorge- 
nommen werden miissen, wo man den 
Charakter des Gebirges nicht immer schon 
richtig erkannt hatte, wurde dieser Gcdanke 
iiberhaupt nicht in Erwagung gezogen. Es 
hat sich iibrigens an manchcn Stellen ta t
sachlich herausgestellt, daB die auf Grund 
des Aufschlusses durch den Sohlstollen 
bestimmten Profile spater bei Inangriff
nahme des Vollausbruchs noch geandert werden muBten, teil
weise durch Verstarkungen, oft aber auch durch leichtere Profile.

Eine Bemerkung sei noch iiber die W ahl der Sickerleitung 
eingefiigt. E s  wird sehr oft, wahrsclieinlich nur aus Grunden 
der Sym m etrie und des schóneren Aussehens auf der Zeichnung, 
die Sickerleitung in die Stollenm itte gelegt. Hiervon sollte grund- 
satzlich Abstand genommen werden. Die Sickerleitung in der 
Mitte ist, weil unter dem Gleis liegend, schlecht instand zu 
halten und ferner ist bei der UngewiBheit, welche Verkleidungs- 
profile zur Verweńdung kommen werden, unbekannt, wie tief 
man sie eigentlich verlegen soli, sofern man nicht m it der Sicker- 
leitung in den Sohlbeton selbst hineinkomtnen will, was eine 
unliebsame Schwrachung des Querschnitts m it sich bringen wiirde. 
Wird jedoch die Sickerleitung auf die Seite gelegt —  meistens

Trockenschieber 2 Schniire in Entfernung von 2,50 m, beim 
NaBschieber in einer Entfernung von 2 m). Aber auch das 
langste Stollenstiick vom  Trockenschieber zum Lochbach, das 
nach abwarts gleichfalls nur von den Senkelschniiren die Richtung 
bekommen hatte, bedurfte nach Durchschlag der eben erwalinten 
Teilstrecke Trockenschieber/NaBschacht nur einer kleinen K or- 
rektur. In einfacher Weise wurde namlich das Oberflachen- 
polygon an beiden Punkten —  M itte NaBschieber und Mitte 
Trockenschieber —  111 den Stollen iibertragen und dadurch

Sctwerer Erundt/uerschnii
/

V> _j__

Sche/na/iscfo/' Ldngsscfimtt dt/rcfi die Sohtc 
mit nrschia&n starter Befonms/r/eil/ung

ZOm, 
__I

___________ i i i
Abb. 7 . Lage der Sickerleitung. 

a Seitliche Lage der Sickerleitung.
b Lage in Achse (wobei Sickerleitung im Auskleidungsbcton gelegen). 
c Lage in Achse unterhalb Auskleidungsbeton.

die bisher nur durch die zwei Senkelscbniirc festgelegte Richtung 
vom Trockenschieber nach abw arts berichtigt. Es ergab sich, 
daB der 630 m vom  Trockenschieber entfernte Ort eine E in 
richtung von 473 mm crforderte (das ist eine Winkelabbrechung 
von nur 2 1/2 Bogenminuten), ein Beweis, daB man sich auf 
Senkelschnurabsteckung mehr verlassen kann, ais man allgemein 
annimmt.

Die weiteren Stollendurchschlage erfolgten alle in der Zeit 
von 2 1. X . bis 2. X I .  1929, und das enge Zusammenfallen dieser 
Durchschlage beweist die Arbeitsfreude der Mannschaft.

F iir  das Betonieren waren folgende Fordcrungen gestellt 
worden, die ftir derartige Stollenabmessungen und Bean- 
spruchungen auch am Platze sind: Horizontale Arbeitsfugen 

’ muBten vermieden werden, somit muBte mit der Sohle be-
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Abb. 8. Betonierungsvorgang.

gute Betonqualitat groBtes Gewicht gelegt werden. Ais Zement 
war, was bei dcm aggressiven Charakter der Schwarz waklwasser 
verstandlich ist,-Hochofenzement vorgeschrieben. (Dic Schwarz- 
waldwasser zeichnen sich im allgemeinen durch das Vorhanden- 
sein von freier Kohlensaure aus, bei fast vollstiindigem Fchlen

Abb. 9 .

von gelosten mineralischen Bestandteilen. Der dadurch bedingte 
„K alkh ungcr" des Wassers erklart die Aggressivitat.) Das Zu- 
schlagsmaterial w-urde in Aufbereitungsanlagen aus ausgesuchtem 
Stollenmatcrial gewonnen. Diese Aufbereitungsanlagen waren 
so konstruiert, daB durch Riickfiikrung des bereits gebrochenen 
M aterials zu Hilfswalzen und Hilfssteinbrechern immer das 
richtige Verhaltnis von Sand zu Splitt zu Schotter gewahrlcistet 
wrurde. Teilweise wurde auch in der Gegend vorliandener Gruben- 
sand beigegeben. Die Betonmischung war wie folgt zusammen- 
gesetzt: 240 kg HO-Zement auf 500 1 Sand, 540 1 Kies, 350 1 
Schotter, und kam, um hóchste Festigkeiten zu erzielen, ais

jederzeit ungestorter Verkehr durch den Stollcn, erfiillen 
zu konnen, muBten dic Betonierorte iibcrbriickt werden. Der 
hierfiir gewahlte Arbeitsvorgang ist aus Abb. 8 und 9 zu ersehen. 
Das normale Stollengleis wurde in der Betonierstreckc durch 
Tragcrgleis ersetzt, das aus 4 m langen I-Tragerprofilen Nr. 20 
mit darauf befestigten leichtcn Gleisen von 70 mm Hóhe bestand. 
Die Tr&ger ihrerseits wurden auf vorhcr hergestellten Beton- 
steinen, die in hochwertigem Zemcntmórtel verlegt wurden, 
nach Richtung und Hóhe genau versetzt, so daB eirtwandfreie 
Festpunkte fiir die Betonierung gegeben waren und jedes Ein- 
messen der Stollenlehrbogen iiberflussig wrar. Die ausgeriisteten 
Teile, Gleistriiger, Lehrbogen und Schaldielcn wurden bei un- 
gestórtem Betonierbetrieb immer wieder nach vorn gebracht 
und gleich richtig versetzt. Je  Betoniergruppe waren, da der 
Beton 5 Tage lang eingeriistet blieb, 360 m Gleistrager notwendig. 
(Teilweise wurden ubrigens diese Trager spater durch entsprechend 
starkę Holztrager erganzt, um m it der gesteigerten Betonier- 
leistung Schritt halten zu konnen.) Der wóchentliche Fortschritt 
der Betonierung betrug 960 m3 feste Masse gleich im Mittel 
160 m Stollenróhre fiir eine Aufbercitungsanlage. Da gleichzeitig 
immer zwei Aufbereitungsanlagen in Betrieb waren, kamen also 
wochentlich 1920 m® fertiger Beton, gleich 320 m Stollen- 
lange, zur Vorarbeitung. Das ist eine Menge, die auch 
bei Betonierung im Freien recht anschnlich ist, die aber im Stollen- 
bau ais durchaus ungewohnlich bezeichnet werden muB.

Die fiir das Hinterspritzen des Betonmantels verbrauchte 
Zementmenge war eine —  im ubrigen allen Erwartungen ent- 
sprechende —  laufende Erprobung fiir das dichte Anliegen 
des Betons am Gebirge. E s  wurde m it 3 atii hinterspritzt.

Ycrgleichsreehnungcn und Beobachtungen haben gezeigt, 
daB diese Betonierungsart bei den erzielten Leistungen auch 
wirtschaftlich mit anderen Betonierungsvorgangen konkurrieren 
kann. Man muB sich dabei aber naturlich vor Augen halten, 
daB wahrend des- Bctonierungsvorganges, der sich je  Betonier- 
partie auf eine Lange von 100 m erstrecktc, immer der Zug- 
verkehr durchging, sei es, um Aushubmassen aus Vollausbruch, 
Naclipufferung und Sohle, aus Grabenherstellung, Reinigungs- 
arbeiten usw. herriihrend, herauszufiihren, sei es, um hinter- 
liegende Partien mit Beton oder mit Mortel zum Einspritzen 
und zum Yerputzen zu bedienen.

gonnen werden. B ei langerem Stillstand (Wochetiende) muBte 
eine durchgehende lotrechtc Fugę ausgebildet sein. Bei den 
hohen Beanspruchungen, denen der Beton ausgesetzt ist, einmal 
durch den spateren Innendruck, vorhergehend jedoch schon durch 
den starken Scheiteldruck, der durch das Hinterpresscn zwischen 
Beton und Gebirge hervorgerufen wird, muBte auf besonders

Stampfbeton zur Vcrwcndung. A uf das sorgfaltige und griind- 
liche Stampfen wurde groBtes Gewicht gelegt, so daB die erzielten 
Festigkcitswcrtc von im  M ittel 180 kg/cm2 (verlangt waren nur 
120 kg/cm2) durchaus verstandlich sind.

Um trotz der Fórderung, daB die Betonierung m it der Sohle 
zu beginnen hat, die alles beherrscliende Hauptbedingung:

Defai! Cu £

A VoIlausbruch bcendct.
B  Solile ist von Schutt gesilubert und abgcwaschcn, so daB mit dem Versctzcn 

der Unterstiitzungsteine aus Beton begonnen werden kann.
C Betonsteine sind unter dcm Gleis versetzt, Gleistrager sind eingebracht 

und die Sickerleitung ist verlegt.
D Sohle ist betoniert.
E Stellen der Widcrlagersclialung gegen die Gleistriiger und Betonieren 

his Hohe Stollenachse.
F  Gewolbeschalung gestellt und Betonieren bis zum 60 cm breiten GewólbescliluB.
G SchlieBen des 60 cm breiten SchluBstiickes in der Liingsrichtung (vor Kopi).
H Stollcn bis auf Hinterpressung und Glattstrich fertiggestellt.
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Dieser mehrfache Aufwand kann naturlich dann verringert 
werden, wenn statt Betonierungsbeginn mit der Sohle, diese ais 
letztes eingebracht wird, wobei der ZusammenschluG zwischen 
Ulmen und Sohle durch einbetonierte Eisen gegebenenfalls 
noch verstarkt werden kann. E s  wird deshalb von F a li zu F a li 
sehr zu iiberlegen sein, ob Stollendurchmesser und Innendruclt 
nicht das letztere Yerfahren, das entsprechend billiger ist, zu- 
lassen.

Zur Frage des Stollenverputzes im allgemeinen sei bemerkt, 
dafi der-m it Prefiluft aufgebrachte Verputz sicherlich praktisch 
die beste Form  der wasserdichten Ausgestaltung des Stollen- 
betons darstellt, da Versuche mit Schutzanstrichen mittels 
Bitumenemulsionen wie Orkit usw. heute noch an der Schwicrig- 
keit scheitern, dafi diese Yerfahren bei Sickerwasser nicht 
anwendbar sind. E s  ware jedoch wohl zu iiberlegen, ob der nach 
dem maschinellen Verputzauftrag vorgenoinmene Glattstrich 
von Hand, um inoglichst hohe Glatte zu erzielen, die liohen zu- 
satzlichen Herstellungskosten rechtfertigt. Der Sohlenputz 
sollte immer, wie dies auch im vorliegenden Fali geschehcn ist,
—  bei Torkretmantel naturlich nach vprherigcm Einlegen der 
Sohleneisen -—■ von Hand aus aufgebracht werden, da beim 
Torkretiercn horizontaler oder sch wach geneigter Flaclien sich 
der sch wer oder gar nicht zu entfemende Riickprall sehr unan- 
genehm bemcrkbar macht. (Dies ist auch die Ursache, daB 
beispielsweise bei den sehr stark beanspruchten Schalcndachern 
nach dem Zeiss-Dywidag-Verfahrcn die nur leicht geneigten 
Flaclien nicht mehr torkretiert werden.)

Auch beim Schluchsee-Schwarza-Stollen hat sich bei 
grofieren Sickerstellen oder konzentrierteren W asseraustritten 
aus dem Beton der Zementverputz nur mittels Yerwendung von 
S ika 4 a, aufbringen lassen. (Andere an sich gute Hilfsm ittel 
vertragen sich nicht mit Hochofenzement.) Obwohl beim Yoll- 
ausbruch der Stollen ais verlialtnisniaBig trocken anzusprechen 
war, waren doch fiir die gesamte Putzherstellung 20 000 kg 
S ika notwendig geworden. (Fortsetzung folgt.)

DER BA U EINES W A S S E R H O C H B E H A L T E R S  VO N 60 000 m3 FA SSU N G SRA U M  

FUR DIE T R IN K W A SSE R V E R SO R G U N G  VON DRESDEN.

Yon Baudirektor Schemel und Dr.-Ing. Carl, Dresden.

Im  Jah re  1928 stand einem maximalen Tageswasser- 
bedarf des Dresdner Versorgungsgebietes von etwa 140000 m3 
ein verfiigbarer Behalterraum  in Hohe von 76 000 m3 gegeniiber.
Bei der begrenzten Leistungsfahigkeit der an der E lbe g e le g e n e n  
Fassungen maclite sich daher eine erhebliche Vergrófienmg 
des Behaltcrraum es notwendig, 11111 dic Stundenspitzen und in 
begrenztem Olafie auch Tagesspitzen ausgleichen zu konnen.
M it R iicksicht auf die bestehenden Druck- und Falieitungen 
wurde die Erweiterung der bestehenden 24000 m3 fassenden 
Racknitzer Behalteranlage um 60 000 m3 Fassungsraum  be- 
schlossen.
A. E in f lu B  d e r  U n t e r g r u n d  v e r h a l t n i s s e  a u f  d ie  B e h a lte r -  

a u s b i ld u n g  u n d  d en  B a u v o r g a n g .
Das fiir den Bau  verfiigbare Gclande ist ein von Siidwesten 

nach Nordosten fallender Hang, eine der alten Elbterrassen.
An Hand von Bohrungen und Schiirfungen ergab sich, dafi die 
Bodenschichten, in der Hauptsache der Oberflachenneigung 
folgend, von Siidwesten nach Nordosten fallen. Die Schichten- 
folge ist im allgemeinen Mutterboden, Lehm  und Letten. In 
der durch den bereits vorhandencn Belialter bedingten Hóhenlage 
des neuen Behalters wurde auf der Bauwcrkssohle im siidwest- 
lichen Teil Letten angetroffen, an welchen sich m it Lehm  durch- 
setzter Letten anschlofi. In  der siidóstlichen E cke -wurde blau- 
grauer Ton gefunden, neben welchem eine kleine Schwemmsand- 
linse in das Baugelande hereinragt. A uf der restlichen Bauwerks- 
sohle steht Lehm  an, der im Siidosten andere Eigenschaften 
zeigt ais auf den iibrigen Fliichen, wie spatere Untersuchungen 
auswiesen. (Abb. 1.)

Nach dem urspriinglicben Plan waren 4 Behalterkammern 
vorgeselien, davon 3 mit einer Grundflache von 60 X  60 m, 
2 mit einer solchen vori 40 x  80 m. Die lichte Hohe der ICtóimern 
sollte im M ittel 5,30 111 betragen, entsprechend einem 
hóchsten W asserstand yon 5 m. Sowohl Sohle ais auch 
Decke waren 
ais biegungs
feste P latte in 
Pilz-Konstruk- 
tion vorgese- 
hen m it einem 
Saułenabstand 
von4,i 1 m. Die 

Berechnung 
der Konstruk- 
tionen erfolgte 
auf Grund des 
M arkus’schen 

Yerfahrens ais 
2 Scharen

sich kreuzender Ralunen m it Zwischenstiitzen auf elastischer 
Unterlage. Der statischen Berechnung lagen zu Grunde: Eigen- 
gewicht, 5 m Wassersaule, 1 m Uberschiittung, 0 ,0 15 atm N utz
last auf der Decke, was eine Bodenpressung von insgesamt 
0,8 at verursachte, sowie ein Auftrieb von 0,5 m. Die Aufienwande 
wurden auf einseitigen W asserdruck bzw. einseitigen Erddruck 
gerechnet. Die Zwischenwande der Behalter waren ais durch 
eine Fugę getrennte Doppelwande ausgebildet. Sie wurden auf

N

I . I 1 I I I I I ! I I
0 10 20 30 W SO 60 TO SO 30 NOn

Abb. 1. Bodenarten der Bauwcrkssohle.

In der normalen Stollenstrecke konnte auf besondere 
Eisenarmierung verzichtet werden. Nur gcwisse, stark nasse 
oder starker driickende Stellen erhielten einen inneren, 7 cni 
stark armierten Torkretmantel, wie ihn Abb. 10  zeigt.

Abb. 10.

Erwahnenswert erscheint noch der Arbeitsaufwand, den 
beim Druckstollenbau der verlangte Betonierbeginn m it der 
Sohle erfordert. B ei dem gcwahlten Ausfiihrungsvorgang mufite 
nicht nur die Sohle nach dcm Vortrieb des Sohlstollens, nach 
dem Vollausbruch und vor der Betonauskleidung geraumt 
und gesaubert werden, sondern eine nochmaligc Reinigung war 
nach dem Hinterpressen, nach dem Kalottenverputz und endlich 
nach dem Solilverputz, ais allgemeine Stollenreinigung, notig.
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einseitigen W asserdruck gerechnet. Samtliche Behalter sind 
umhtillt von einer zusammenhangenden doppelten Bitumen- 
isolierung mit zweifacher Filzpappenlage zum Schutze gegen 
AuBenwasser. Unter der Sohlenisolierung war. ein io  cm 
starker Unterbeton vorgesehen. Siidlich der Behalteranlagen, 
auf der Bergseite, sollte eine Sickerleitung von 300 mm 0 , 
welche bis unter die Hohe der Behaltersohle niedergebracht 
werden sollte, wahrend der Bauarbeiten eine trockene Baugrube 
schaffen, auBerdem gróBeren ais den in Rechnung gestellten 
Auftrieb unter den Behaltern vermeiden. {Abb. 2.)

N

Abb. 2 . Lageplan der Bchalteranlage.

Die aus Abb. 1 ersichtlichen uriterschiedlichen Bodenver- 
haltnisse sowie die an der alten Bchalteranlage, einer Stampf- 
betonkonstruktion, gemachten Erfahrungen —  es sind bei 
letzterer auch Rissebildungen aufgetreten, welche in der Haupt- 
sache auf unglcichmaBige Setzungen zuriickgefiihrt werden 
miissen —  lieBen es angezcigt erscheinen, den Sicherungen gegen 
solche Setzungen besondere Beachtung zu schenken. Yorkom m- 
nisse wahrend der Aushubarbeiten —  der 
Lchmboden zeigte infolge langerer dynamischer 
Beanspruchung durch den auf Raupen laufen
den Lóffelbagger sowie unter den Schwellen 
der Gleise ein stark plastisches Verhalten —  
gaben den AnlaB zu eingehenden Boden- 
belastungsversuchen. A uf dem freigelegten 
Behalterplanum wurden mit stark bcw-ehrten 
ąuadratischen Eisenbetonplatten von 80 cm 
Kantenlange Belastungsversuche durchgefiilirt.
AuBerdem wurden Proben der anstehenden 
Boden in der Versuchsanstalt fiir Wasserbau 
und Schiffbau in Berlin untersucht.

Die quadratischen Eisenbetonplatten 
wurden entweder unmittelbar auf den zu priifen- 
den Boden aufgesetzt oder auf eine 20 bzw. 50 cm 
starkę, in Lagen von 10  cm eingestampfte Kics- 
schicht. D ieKiesschicht bestand aus natiirlichem 
gebrochenen Syenitgrus, welcher gegeniiber FluBkies eine relativ 
hohe Schubfestigkeit aufweist, die durch starken Lehm gehalt 
noch verbessert wird. Diese Unterlage wurde in Hinsicht auf 
eine eyentuell durchzufiihrende Griindung eingebracht. Die Be- 
lastung der Platten erfolgte m it Bleibarren, auf dereń gleich- 
maflige Verteilung gróBter W ert gelegt wurde. Die Setzungen 
wurden bei 2 Laststufen, 1,0  und 2,0 at Bodenpressung, beobach- 
tet. Die Weiterbelastung der P latte  nach Erreichung der I. Last- 
Stufe von 1,0  at erfolgte erst, nachdem keine weiteren Boden- 
setzungen festgestellt werden konnten. Die Beobachtung der 
Setzungen erfolgte mittels Nivellierinstrument an Bolzen, 
welche bei Herstellung der P latte mit einbetoniert worden w7aren. 
Eiuseitige Setzungen der Platten wurden nur in ganz verschwin-

D E R  B A U IN G E N IE U R  
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dendem MaBe beobachtet. E s  sind deshalb in Abb. 3 lediglich 
die arithmetischen M ittel der beobachteten W erte an jeder 
P latte fiir die einzelnen Laststufen angegeben worden. Unter 
der A uflast von 1 kg/cm2 zeigen die Setzungen der P latte  1 
(keine Kiesunterlage) sehr hohe W erte. Der Vergleich der Setzun
gen der P latte  2 und 5, welche eine Kiesunterlage von 20 bzw. 
50 cm Hohe haben, zeigt den wesentlichen EinfluB der Hohe 
des Zwischenmittels. Das gleiche weist ein Vergleich der E r 
gebnisse an Platte 1 und 3 aus. Die wichtigste Beobachtung 
war das Vcrhalten der verschiedenen Bodenarten unter gleichen

Bedingungen bei gleicher Laststufe. 
Die P latten  3, 4, 5 zeigen, daB bei 
50 cm Kiesunterlage die Setzungen 
infolge 1,0  a t Bodendruck zwischen 
5 bis 8 mm schwanken. Die 
Setzungen der verschicdenen unter 
dem Bauw erk auftretenden Boden 
stcllten sieh som it ais ungleich- 
maBig heraus.

Die voneinander abweichenden 
SetzmaBe zeigen zunachst, daB die 
untersuchten Boden verschiedenes 
Verhalten im belasteten Zustande 
aufweisen.W assergchalt undW asser- 
durchlassigkcit der Boden sind 
von wesentlicher Bedeutung fiir die 
Grófle des SetzmaBes. Der an der 
Bodenfuge vorhandene Druck kann 
bei dem einen Boden bereits 
starken W asseraustritt bedingen, 
womit dann auch ein starkes 
Setzen desselben verbunden ist, 

wahrend der andere Boden erst bei hohen Drucken sein Wasser 
abgibt. Die bei den Versuchen mit den Eisenbetonplatten 2 bis 5 
erzielten Driicke an der Bodenfuge entsprechen nur solchen, 
die im Anfange, etwa wahrend Errichtung der Eisenbeton- 
konstruktion, vorhanden sind. Sie geben infolgedessen noch kein 
B ild  von dem endgiiltigen SetzmaB der verschiedenen Boden, 
vor allem auch nicht von ihren relativen Unterschieden in dieser

Beziehung. Infolgedessen war es durchaus moglich, daB in 
W irklichkeit die endgiiltigen Resultate von den Probere- 
sultaten abweichende Werte erreichen konnten. E s  stand 
lediglich die Tatsache fest, daB wahrend des Bauvorganges 
unglcichmaBige Setzungen auftreten wurden. Der Grund dafiir, 
daB bei den Versuchen die unter dem Bam verk auftretenden 
Bodenpressungen nicht erzielt werden konnten, ist in der 
Ausbildung des Erdstiitzkórpers unter der gedriickten Flachę zu 
suchen. (Abb. 4.) Durch den kegelfórmigen Stiitzkórper ist 
nach Kiigler bis zu einer Tiefe unter der belasteten Flachę gleich 
dcm l% fach en  der Plattenbreite eine Abnahme des gróBten 
Druckes in Plattenm itte um etwa 80% erfolgt. Bei der benutzten 
P latte  von 80 cm Kantenlange geht die Druckwirkung infolge-
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Abb. 3 . Ergebnisse der Probebelastungen der Bausohle.
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Abb. 4.
Ausbildung des Erdstutzkorpers.

dessen praktisch nur bis zu 1,20  m Tiefe, wobei noch zu beriick- 
sichtigen ist, daB z. B . die 50 cm starkę schubfeste Kiesschicht 
die spezifischen Pressungen bereits so reduziert hat, daB der 
zu belastende gewachsene Boden bei 1,0  at Belastung der P latte

nur einem Druck von 0,08 at 
ausgesetzt ist. In 1,20  m 
Tiefe hat der mittlere Druck 
bereits bis zu 0,02 at abge- 
nommen, womit praktisch 
eine Zusammenpressung des 
Bodens nicht mehr verbunden 
ist. B ei einem Behalter von 
40 X 40 m Grundflache (Ab- 
messung der spater ausge- 
fiihrten mittleren Kammern) 

wird theoretisch der Druck dagegen in entsprechender Weise 
erst in einer Tiefe von etwa 60 m  abnehmen. An Unterkante 
Kiesschicht betragen die mittleren Pressungen noch 90% der 
Belastung. Die Setzungen infolge der Behalterauflast muBten 
demnach wesentlich groBer sein ais die bei den Belastungs- 
versuchen m it den Platten 3, 4, 5 ermittelten Werte. Die 
Setzungsresultate der P latte 1 kommen den spater tatsachlich 
aufgetretenen Setzungen infolgedessen am nachsten.

A uf das SetzmaB hatten EinfluB weiterhin die Machtigkeit 
der anstehenden Schichten, unter denen solche mit anderer 
Prefibarkeit liegen. Durch die Entlastung des Bodens infolge 
Abgrabung der dariiber anstehenden Schichten kann ein Auf- 
atmen desselben stattfinden, welches relativ hohe Anfangs- 
setzungen des Bauwerks bedingt. Die Yorbelastung der Bau- 
werkssohle durch uberlagernde Massen beeinfluBt also das Setz
maB. Diese Vorbelastungen schwankten bei der Hanglage des 
Behalters zwischen o und rund 1,8 at, entsprechend der abge- 
tragenen Bodenschicht von o— 9 m Hóhenunterschied. Die 
Móglichkeit der Druckauswirkung im Boden, welche, wie schon 
geschildert, m it W asserabgabe verbunden ist, war auBerdem 
bedeutungsvoll fiir die GróBe der auftretenden Setzungen.

Die Bodenbelastungsversuche wurden in der Versuchs- 
anstalt fur Wasserbau und Schiffbau, Berlin, folgendermaBen 
durchgefiihrt:

Die Bodenprobe wurde unter móglichster W ahrung ihres 
natiirlichen Gefiiges in einen Zylinder eingebracht, in welchem 
sie einem allmahlich bis auf 2 at steigenden Druck ausgesetzt 
wurde. Abb. 5 und 6 geben die Setzungskurven sowie die 
W asserabgabekurven wieder. Die Ergebnisse bestatigen dic 
Resultate der Druckversuche m it den Eisenbetonplatten. 
W eiterhin zeigen sie aber, daB die zwei Lehm arten unter- 
schiedliche Setzungen aufweisen. Nach den Ergebnissen der 
Versuchsanstalt sind von 0,2 at Druck ab die SetzmaBe fiir die 
untersuchten Boden ziemlich gleich. Die benutzte Apparatur gibt

ProbeZb

von 0,5 at ab gleichmaBige Setzungen unter der Bauwerkslast 
zu erzielen, war fiir die weiteren Mafinahmen von auBerordent- 
licher Wichtigkeit, da nur die ungleichmaBigen Setzungen das 
Bauw erk in seiner Dichtigkeit gefahrden konnten. Wenn also 
die hauptsachlichen ungleichmaBigen Setzungen unterhalb dieser 
Laststufe auftraten und durch geeignete MaBnahmen unschadlich 
gemacht wurden, so war m it einer zu Undichtigkeiten fiihrenden 
Beanspruchung des Bauwerkes nicht mehr zu rechnen.

Die naheliegendste MaBnahme zum Ausgleich der ungleich
maBigen Setzungen ist die Vorbelastung des Bauwerkes bei 
offenen, relativ dient liegenden Arbeitsfugen. Diese Móglichkeit 
wurde in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht eingehend 
untersucht.

Folgende MaBnahmen wurden schlieBlich ergriffen:
1 . Die einzelnen Kammern wurden unter Beriicksichtigung 

der Bodenverlialtnisse jeweils durch eine weitere Doppelwand 
U

lentrennbniert

WaH.Abtoufkanmer
L

usff. Zuloufkaminer 
—1__ i

20 30 SO 60 60 36 mn
Abb. 7. Endgiiltige Aufteilung der Kammern.

0 1 2 3 1 5 6 7 B 3 HJ-n
Abb. 8. Schnitt durch den Behalter.

unterteilt. Dadurch wurde erreicht, daB die 
einzelnen acht Behalterkammern, soweit 
praktisch erreichbar, auf Boden von 
gleichmaBiger Setzbarkeit stehen. Abb. 7.)

2. Unter dem Unterbeton wurde auf der 
gesamten Bauwerkssohle eine Kiesgriindung 
von 0,20 m Starkę eingebracht. (Abb. 8.) E s 
wurde dazu das bereits bei den Belastungs- 
versuchen verwandte schubfeste Materiał, 
bestehend aus Syenitgrus, oder gleich- 
wertiges M ateriał vtrw andt. Durch die 

~~2quI Kiesgriindung wurde eine gleichmaBige
Bodendruck Druckverteilung erzielt und ein gewisser

Probe i Letten, Probe 2 a u. b l.chm, P ro b e3  sandiger Lehm Druckausgleich in den Teilen des Unter-
Abb. 6. Wasserabgabekurven. grundes angestrebt, wo die neu liinzuge-

kommenen Doppelwande der Boden-
aber genaue W erte m it Sicherheit erst von 0,5 at ab. E rst trennungslinie nicht genau folgen. Durch das Einwalzen der
oberhalb dieses Lastpunktes konnte die GleichmaBigkeit der 1. Kieslage erfolgt auBerdem eine Magerung und damit Ver-
Setzungen mit Sicherheit angenommen werden. Die GewiBheit, steifung der obersten Bodenschicht.

Bodendruck
Probe 1 L etten , Probe 2 a u . b  Lehm , Probe 3  sandiger Lehm  

Abb. 5. Setzungskurven.
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3. Unter den Auflen- und Zwischenwanden wurden Beton- 
oder Eisenbetonbankette angeordnet, welche dic hohen Kanten- 
pressungen auf den mittleren Pressungswert herabmindern und 
auflerdem ein seitliches Auspressen des Bodens unter der Behalter- 
auflast vermeiden sollen.

4. Ein System  von 200 mm 1. W. Drainageleitungen um 
und unter der Behalteranlage dient zur Ableitung des bei der 
ersten Belastung aus dem Boden ausgepreflten oder sonst irgend- 
wie austretenden Wassers.

5. Wahrend der Freilegung der Bauwerkssolile wurde eine 
Durclifeuchtung der letzteren durch umfangreiclie MaBnahmen, 
schnelle Oberflachenwasserableitung usw., vermieden, da die 
W asseraufnahme ungfinstig auf die Tragfahigkeit des Bodens 
wirken konnte.

6. Durch die nunmehr gegebene Moglichkeit verschieden 
groBer Setzungen der einzelnen Kanimern gegeneinander konnte 
eine Beanspruchung der die ganze Anlage umhiillenden Isolie- 
rungsliaut eintreten, welcher diese nicht gewachsen war. Da 
die Isolierung nur Sinn ais Schutz gegen AuBenwasser hat, 
wenn ihre Unverletzlichkeit garantiert ist, wurden an den Fugen 
zwischen den einzelnen Behalterkam m ern in die Isolierung 
Bleiwellen eingefiigt, welche die auftretenden Dehnungen auf- 
nehmen konnen.

7. Da durch die Karaniem  3, 4 und 5, 6 die 1000 mm 1. W. 
Zuleitungen verlaufen, machte sich an der neuen Trennwand 
eine besondere Konstruktion erforderlicli, um bei ungleich- 
maBigen Setzungen der Kanimern gegeneinander ein AbreiBen 
der Leitungen zu vermeiden. E s  wurden deshalb an den Durch- 
fiihrungsstellen kleine Rohrkammern vorgesehen, innerhalb 
deren die Rohrleitung aus einem Kupferrohr bestand, das in der 
Lage ist, gewisse Verbiegungen aufzunęhmen. Die Dichtigkeit 
der Rohreinbindungen in die Belialterwande wurde durch 
Verstarkung derselben an der Einspannstclle gesichert. (Abb. 9.) 
Die Einfuhrung der Rohrleitung in die Zu- und Ablaufkammern 
wurde nicht besonders gesichert, da die verwandten Stahlrobre 
die dort moglichen geringen Biegungsspanmmgen aufzunehmen 
imstande sind. Die Aufbauten an den Schieberkammem, 
welche konstruktiv m it den Belialtern in Yerbindung stehen, 
sind so ausgebildet, daB sie unabhangig von den Schieberkammem 
Bewegungen ausfiihren kónnen.

Zuleiłung

8. Trotz der getfoffenen MaBnahmen kónnen noch gewisse 
Biegungsbeanspruchungen der einzelnen Behalterkam m ern auf
treten. Um auch hierbei die Dichtigkeit derselben zu garantieren, 
wurde an Stelle des urspriinglich vorgesehenen Handputzes des 
Behalterinneren Torkret-Putz gewalilt. MaBgeblich fiir diesen 
EntschluB waren die Untersuchungen des Materialpriifungs- 
Am tes der Technischen Hochschule Dresden an auf der Baustelle 
hergestellten Putzproben, welche einwandfrei nachwiesen, daB 
der Torkret-Putz gróBere Zugfestigkeit ais der Handputz aufweist.

Die Ergebnisse der vermessungstechnischen Beobachtungen 
vor, wahrend und nach der Behalterfiillung, welche die Aus- 
wirkung der Belastung auf den Untergrund und den Erfolg  der 
getroffenen MaBnahmen widerspiegeln, seien kurz mitgeteilt.

Die Gesam tlast von 0,8 at setzt sich wie folgt zusammen: 
Eigengewicht des Bauwerkes . . . .  0 ,12  at
Deekeniiberschiittung von 1 m Hóhe

V e rk e h rs la s t ................................................ 0 ,18  ,,
W asserlast von 5 m H ó h e .......................... 0,50 ,,

insgesamt 0,80 at

Nach den friiher angestellten Betrachtungen konnte die 
Grenze von 0,5 at, unterhąlb welcher die ungleichmaBigen 
Setzungen des Bodens auftreten muBten, eventuell unterschritten 
werden. Sicherheitshalber wurde bei der Probefiillung der B e
halter diese Grenze aber ais maBgeblich in Rechnung gestellt. 
Letztere wurde erst durch Fiillung der Behalter auf 2 m Wasser- 
stand erreicht, weshalb besondere Yorsich tsmaBnalimen bei 
dieser ersten Probefiillung getroffen wurden. GemaB dem 
Fiillprogramm wurde der Behalter zunachst auf 2,5 111 Wasser- 
stand, entsprechend 0,55 at Bodenbelastung, gefiillt bei taglicher 
W asserstandssteigerung yon etwa 33 cm. Dieser statische 
Druck des Behalters wurde 12  Tage beibehalten, dann wurden die 
Kammern innerhalb von zwei Tagen entleert. SchlieBlich wurde 
innerhalb von 6 Tagen der Wasserstand von 5 111 hergestellt.

0 10 20 30 10 50 10 70 so so mm 
Abb. 10 . Setzungen infolge Behalterfiillung.

Wahrend dieser verschiedenen Belastungszustiinde wurden 
laufend Festpunkte auf der Behalterdecke, die in die Eisenbeton- 
konstruktion eingelassen waren, auf ihre Bewegung beobachtet.

In  Abb. 10 ' sind die Setzungen unter dem EinfluB der 
Behalterfiillung auf 5 m W asserstand eingetragen. Hier zeigt 
sich, daB die Behalter auf Lelimboden und auf dem blauen Ton 
geringere Setzungen aufweisen ais diejenigen auf Lettenboden. 
Die Randpunkte zeigen geringere Setzungen ais die an den 
mittleren Trennwanden liegenden Punkte. SchlieBlich weisen 
die naclitraglich angebrachten MeBpunkte in den Mittelfeldern 
der einzelnen Behalter gróBere Setzungen auf ais die zugehórigen 
Randpunkte. A uf diese ̂  Weise wurden die Setzungskurven 
fiir alle Punkte der Behalterkammern aufgetragen, aus denen 
die GleichmaBigkeit der Setzungen fiir alle Punkte folgt. Aus den 
5 Kurven ist ais arithnietisches M ittel eine Gesam tkurve fiir die 
ganze Kam m er zusammengestellt. Die 8 M ittelkurven, ent
sprechend den S Behalterkammern, sind in Abb. 1 r aufgetragen. 
Aus ihnen geht hervor, daB unter dem EinfluB der Behalter- 
iiberschiittimg und der Behalteranfiillung auf 2,5 m und
5 m Wasserstand die Behalter 7 und 8, welche auf blauem Ton 
und Lehm  stehen, sowie die Behalter 2, 4, 6, die auf Lehm 
errichtet sind, geringere Setzungen innerhalb der meBtechnischen 
Beobachtungsperiode zeigen ais die Behalter 1, 3, 5, wrelche 
auf Letten und sandhaltigem Lehm liegen.

Bei der Betrachtung der gemessenen Setzungen ist weiter 
zu beriicksichtigen, daB die siidlich der Behalteranlage bis unter 
Behaltersohle niedergebrachte Sickerleitung den Grundwasser- 
stand unter den Behaltern absenkte, wob6i der Siidteil der 
Anlage einen gróBeren und schnelleren Wasserabzug zu ver- 
zeichnen hatte ais der nórdliche Bereich. Die Folgę war, daB
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Abb. 11. Mittlere Setzungskurven der S Behalterkammern.

die siidlichen Randpunkte der Behaiter i, 3, 5, 7 relativ hohe 
Setzungen aufweisen konnten.

Die zwangslaufigen Mangel der Yersuchsanordnung bei den 
Bodendruck\intersuchungen, auf die schon friiher hingewiesen 
wurde, haben demnach bedingt, daB dic bei den Untersuchungen 
erm ittelten Neigungen der Setzungskuryen nicht genau den 
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechen. Die an und fiir sich 
nahe beieinanderliegenden Neigungswerte der Setzungskuryen 
haben dadurch in W irklichkeit eine Umkehrung erfahren. Die 
gesamten Voruntersucliungen haben aber doch dazu gefiihrt, 
daB das voraussichtliche Verhalten der yersćhiedenen Boden- 
arten unter der Bau werksauf last bekannt war und die erforder- 
lichen Maflnahmen zur Erzieliirig eines dichten Behalters er- 
griffen werden konnten. Geringfiigige Anderungen des tat
sachlichen Setzungsbildes gegeniiber dem erwarteten spielen 
dabei keine Rolle. Die getroffenen MaBnahmen haben sich 
nacli den neuerlichen Feststellungen durchaus bewahrt. Der 
seit mehreren Monaten in Betrieb befindliche Behśilter ist dicht.

B . D ie  D u r c h b i ld u n g  d e r  B e h a l t e r a n la g e  m it  R iic k -  
s ic h t  a u f  d en  B e t r ie b .

Dic Zu- und Ableitung des Wassers erfolgt jeweils fiir vier 
Iiam m ern gemeinsam durch eine 1000 mm 1. W. spiralarmierte 
Eisenbetonrohrleitung, welche von einer 1500 :nm 1. W . Eisen- 
betonhauptrohrleitung abzweigt. (Abb. 2.) Der Bau der 
1500 und der 1000 mm 1. W. Leitungen stellt die erstmalige 
Verwendung von Eisenbetonrohren mit solchen Durchmessern 
bei den Dresdner Wasserwerken dar. Die Rohre bestehen aus 
einem inneren Stahlmantel, der mit einer inneren und auBeren 
armierten Betonumhiillung versehen ist, wobei der innere 
Betonm antel im Schleuderverfahren eingebracht wurde. (System 
Dywidag.)

Die Verteilung des W assers nach den einzelnen Behalter- 
kammern erfolgt in den Zu- und Ablaufkamm ern. Innerhalb 
der Schiebcrkammern besteht die Rolirleitung aus Stahlrohr. 
In den Ablaufkammern untertcilt sich die 1000 mm 1. W . Zu- 
und Ableitung in die weiter 1000 m 1. W. Ableitung und in zwei 
800 mm 1. W. Ableitungen. Neben den iiblichen Sichcrungen 
durch Scliieber und Riickschlagklappen in den Zu- und Ablei
tungen, wobei die Riickschlagklappen wegen der groBen Dimen- 
sionen Gruppenanordnung der Klappen aufweisen, ist in die 
1000 mm 1. W. Zu- und Ableitungen je  eine Drosselklappe ais 
Rohrbruchsicherung eingebaut. Dieselbe kann mittels elektrischer 
Fernsteuerung binnen einiger Sekunden geschlossen werden.

Die 1000 mm 1. W . Zuleitung fiihrt durch zwei Behalter- 
kam m em  nach den Zulaufkammern. Innerhalb der Behalter- 
kammern ist die Leitung in spiralarmierten Eisenbetonrohren, 
jedoch ohne Stahlmantel, ausgebildet. Der Stahlmantel konnte 
bei dem niedrigen Druck, m ax. 0,5 at, entbehrt werden. Die 
Zulaufkammern sind bereits jetzt so bemessen, daB eine spatere 
Zuleitung von Talsperrenwasser und unabhangig davon von 
einer gesonderten Yorspeicheranlage erfolgen kann. Aus-

sparungen in der Bewehrung der Behalterwande sind fiir die 
erforderlichen Durchfiihrungen schon jetzt yorgesehen.

In den Behaltern sind Leitwande yorgesehen, welche das 
Wasser vom Zu- nach dem Ablauf fiihreii sollen. Die Leitwande 
yerhindern ein Stehenbleiben des W assers in toten Winkeln, 
sorgen also fiir standig gleichmafiige Erneuerung des Behalter- 
inhalte.

A n den Zulaufkammern befinden sich innerhalb der Be- 
halter Oberlaufrinnen, welche durch 1000 mm 1. W. Eisen- 
betonrohrleitungen m it einer Schleuse gleichen Durchmessers, 
die in Yerbindung m it der siidlichen Sickerleitung gebaut wurde, 
yerbunden sind.

Der Ausbau der elektrischen Fernsteuerungen der Schieber- 
und Drosselklappen ist noch im Gange. Zur Fernineldung der 
W asserstande des Behalters sind zwei Aegir-Pegel nach dem 
System  der Fa . Bloch, Dresden, eingebaut.

A uf die Erzielung einer guten Beltiftung der Behaiter 
wurde groBer ' W ert gelegt. Sic erfolgt durch besondere Luft- 
kammern in den Zu- und Ablaufkammern. Durch die Trennung 
der eigentlichen Schiebcrkammern yon der Luftkam m er soli 
die lastige Eisbildung in der ersteren im W inter verhindert werden. 
Das Prinzip einzelner Beliiftungskappen w ar von yornherein 
fallengelassen, da dieselben dio Decken isolierung yielfach 
durchbrochen hatten, womit zahlreiche Gefahrenpunkte fiir den 
AbschluB des AuBenwassers enstanden waren. Auflerdem er- 
fordern die zahlreichen Kappen dauernde Kontrolle. Sie konnen 
auch yon unberufener Seite her zur Verschmutzung des Behalter- 
wassers miBbraucht werden.

C. D ie  D u r c h f i ih r u n g  d e r  B a u a r b e i t e n .

Y or Inangriffnahm e der Arbeiten auf dem Behaltergelande 
war die 300 mm l.W . Sickerleitung, welche siidlich des Behalters 
yorgesehen war, weitgehendst vorzutreiben, da sie u. a. die 
Aufgabe hatte, wahrend der Bauarbeiten fiir eine trockenc 
Baugrube zu sorgen.

Die Sickerleitung crstreckt sich projektgemaB siidlich 
der neuen und alten Behalteranlage, sie entwassert in das stadtische 
Schleusennetz. Teilweise zusammen mit ihr in gemeinsamer 
Baugrube wurde eine 1000 mm 1. W . Schleuse, bestehend aus 
spiralarmierten Eisenbetonrohren, gebaut, welche das Ober- 
laufwasser des Behalters dem stadtischen Schleusennetz zufiihrt. 
Die Ausbildung der Schleuse und der Sickerleitung ist aus 
beifolgender Abb. 12  zu entnehmen.

Der schnellen Baudurchfiihrung stellten sich der harte 
W inter 1928/29 sowie das Anschneiden einer Triebsandschicht 
in der MoreaustraBe vor Behaiter 5 und 7 entgegen. Letzteres 
Hindernis. wurde unter Beobachtung groBter VorsichtsmaB- 
regeln durch Entwasserung der Triebsandschicht iiberwunden. 
Die Baugrube der Schleuse muBte deshalb bei 1 , 10  m Breite 
bis zu 1 1  m vertieft und fiir die Triebsandstrecke. eine neue 
Ableitung des Wassers angelegt werden. Trotz mehrfacher Hinter- 
spiilung der Grabenausschalung innerhalb der 2 m starken
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Abb. 12. t)bcrlaufschleuse und 
Sickerleitung in der Moreaustr.

Triebsandschicht konnten die 
Arbeiten planmaBig durchgefiihrt 
werden.

Dic Sickerleitung zieht das 
Bergwasser restlos ab. Sie war 
fiir die schnelle Durchfiihrung 
der Arbeiten auf dem Behiiltcr- 
planum von groBer Bedeutung, 
wio die weiteren Ausfiihrungen 
zeigen.

Die Baustelleneinrichtung 
fiir den Behalterbau stieB auf 
sehr beschrankte Platzverhalt- 
nisse, welche noch nachtraglich 
dadurcli erschwert wurden, daB 
der Schleusen- und Sicker- 
leitungsbau nicht zum AbschluB 
kam, ehe die Behalterbauar- 
beiten begannen.

Bei dem Bchiilteraushub 
fielen etwa 8o ooo m3 Massen 
an, wovon 48 000 m3 zur An- 
schiittung von Terrassen nórdlich 
des Behalters verwandt wurden; 
weitere 32 000 m3 wurden auf

diesen neu geschiitteten Terrassen zwiscliengelagert, um zur 
An- und Uberschiittung der fertiggestellten Betonkonstruk- 
tionen zu dienen.

Zur Gewinnung der Bodenmassen wurde ein Lóffelbagger mit 
einer Durchschnittsleistung von 1000 m3 in 24 Stunden Arbeits- 
zcit verwandt. Der Bagger konnte den Aushub durchweg mit 
einem Sclm itt bis auf Bauwerkssohle bewaltigen.

Die Feinplanie der Bauwerkssohle erfolgte mit einem 
Eim erkettenbagger.

Die Eisenflechtarbeiten fiir die Betonkonstruktionen be- 
durften besonders sorgfaltiger Aufsicht, zumal im Anfange, 
da der Behalterbau die erste groBe EiSenbeton-Pilz-Konstruktion 
in Dresden darstellt. Die Verlegung der vielen relativ schwachen 
Eiseneinlagen erforderte besondere Aufmerksam keit und Ge- 
schicklichkeit des Personals. Die Sclialarbeiten boten keine 
besonderen Schwierigkeiten. Wegen der beschrankten Platz- 
verhaltnisśe wurden die Eisen- sowie die Saulenschalungen 
auf dem W erkplatz der Baufirm a vorbereitet. (Abb. 13.)

Die Bctonierung der Anlage, es waren etwa 14  000 m* 
Beton einzubringen, erfolgte hauptsachlich mittels. zweier GieB- 
tiirme von etw»a 50 m Hohe. Dieselben wurden in den Zwischen- 
kammern der Behalter 3, 4 resp. 7, 8 aufgestellt. Das Kiessilo 
wurde in den Zulaufkammern getrennt fiir K ies und Splitt 
angelegt. Von dort wurden die Materialicn mittels Forderband 
nach der Mischmaschine transportiert. Der Zement wurde nach 

der Mischmaschine mittels Rutsche gefordert. (Abb. 14.) 
Die Mischmaschine entleerte direkt in den Aufzug 
des GieBturms. Nach den Teilen des Bauwcrks, welche 
von der GieBrinne nicht bestriclien wurden, wurde der 
Beton in Loren verfahren.

Zur Verwendung kam nur schlesischer Normal- 
zement. Der Grubcnkies stammte aus Prohlis bei 
Dresden. Seine Kornzusammensetzung wurde durch 
Syenitzusatz soweit verbessert, daB die KorngroBen 
unter 7 mm nicht mehr ais 50— 60% Zuschlagstoffe 
ausmachten. Der Wasserzusatz schwankte entsprechend 
den Wetterverhaltnissen zwischen 15 — 19 % . An 
Zement waren 300 kg/m3 Beton vorgeschrieben. Die 
taglich verarbeitetenBetonmengen schw'ankten zwischen 
100— 300 m* bei zweischichtigem Arbeitsbetrieb. Die 
Schalungen der einzelnen Behalter konnten zweifach, 
diejenigen der Saulen noch haufiger Verwendung finden. 
In den Behalterkammern 1, 2, 7, 8 wurden von Norden 
nach Siiden verlaufende Arbeitsfugen erst nach mehreren 
Monaten geschlossen. Die Isolierungsarbeiten wurden 

nach moglichster Austrocknung der Be- 
tonkonstruktion sorgfaltigst ausgefuhrt. 
Die Dichtigkeit der Isolierungsanschliisse 
an den Beiwellen W'urde durch tlber- 
lappung der Isolierung in etwa 75 cm 
Breite gewahrleistet. Die Anschliisse der 

Isolierung an die Rohrleitungen wurden durch Ein- 
klemmung der ersteren zwischen einem aufgeschweiBten 
Festflansch und einem losen Flansch, welcher mittels 
Stiftschrauben angezogen wurde, hergestellt. Bei kleinen 
Durchmessern bis 400 mm wurde die Isolierung einfach 
m ittels Rohrschelle eingeklemmt. Bei Rohren, welche 
bei dem AnschluB an die hydraulische Einrichtung der 
Schieberkammern noch bewcglich sein muBten, wurden 
Oberschiebrohre verwandt, welche in der beschriebenen 
Weise m it der Isolierung verbunden waren. Nach 
AnschluB der Rohrleitung an die Leitungen der 
Schieberkammern wurde der Zwischenraum in dem 
tiberschiebrohr nachtraglich m it Beton ausgegossen.

Der innere wasserdichte Putz wurde im Torkret- 
Verfahren aufgebracht. Vor Aufbringung des Putzes 
wurde die gesamte Flachę m it pneumatischem Stock- 

hammer sorgfaltig aufgerauht. Dies w ar 
besonders auch auf der Sohle erforder- 
lich, wo sich wie immer an der 
Obei flachę eine Zementhaut gebildet h atte.

Abb. 13. 
Su ule 11- 
sclialung 

Behalter 2.

Abb. 14.
Betonierung.
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Diese weitgehende Aufrauhung garantiert ein einwandfreies 
Haften des Putzes an der Betonkonstruktion. An den Wanden 
wurden zwei Lagen von i  cm Starkę aufgespritzt. A uf der 
Sohle wurde nur die erste Lage aufgespritzt, die zweite wurde 
von Hand aufgebracht, um das planmaBige Gefalle herstellen 
zu konnen.

D. G r u n d w a s s e r u n t e r s u c h u n g e n  un d  B a u s t o f f -  
p r i i f  u n gen .

Die Untersuchungen des Bodens sind im  ersten Kapitel 
eingehend besprochen worden. An der Sickerleitungs- und 
Schleusenbaugrube in der MoreaustraBe wurde das Grundwasser 
auf betonangreifende Eigenschaften untersucht. Dabei stellte 
sich heraus, da(3 es einen mittleren S 0 3-Gehalt von 200 mg 
pro L iter aufwies. Da die Auflagerplatte des 1000 mm 1. w.

Die Hauptforderung, welche an einen Trinkwasserbehalter 
gestellt werden muB, ist die unbedingte Dichtigkeit. Die vor- 
stehend geschilderten MaBnahmen, eingehende Bodenunter- 
suchungen, Priifung der Baustoffe, sorgfaltige Uberwachung der 
Bauarbeiten, geben die Gcwahr, daB bei der allen technischen 
Anspruchen entsprechenden Konstruktion dieser Forderung 
wcitgehendst entsprochen wird. Die AuBenisolierung der Be- 
halter schiitzt das Trinkwasser vor Eindringen der unkontrollier- 
baren Grund- und Oberflachenwasser. Der Ausbau der Schieber- 
und Behalterkammern sichert eine gute Begehbarkeit des Bauw er
kes und leichte Bedienung der Schieber und Armaturen.

Die Anlage ist bei der durchgefuhrten soliden Ausbildung 
auBerordentlich betriebssicher. Sie ermoglicht eine Beschrankung 
der Wasserfórderanlagen auf ein Minimum, wodurch die aufge-

M o r e a u s f r a B e  
Abb. 15. Ubersichtszeichnung der Ilochbehalteranbge Dresden-Raknitz.

Schleusenrohres m it diesem Wasser, das durch dieselbe hindurch 
nach der Sickerleitung abzieht, standig in Beruhrung kommt, 
w ar ein Schutz gegen Betonzerstórung notwendig. Zur H er
stellung dieser P latte wurde deshalb nur Alka-Zement verwendet. 
Die Zementschleusenrohre wurden durch auBeren Anstrich 
m it Inertol geschiitzt.

Der fiir den Behalterbau verwendete Zement wurde laufend 
auf Abbindezeit, Raum bestandigkeit, Druck- und Zugfestigkeit 
untersucht. Die Zugfestigkeit liegt im M ittel nach 7 Tagen bei 
30 kg/m2, nach 28 Tagen bei 44 kg/m2. Die Prufungsergebnisse 
weisen groBe Regelm aBigkeit auf. Die Druckfestigkeit liegt 
ebenfalls sehr gleichmaBig, im M ittel nach 7 Tagen bei 345 kg/cm2, 
nach 28 Tagen bei 480 kg/cm2. Die Festigkeitsw erte liegen weit 
iiber den geforderten Mindestwerten der Normalzemente und 
libertreffen sogar die vorgeschriebenen W'erte fiir hochwertige 
Zemente.

Das Anm achewasser w ar seiner Zusammensetzung nach 
aus den standigen Untersuchungen des eigenen Laboratorium s 
bekannt. Gegen seine Verwendung bestanden keine Bedenken.

Die Zusclilagstoffe wurden durch Schlammanalysen auf 
betonschadliche Eigenschaften gepriift, ohne dabei irgendwelche 
nachteilige Beimengungen zu zeigen. Die laufenden Siebproben 
dienten zur Festlegung des Syenitsplitt-Zusatzes, um die Korn- 
zusammensetzung des natiirlichen Kiesgemisches zu verbessern. 
Gefordert wurden nicht mehr ais 50— 60% KorngroBen unter 
7 mm GróBe.

wandten Kosten fiir die SicherungsmaBnahmen ihre Berech- 
tigung erhalten.

Die im Zusammenhange mit dem Behalterbau angeschiitteten 
Terrassen dienen zur Erweiterung des benachbajrten Racknitzer 
Volksparkes. M it den Rasenfliichen des Behalters erfiillt der neue 
P ark  die stadtebaulich wichtige Aufgabe, Dresden-Siid mit 
Griinflachen zu durchsetzen.

Ausfiihrende Firm en waren:
E r d -  un d  E is e n b e t o n a r b e i t e n :  W ajrB & F reytag  A .-G ., 

Niederlassung Dresden.
M a u r e r a r b e it e n  d e r  S c h ie b e r k a m m e r n : August W arnatz, 

Dresden.
E is e n k o n s t r u k t io n e n  in  d en  S c h ie b e r k a m m e r n : 

Clemens Steuer, Dresden.
A r m a t u r e n : Polte, Magdeburg; Vereinigte Arm aturen-Gesell

schaft m. b. H ., Mannheim.
S t a h lr o h r e  u n d  F o r m s t i ic k e :  SchweiBrohr-Yerband m. b. H., 

Miilheim (Ruhr); Mitteldeutsche Stahlwerke, R iesa ; Alfred 
Boschiitz, Dresden.

R o h r b r u c h s ic h e r u n g : Escher W yB& Cie., Ravensburg (Wttbg.) 
B e t o n r o h r le it u n g e n :  D yckerhoff & Widmann A .-G ., Beton- 

werk Cossebaude b. Dresden.
Die Bauzeit des Behalters bis zur Inbetriebnahme betrug 

etwa ein Jah r. Abb. 15  zeigt die gesamte Hochbehalteranlage, 
die zur Zeit ihrer Erbauung 1929/30 die gróBte Trinkwasser- 
behalteranlage Deutschlands und wohl auch Europas darstellte.
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EINE NEUE W E H R A N L A G E  IN DER SEINE.

Von Dipl.-ing. P. dic.in, Mainz.

t )b e rs ic h t : Es wird
eine neuartige Ausfuhrung 
einer Wehranlage mit Pas- 
causchcn Klappen beschrieben 
und Betriebsergebnisse mit- 
geteilt.

E ine friiher viel ver- 
wendete W ehrbauart, die 
aber wegen mancher ur- 
spriinglicher Mangel gegen- 
iiber neueren Systemen 
lange Zeit stark  in den 
Hintergrund getreten ist, 
ist das Klappenwehr nach 
System  Chanoine-Pascau. 
Seine Eigenart besteht 
darin, daG es aus einer 
Reihe kleiner Stauelemente, 
den Klappen, gebildet wird, 
die sich in der Staulage 
durch Streben auf die Sohle 
stiitzen und auf diese nie- 
dergelegt werden konnen. 
Die Offnung kann dadurch 
in vollem Umfange freige- 
geben werden. E in  erheb- 
licher Nachteil dieses an 
sich guten W ehrsystems 
war aber bisher die um- 
standliche, vięl» Zeit und 
eine zahlreiche Mannschaft 
erforderndeBedienung, be
sonders beim Aufrichten 
der Klappen, das in der 
Regel von Kranschiffen 
oder umklappbaren Dienst- 
briicken aus geschah.

N euerdingshat Ingenieur 
Aubert der franzósischen 
Wasserbaubehórde, Paris, 
durch Yerbesserungen in 
der Anordnung eine Wand- 
lung in der Betatigungsart 
der Klappen gebracht. Im 
Gegensatz- zu friiher, wo 
die Klappen in zwei ge- 
trennten Arbeitsgangen und 
in sehr umstandlicher A rt 
aufgerichtet wurden, er
folgt beim neuen System  
das Aufrichten durch eine 
einfache Bewegung gegen 
vollen Stau, unter Yer- 
meidungjeglicherZwischen- 
bewegungen. Von diesem 
Grundgedanken ausgehend, 
erfolgt auch die Umgestal- 
tung der Einzelheiten, die 
weiter unten beschrieben 
werden. E s sei jedoch hier 
vorlier allgemein heryorge- 
hoben, daBdas W ehrsystem 
in seiner jetzigen Gestal- 
tung wohl geeignet ist, 
fiir gewisse Verhaltnisse 
mit neuzeitlichen ein-

Abb. 2. Bedienungsbrucke. — Wagen durchąuert den Mittelpfeiler.

Unterwasser geleitet werden. Es wirkt sich im letzteren Fali 
der Vorteil dieser W ehrart, ohne wesentliche Mehrkosten groBe 
TJchtweitenerzielenzu konnen,auch verkehrstechnischgiinstig aus.

Anfang vergangentn Jahres wurde in der Seine bei Melun 
(V ives-Eaux) yon der Maschinenfabrik Augsburg —  Niirnberg 
A. G. Werk Gustayśburg eine groBe Anlage dieses System s 
eingebaut. Dieser Wehrbau liegt im Rahmen des groBen Bau- 
programms, das den Zweck hat, die Staustufen in der Seine zu 
erhohen und dadurch ihre Zahl zu vermindern. E r  dient lediglich 
der Schiffbarmachung im Abschnitt von Melun und ist an Stelle 
eines alten Nadelwehres getreten.

Die Anlage V ives-Eaux besteht aus einer tjberfallóffnung 
yon 64,50 m (so benannt, weil sie fiir die Feinregelung des Ab- 
flusses durch Oberfall dient) und einer 46,50 m breiten Schiffahrts
offnung m it anschlieBonder Schleuse (Abb. 1 und 2). Beide 
Offnungen werden yon einer Bedienungsbrucke iiberspannt, die 
linksufrig iiber die Schleuse und rechtsufrig uber die Zufahrts- 
straBe vorkragt. Die Briicke trag t die Fahrbahn fiir den weiter 
unten naher zu beschreibenden Bedienungswagen.

Die ais Staukórper dienenden Klappen sind aus den A b
bildungen 3, 4 und 5 ersiclitlich. Die Tafeln haben eine Hohe 
von 5,20 m und eine Breite von 1,50  m und sind aus einem 
Tragerrost mit aufgenieteter Blechhaut gebildet. Die Abstutzung 
der Klappen in Staulage erfolgt derart, daB sie auf einer etwa 
in ihrer Mitte liegenden waagerechten Achse drehbar gelagert

heitlichen Verschlussen in W ettbewerb zu treten. —  Die 
Entwicklung des Wehrbaues weist auf das Bestreben 
hin, móglichst groBe Lichtweiten zu wahlen. Derartige Anlagen 
entsprechen besser den Forderungen der Schiffahrt und den- 
jenigen auf eine sichere Abfuhr von E is und Geschiebe( Die 
groBen einheitlichen Verschlusse, die nach den heutigen An- 
sichten noch immer die beste VerschluBart darstellen, erfordern 
jedoch eine gewisse Bauhóhe, wenn sie den an sie zu stehenden 
Anforderungen auf Steifigkeit und auf Schwingungssicherheit 
entsprechen sollen. B ei groBer Lichtweite und verhaltnismaBig 
geringer Stauhóhe ergibt sich somit ein Anwendungsgebiet fiir 
das Wehrsystem von dererwahnten Art, und zwar ganz besonders 
dann, wenn es sich um reine ICanalisierungsbauten ohne K raft- 
nutzung handelt. E s  kann hier bei hóheren Wasserstanden 
eine der Wehróffnungen freigegeben und unter Umstanden die 
Schiffahrt ohne Unterbrechung durch den Schleusenbetrieb ins

c
£
co

XI•o
<



DER BAUINGENIEUR
1931 HEFT 22/23. CICIN, EINE NEUE WEHRANLAGE IN DER SEINE. 415

sind, wahrend sie sich m it ihrem unteren Ende gegen ein zylin- 
drisches Sohlenstiick, dieses einfach berilhrend, stiitzen. Die 
Achse selbst ist mit einem besonderen StahlguBrahmen, dem 
Stiitzbock, verbunden, der unmittelbar hinter dem Sohlenstiick 
drehbar gelagert ist. AuBerdem greift in der Mitte der Achse die 
Stiitzstrebe , an, die den waagerechten W asserdruck aufnimmt 
und auf das in der Sohle eingelassene Widerlager, das Pascausche 
Gleitstiick, iibertragt. Durch diese Auflagerung verm ag die 
Klappe wohl den Staudruck aufzunehmen, ist aber in der Lage, 
einem auf ihre obere H alfte ausgeiibten StoB nachzugeben.

In der beschricbenen Anordnung liegt bereits das Wesent- 
liche der neuen konstruktiven Ausgestaltung. Durch den Um 
stand, daB der untere Klappenrand das zylindrische Sohlenstiick 
bei jeder Klappenneigung nur langs einer Erzeugenden beriihrt, 
verm ag ein am oberen Kiappenende einsetzender Schragzug die 
niedergelegte Klappe zum Aufrichten zu bringen. Denn die durch 
diesen Schragzug hervorgerufenc waagerechte Reaktion des 
Suitzbockes auf die K lappe ergibt mit der waagerechten Teil- 
kraft des Schragzuges selbst das aufrichtende Kraftepaar.

AuBerdem wirkt sich auch bei niedergelegten Klappen die 
Dićhtung giinstig aus, indem sie das Eindringen von K ies und 
Schotter unterhalb der Klappen verhindert. E s  kann somit 
kein Yersanden der Klappen und Festsaugen auf der Sohle ein- 
treten. Die Erfahrungen bei der Anlage V ives-Eaux haben ge
zeigt, daB die zuweilen geauBerten Bedenken wegen des Yer- 
sandens der Klappen bei der gegenwartigen Ausbildung und 
bei der zur Yerfiigung stehenden groBen Aufzugskraft nicht mehr 
zutreffend sind. Da nach Entfernung der Spundwande der zu-

Abb. 4 . Klappen in der Baugrube. — Unterwasserseitige Ansicht.

D er zweite wesentlichc Bestandteil des Klappenwehres ist 
die Pascausche Stiitzplatte (Abb. 6). Um die Klappen niederlegen 
zu kónnen, muB die Stiitzstrebe an der Verzahnung vorbei- 
gefiihrt werden. Zu diesem Zweck ist vor der Yerzahnung ein 
weiterer Zahn angeordnet, dessen vordere Flachę seitlich ab- 
geschragt ist. W ird nun die Klappe durch Seilzug iiber ihre der 
Staulage entsprechende Śtellung so weit gehoben, daB der Streben- 
fuB den abgeschragten Zahn iiberschreitet, so lenkt beim darauf- 
folgenden Ablassen die abgeschragte Flachę die allseits beweglich 
gelagerte Stiitzstrebe in eine S-fórmige Fuhrungsrille, die sie 
an den Abstiitzzahnen vorbeifiihrt und hinter der Yerzahnung 
in ihre ursprungliche Richtung zuriickbringt. Durch weiteres 
Ablassen gelangt dann die K lappe unter Yerm eidung eines 
stoBartigen Niederfallens auf die Sohle, wo sie auf zw'ei Betonsockeln 
m it aufgeschraubten Eichenklótzen ruht.

Das erwahnte Gleitstiick ist samt der Fuhrungsrille aus einem 
Stiick in StahlguB gegossen und m it dem Sohlenbeton durch 
Schrauben verankert. E s  sind drei Abstiitzzahne vorgesehen, 
die dadurch eine wreitgehende Regelbarkeit des Staues gestatten.

Entgegen den friiheren Ausfiihrungen, wo die Klappen mit 
mehreren Zentimetern Zwischenraum angeordnet waren, ist bei 
V ives-Eaux eine seitliche Dichtung vorgesehen worden. Dieselbe 
wird durch gebogene federnde Bleche gebildet, die durch den 
W asserdruck aufeinandergepreBt werden. Durch diese Anordnung 
wird auch das die Eisbildung begiinstigende Spritzwasser ver- 
mieden und das W ehr gegen Yereisung gesichert.

erst fertiggestellten Uberfallóffnung zur Regelung des Staues 
das alte unterwasserseitig liegende Nadelwehr belassen wurde, 
kamen die niedergelegten Klappen in den Stauraum  zu liegen. 
Obwohl sich wahrend dieser fast ein ja h r  dauernden Zeit bis 
zur Beendigung des Baues eine uber einen halben Meter starkę

Abb. 5 . Klappen in der Baugrube. — Oberwasserseitige Ansicht.
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Ablagerung bildetc, bereitete das Wiederaufrichten der ersten 
Klappen keine ernsten Schwierigkeiten. Nachdem das Nadel- 
wehr beseitigt war, wurde das Aufrichten der restliclien 
Klappen fortgesetzt, und trotzdem nun die Klappen gegen dic 
Strómung bcwegt werden mu Sten, war die H ubkraft wesentlich 
vermindert, da durch den eingesetzten Spiilstrom die Ab- 
lagerungen allmahlich fortgeschleppt wurden.

E s  ist sonach zu erwarten, da!3 auch im normalen Betrieb 
durch etwaige Versandung der Klappen keine nennenswerte 
Storung entstehen wird.

Die Bewegung der Klappen erfolgt von einem Bedienungs- 
wagen aus (Abb. 7, S und 9). Zu diesem Zwecke ist der Wagen

mittels Zahnsegmcnts gesteuert, wahrend der untere Teil —  der 
eigentliche Greifarm — , der stets durch die Strómung nach der 
Unterwasserseite gedriickt wird, durch das an seinem unteren 
Ende angreifende, zu einer Windę fuhrende Seil gegen Oberwasser 
bcwegt werden kann. Dieses Hauptwindwerk wurde m it zwei 
Motoren versehen, es verm ag drei Geschwindigkeiten zu ent- 
wickeln und eine groGte Zugkraft am H akęii von 20 t  auszu- 
iiben.

Das Fassen der niedergelegten Klappen —  die an ihrem 
oberen Ende mit einer Rohre versehen sind, in die der Haken ein- 
greift —  geht rasch und leiclit vonstatten. Die Bedienung er- 
fordert nur einen Mann. F iir den Nachtbetrieb ist unter dem

mit einem aus zwei gelenkigen Teilen gebildeten Arm versehen, 
der an seinem unteren Ende einen Haken tragt. Die Arbeitsweise 
ist aus den Abbildungen ohne weiteres verstandlich, sie ist analog 
der eines menschlichen Armes. Die Bewegung des oberen Teiles 
—  des Schwenkarmes —  wird durch ein besonderes Windwerk

Abb. 8. Bedicnungswagen 
wahrend des Aufrichtens einer Klappe.

Fflhrerhaus ein Scheinwerfer vorgesehcn. AuOerdem ist es durch 
Beobachtcn des vor dem Filhrerstand angcbrachten Stellungs- 
zeigers moglich, das ganze Hub- und Fahrm anóver auszufiihren, 
ohne die Klappen zu beobachten.

Die Bedienungsbriicke besteht aus zwei Fachwerkbalken 
von 68,64 und 51,76  m Stiitzweite mit ansćhlieCenden Krag- 
enden (Abb. 1). Der Querschnitt ist nach der A rt einer Kran- 
briicke ausgebildet (Abb. 7). Die beiden .in 10,30 m Abstand 
stehenden Tragwande sind durch einen oberen W indverband 
vrerbunden, wahrend die Briicke nach unten m it Rucksicht auf 
das erforderliche Lichtraum profil fiir den Bcdienungswagen offen

bleiben muCte.

In der Ebene der Haupt- 
tragerpfosten angeordnete 
Querrahmenvermitteln die 
Ubertragung des Schrag- 
zuges von denFahrschienen 
zu den Haupttragern und 
zum Hauptwindverband.

Die Fahrschienen selbst 
sind durch einen sekun- 
daren Verband gegen die 
waagerechte Teilkraft des 
Schragzuges ausgesteift.

Der Mittelpfeiler und die 
Landpfeiler wurden zwei- 
teilig ausgebildet, um die 
Durchfahrt desBcdienungs- 
wagens zu ermóglichen.

Bemerkenswert ist, daG 
bei diesem W ehrsystęm 
die fiir die . Vornahme 
von Ausbesserungen not- 
wendigen Notvcrschlusse 
sich auf eine sehr ein- 

Abb. 9 . Ansicht von Unterwasser. fache \ orrichtung be-
Rechte Klappenreihe in tiefster Rast. schranken. Sie besteht

Abb. 6. Stiitzplatte mit StrebenfuG. Abb. 7 . Querschnitt der Wehranlage.



DER BAUINGENIEUR
1931 HEFT 22/23. FUHRMANN, BERECHNUNG EINES GENERATORFUNDAMENTES. 417

aus einem Klebekasten, der oberwasserseitig iiber etwa vier bis fiinf 
Klappen greift und auf den auOereu Klappen seine Ąbstiitzung 
findet. Dadurch ist es moglich, die mittleren Klappen abzu- 
montieren und durch Reserveklappen zu ersetzen. Zum Heraus- 
holen einer Klappe ist das Lósen nur zweier Schrauben durch 
einen Taucher notwendig. Ebenso ist das zylindrische Sohlen- 
stiick leicht abmontierbar bzw. auswechselbar.

Dic Bedienungswagen —  es sind dereń zwei bei der Anlage 
„V iv e s -E a u x "  vorgesehen —- sind mit einer 5-t-Winde (gleich- 
zeitig Windwerk fiir dic Steuerung des Zahnsegmentes) und 
auBerdem m it einem 3-t-Elektroflaschenzug versehen und ver- 
mógen dadurch den Klebekasten bzw. die auszuwechselnden 
Klappen ans Land oder durch den K ragam i der Bedienungs- 
briicke in ein in der Schieuse liegendes Schiff zu befórdern.

A is Beweis fiir die Unempfindlichkeit des Klappenwehres 
gegen Beschadigung sei schlieBlich hervorgehobcn, daB in einem 
Fali iiber die Klappen ein schwerer Lastkahn hinweggetrieben 
wurde, ohne Schaden zu verursachen, einige Klappen wurden 
lediglich in die Schwebestellung gebracht. Dieselbe Wirkung 
wurden wohl auch groBere treibende Eisschollen haben.

Die Griindung erfolgte in offener Baugrube unter Wasser- 
haltung in zwei Bauabschnitten. Im  ersten Bauabschnitt wurde 
die Sohle der Uberfallsóffnung nebst Mittel- und Landpfęiler, 
im zwreiten die Sohle der Schiffahrtsóffnung und der zweite 
Landpfeiler ausgefuhrt. Die Fangedamme wurden m it Hilfe 
von Larseneisen und von Lackawanna-Spundeisen hergestelit. 
Die Sohle konnte auf den gesunden Kalkfels, der in geringer Tiefe 
vorlag, aufgesetzt werden.

Wie aus dem Querschnitt Abb. 3 ersichtlich, sind die 
Sohlenhaupter mit kraftigen Bctonspornen yersehen. AuBerdem 
sind in der Sohle zwei Reihen von Filterrohren eingebaut, die 
das Sohlendruclcwasser ableiten und dadurch seinen Druck herab- 
mindern. Zum  Schutz gegen Eindringen von Schmutz sind die 
oberen Ausmiindungen dieser Rohre m it guBeisernen Klappen 
versehen, die sich durch den inneren Ubcrdruck óffnen.

E s  sei hervorgehoben, daB bei diesem System  die Pfeiler 
infolge Fehlens groBer konzentriertef K rafte  leicht ausfallen.

Die Montage der Briicke erfolgt von einer festen Holzriistung 
auś, die auf die bereits fertiggestellte Sohle aufgesetzt wurde. 
Die Anbringung der Riisthólzer in der Uberfallsóffnung, die bereits 
unter Wasser stand, erfolgte mittels Taucher in besonders dafiir 
vorgesehenen Aussparungen.

Die guten Erfahrungen, die m it dieser Anlage gemacht 
wurden, haben die dortige Behórde veranlaBt, ein zweites Wehr 
desselben System s im Weichbild von Paris bei Suresnes zu er- 
richten. E s  dient dort ais VerschluB fiir eine Schiffahrtsóffnung 
von 72,42 m Lichtweite. Die Klappen haben eine Hohe von
7,20 m und eine Breite von 2 ,13  m. B ei dieser Anlage sind 
weitere Fortschritte in bezug auf Verbilligung der Konstruktion 
erzielt worden. E s  wurden in weitgehendem MaBe Teile, die bei

,,V ives-E au x “  in StahlguB ausgefuhrt wurden, hier in Eisen- 
konstruktion vorgesehen. Abb. 10  stellt ein Pappmodell der 
K lappe dar.

Die Bedienungsbrucke wird ais geschlossener Fachwerks
trager m it oberem und unterem W indverband ausgefuhrt. Die 
Fahrschienen fiir den Bedienungswagen sind an seitliche Konsolen 
angeschlossen. Der Bedienungswagen lauft unter der Briicke. 
Wahrend bei der unten offenen Briicke der eine H aupttrager 
fast das Zweifache der durch den Schragzug yerursachten

Abb. 10. Klappenmodell fiir die Anlage Suresnes.

Belastung erhalt und der andere entlastet wird, verm ag man bei 
der geschlossenen Briicke durch Anordnung einiger Zwischen- 
ąuerrahmen eine Mitwirkung der zweiten Tragwand bei der 
Lastaufnahm e zu erzielen und dadurch eine viel bessere Material- 
ausnutzung zu erreichen.

Kostenvergleiche ergaben bei der Anlage „Suresnes", wo 
infolge schlechten Baugrundes kostspielige Luftdruckgriindungen 
fiir die Pfeiler bei einheitlichen Verschliissen notwendig gewesen 
waren, ganz bedeutende Ersparnisse bei Anwendung des Klappen- 
system s. Auch diese Anlage dient lediglich der Schiffbarmachung.

B E R E C H N U N G  EINES G EN ER A TO R FU N D A M EN TES MIT STEH EN D ER W ELLE.

Von Dipl.-Ing. Otto Fuhnnmm, lierlin-Charlottenburg.

O bersicht. Die VergróBerung der Maschinensatze in den 
letzten Jahren sowie die Anordnung der einzelnen Maschinen 
zueinander, Generator, Turbinę, Pumpe oder Turbinę und Kon
densator, stellen an den Bauingenieur neue Aufgaben in der 
Erstellung der Fundamente. Die bis vor wenigen Jahren iiblichen 
Maschinenfundamente stellten mehr oder weniger einen ein
heitlichen Betonblock dar. Die gedrangte Anordnung von groBen 
Maschinensatzen, bedingt durch Raum- und Materialkosten, 
erfordern nun ihrerseits eine vóllige AuflOsung des Fundamentes in 
einzelne statische Systeme. In welcher Weise nun die einzelnen 
tragenden Systeme statisch und dynamisch beeinflufit werden, ist in 
der Literatur schon des ófteren erortert worden. Im nachstehenden 
ist ein praktisches Beispiel einer groBeren Wasserkraftanlage von ins- 
gesamt 3 x 2 7  000 PS durchgerechnet worden. Der Obersicht wegen 
sind nur die Hauptuntersuchungen angegeben.

A uf einem drelfeldrigcn Rahm en (Abb. ia  und 1  b), der auf 
vier Zweigelenkrahmen gestiitzt ist, steht in jedem Feld ein 
Generator von 27000 P S . Das Schaufelrad der Francis-Turbine 
und das der darunter angeordneten Pumpe hangen gemeinsam 
an der Generatorwelle an einem Spurlager in Ilóhe des Beton- 
tragers, wodurch, wie aus dem Belastungsschem a zu ersehen ist, 
die H auptkrafte auf die Langstrager ubertragen werden. 
Fiihrungslager sind am Generatorkopf und unterhalb des 
Gcnerators angeordnet.

• Die Erm ittlung der Biegungsmomente erfolgte nach 
Kleinlogel, „M ehrstielige Rahm en". Infolge der verschiedenen 
Belastungsarten wird die Berechnung ziemlich umfangreich.
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U n t e r s u c h u n g e n  d es  F u n d a m e n t e s  a u f  
w a a g e r e c h t e  S c łiw in g u n g e n .

Wie aus Abb. 3 zu ersehcn ist, konnen 
1 dic einzelnen Fekler entweder alle in gleicher 

Richtung oder ein Feld entgegengesetzt den 
beiden anderen Feklern schwingen.

E s  sind durch diese Einteilnng dic beiden 
1 extreinsten Falle hcrausgegriffen. E s  ware 

auch denkbar, daB keine konstantę Schwin- 
gungszahl zu messen ware, sondern daB

7  tatsachlich Feld  I I  schneller schwingt ais Feld I. 
|  Dann muB aber auch der Zeitpunkt eintreten, 

wobei die Aniplituden gleiche Richtung 
haben. W ahrend der Zeit des Obergangcs 
wurden entsprechend auch die Eckmomentc 
ihre GróBe andern. Durch die Erm ittlung

Abb. 1 a und b. Ansicht und Schnitt des Fundamentes.
Die Durchrechnung hat gezeigt, daB dic Ausbildung des Zweigelenkrahmens (Abb. 1 b) 
schwingungstechnisch auf Schwierigkeiten stoBt; es muB entweder eine volle Scheibe vor- 
gesehen oder eine seitliche Abstiitzung gegen die Krafthauswand vorgenommen werden.

E s  sind im nachfolgenden nur die wichtigsten Belastungsarten 
herausgegriffen und auf Resonanz untersucht.

Drehzahl der M a s c h in e ................................ 272,5 U/min
Durchgangsdrehzahl ..................................... 500
Kritische Drehzahl der W e l l e ...................1500
GróBtmógliche Durchbiegung der WTelle a 0,5 mm
D rehm om ent.......................................................  90 tm
Kurzsch luBm om ent..........................................900 tm

R u h e n d e  L a s t e n  d es M a s c h in e n s a tz e s :
Stator und Erregerm asch in e....................... 1 16  t
T ra g la g e rą n te il................................................... 5 t
W assergewicht . . ..........................................  70 t

R o t ie r e n d e  M a ss e n :
R otor und W e lle .......................
T ra g la g e ra n te il............................
Turbinen- und Pumpenlaufrad

k ------- 11,00-------- >4<--------uoo-..... >4<-------- rt,oo------
Abb. 2 a, b und c. Darstellung der Belastung, Querkraft und der 

Momente in vertikaler Richtung aus ruhenden Lasten.E ine Durchbiegung der Welle in ruhendem Zustand findet 
nicht statt. F iir  die Fliehkraft ergibt sich nach Rausch, „B eton  
und E isen " 1928, Seite 396, fiir einen Langsam laufer:

und dam it fiir den dynamischen Zuschlag ebenfalls nach Rausch: 
P  =  v fi F  =  2,5 • 2 ■ 1 8 , i — 90,0 t horizontal (>’ dynamischer 
Faktor, /i Erinudungsfaktor).

Da es sich in diesem Falle um eine stehende Spiralturbine 
handelt, dereń beschieunigende K rafte  tangential am ganzen 
Umfange gleich wirken, ist m it einer v e r t ik a le n  S to B -  
b e la s t u n g  streng genommen nicht zu rechnen.

In Erm angelung genauerer Ycrsuchsergebnisse an Wasser- 
kraftmaschinen ist m it einem 75 prozentigen StoBzuschlag in 
vertikaler und horizontaler Richtung gerechnet worden.

jju/zensenkuń

U n t e r s u c h u n g  d es  F u n d a m e n t e s  a u f  v e r t ik a le  
S c h w in g u n g e n .

Abb. >b u. c zeigen die Momenten- und Q uerkraftverteilung 
eines im normalen Betrieb belasteten Tragers. Abb. 2 d die 
zugehórige Biegelinie fiir ein Endfeld. Die Temperatur- und 
Schwindspannungen konnen unter bestimmten Yoraussetzungen 
auBer acht gelassen werden. MaBgebend dafiir ist, daB die 
Differenz der hóheren Betriebstem peratur und der mittleren 
Abbindetem peratur in der Gegend der Rahm enplatte gleich 
dem SchwindmaB in Tetnperaturgraden ist.

Abb. 2 d. Ermittlung der groBten Durchbiegung im Endfeld. Der 
EinfluB des Momentes wurde mittels der w-Gewichte nach Mohr

f  x O
gefunden, der der Querkrafte nach o q =  x I d x und der, der

Langskrafte nach <5 z =  —— . Man śieht, daBder EinfluB derQuer- und 

langskrafte ebenso groB werden kann wiederdesBiegungsmomentes allein.

Die gróBte Durchbiegung ergibt sich demnach fur Feld I, 
wie aus Abb. 2 d zu ersehcn ist, zu 0,705 mm und die Eigen- 

— _ 300schwingungszahl zu ne :
1/0,0705

=  113 0  .

der beiden extremen Falle kann wenigstens der Bereich iiber- 
sehen werden, der iiberhaupt fiir eine Betrachtung in Frage 
kommt. Licgen die Schwingungszahlen zweier Felder aber 
dicht beieinander, so werden sie nach einer mittleren Freąuenz
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schwingen. Sic folgen dann dem Gesetze des ldeinstcn Wider- ist. Der Balkeriauflagerdruck ist o und der EinfluB der Sliitzcn-
standes, was gleichbcdeutend ist m it der gróBten Durchbiegung. momente soli unberucksichtigt bleiben, da die Momcnte unter

Dic Durchrechnung des Vierendecltragersystems zeigte, daB der Yoraussetzung starrer W iderlager errcchnet wurden. Dic
die Eigenschwingung in horizontaler Richtung im Bereiche der Auswcrtung der Qucrkraftsflachen ergibt fiir x  — 3 ni; 5 ,5111.
kritischen Drchzahl der Welle lag. E s  ist deswegen der Reclinung
ein Rahm cnsystem  m it drei gleichen Feldweiten zugrunde  ̂ _  T-- ' T4 3 .5  +  1 1(V5 . , .  1 _______  _  0 ,148 nun
gelegt worden. Die in jedem  Felde licgenden beiden Zwischen- 2 ' 820 000 • 3,85
ąuertrager sind in den Riegcln gelenkig gelagert. Dieses wird
bei der Ausfuhrung dadurch erreicht, daB man die Quertrager, — ••..........................................................................  ° , 2 ° 5  1,1111
auf denen unm ittelbar ein Teil der Maschincngewichte lasten,
gelenkig m it den H aupttragern yerbindet. Durch Einsetzcn w *51 S51 s .  S i !5 | 8? | S i
von I-Tragern, dereń Flanschen an den Einspannstellen ge-

Sfarre Mder/offer E/astisc/ie WiJer/ager ________  __  n ■ i§ł
M U  t l i  r - r-l-i K I

Zmsc/tenfuerfró'ysr
geienkitjant/iemeyei
a/yescAiossen HinniMn! Iljllrr

*311,00

137,70

»2S/,iO +2i7,7J f2Sr,20

Belastungsarten und Momente in horizontaler Richtung.

Mą - 137,30

Abb. 3 . Waagerechtes Schwingungschema.

schwacht werden, wird eine geniigende Gelenkigkeit erreicht. 
Um Betonrisse auszuschalten, wird eine Fugę im Beton an
geordnet.

Das so gebiklete statische System  kann im Falle 1 (Abb. 3) 
wegen der Polarsym m etrie bcnachbarter Felder m it starren 
Widerlagern berechnet werden.. Im Falle  I I  dagegen muB der 
elastischen Nachgiebigkcit des Zweigelenkrahmen Rechnung 
getragen werden. Die N atur der Belastung gestattet, in den 
Riegeln der vier Zweigelenkrahmen vier Gelenke g in der Mitte 
anzunehmen, in denen statisch unbestimmte GróBen ais Qucr- 
krafte entgegengesetzt angreifen, die nach Kleinlogel, „Mehr- 
stielige Rahmen"*, berechnet wurden.

Wie aus Abb. 2 d zu ersehen ist, kann der EinfluB der

Abb. 5. Ermittiung der Biegelinic fiir das Mittelfeld bei 
horizontaler und entgegengesetzter Schwingungsriclitung.

Stiitzensenkung und der Querkrafte fast ebenso groB werden, 
wie der der Momente. Wenn nun auch die statisch unbestimmten 
GróBen unter AuBerachtlassung der Quer- und Langskrafte 
gefunden wurden, so diirfte damit kein grober Fehler begangen 
sein, weil dic statisch unbestimmten K rafte  nur durch das Yer- 
haltnis der Streckenanderungen dargestellt werden, was jedoch 
fiir die Durchbiegungen nicht zutrifft.

Die graphisebe Erm ittiung der Biegelinic ftir Fali I er
folgte fiir Feld  I I  infolge der Momente wic in Abb. 5 dargestellt

Die gesamte Durchbiegung <5 

Die Eigenschwingungszabl n(

(siche Abb.
_  3Q°

1/

5} ^railx 

=  638 .

2 ,2 1 mm.

| 0 ,221 =
Die Erm ittiung der Biegelinic fur Feld I erfolgte auf die gleiche 
Weise und folgt zu <5ma =  1,45 mm

300

'O.M5
=  788

-tv,so
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Da der Phasenunterschied zwischen Fcld I und I I  23 ,5%  betragt 
und ais gering angesprochen werden kann, so ist mit ziemlicher 
Sicherheit anzunehmen, daB sich die beiden schwingenden Felder 
zu einer gemeinsamen Zahl entschlieBen werden, die zwischen 
den beiden Werten liegen muB. Im  Falle einer asynchronen 
Schwingung der Felder wiirde die Schwingungszahl auch nicht 
konstant auf 788 bzw. 638 bleiben, denn die beiden Zahlen 
wurden, jede fiir sich, unter der Yoraussetzung der Końtinuitat 
der Rahmenfelder gefunden. Die damit verbundenen Eck- 
momente sind aber in ruhendem Zustand (horizontal) gar nicht 
vorhanden, d. h. sie mussen erst durch dynamische Belastungen 
liervorgerufen werden. Entsprechend der Schliipfung der ein
zelnen Phasen andern sich auch die Einspannungen.

U nter. der Voraussetzung, daB die W iderlager, d. h. die 
Stiele der vier Zweigelenkrahmen, unelastisch sind, ist es nach 
dem Gesetze des kleinsten W iderstandes nicht moglich, daB 
alle Felder gleichzeitig in derselben Richtung schwingen. Wie 
dic Rechnung im nachfolgenden zeigt, ist es auch aus anderen 
Griinden schon erforderlich, die Rahmenstiele unelastisch zu 
gestalten, so daB es sich eriibrigt, eine Untersuchung fiir den 
Fali I I  anzustellen.

E s  sei an dieser Stelle noch einmał bemerkt, daB die oben 
erreclincten Durchbiegungen keinen W irklichkeitswert dar- 
stellen. Sie wiirden ais tatsachliche Durchbiegung nur auf- 
treten, wenn das ganze System , Fundam ent und Generator, 
um go° um Fundamentachse gedreht wiirde, also so, daB die 
Wellen in die horizontale Lage zu liegen kamen. Die tatsachlich 
gróBte Amplitudę wird viel ldeiner sein, da die Durchbiegung 
proportional dem Moment und der Belastung ist. Die Belastung 
ist, wie oben gezeigt wurde, 18 ,1  X 2,5 =  45 t. F iih rt man die 
graphische Erm ittlung der Biegelinie unter diesen Verlialtnissen 
noch ein mai durch, so erhalt man den maximalen horizontalen 
Schwingungsaufschlag.

D ie  S c h w in g u n g  d es Z w e ig e le n k r a h m c n s  u n t e r  Z u -  
g r u n d e le g u n g  v o n  F a l i  II .

h3
<5 =  2 4 k E  j  [V (2 +  5 k) +  2R  (i +  2k)] ,

V =  1/s Stielgewicht,

R  =  Riegelgewicht +  Maschinenlast,

M i  
1 h  ’

5 .6 5 3

k =

24- 1,375 • E - 1,38 2 +  5 ’ L 3 7 5 ) +  2 • 344,6 

1 +  2 • 1,375)] =  5 .26 mm ,

Q uerkraftanteil: (5C

U

=
Q

G F
dh

Q 3,7 t , K  r= 1,2 G =  820 000 t/m2 ,

1,2  •
18 8 ,7 ; 5,05 

820 ooo - 3,55
0,439 mm

5,26 +  0,439 =  5,7 111111

E s  wurde jedoch vorstehend gesagt, daB eine gleichgerichtete 
Schwingungsrichtung so gut wie ausgeschlossen sei. Eine 
Sicherheit dafiir liegt aber nur in den 2 3 %  Unterschied 
der Schwingungen in Feld I und II . Sollte der Unterschied 
dennoch nicht gentigen, um ein synchrones Schwingen 
der Felder zu erzwingen, so ist es ohne weiteres denkbar, 
daB beim gegenseitigen Uberholen der Felder auch der 
Augenblick eintreten muG, in dem ihre Amplituden 
gleichgericlitet sind. F iir  diesen, wenn auch nur einen 
Augenblick vorhandenen Zustand ist eine Schwingungszahl 
von 800 fiir Feld  I errechnet worden, also ungefahr das 
Doppelte von 397 des Zweigelenkrahmens. Die unangenehme 
Folgeerscheinung ware (Abb. 7), daB bei jeder zweiten Schwingung

- h

Abb. 6. Belastungs- und Deformationsbild des Zweigelenkrahmens.

Abb. 7.
Systematische Darstellung der Schwingungsiiberlagerung.

Kurve a fiir die Platte bei gleicher Schwingungsrichtung.
Kurve b fiir den Zweigelenkrahmen.

eine besonders groBe Amplitudę auftreten wiirde. Aus diesen 
Griinden ist es nicht zu empfehlen, die Stiitzen der Rahmen- 
p latte ais Zweigelenkrahmen auszubilden. D a eine VergróBerung 
der Tragheitsmomente der Pfosten der Zweigelenkrahmen eben- 
falls zu kemem giinstigen Ergebnis fiihrt, bleibt nur die Mog- 
lichkeit, dic Pfosten praktisch unnachgiebig zu machen, was 
entweder durch seitliches Abstiitzen gegen die Krafthauswand 
oder durch Zusatz der Rahm en durch volle W andę geschehen 
kann.

K r i t i s c h e  D r e h z a h l  d e r  W e lle .
E in  weiterer Gefahrenpunkt zeigt sich, wenn die Eigen- 

schwingung des Fundamentes m it der kritischen Drehzahl der 
W7elle ubereinstimmt. Jede Richtungsanderung in der Be- 
wegung des Fundam entes bedeutet eine K raft, die bestrebt ist, 
wahrend der Zeit T  die Lager des Gcnerators aus ihrer Lage 
auszulenken. F iir  die Welle selbst ist es ganz gleichgiiltig, ob 
die Impulse, herriihrend aus Exzentrizitat der Welle und der 
dadurch entstehenden Fliehkrafte auf sie einwirken, oder ob 
die Auflager selbst in gleichem Rhythm us hin- und hergehen. 
E s  kann der F a li eintreten, daB Fcld I und I I I  durch das Laufen 
der Maschine in horizontaler Richtung Im pulse an Feld I I  iiber- 
mitteln, die in Feld I I  Eigenschwingungen hervorrufen. Stimmen 
nun kritische Drehzahl der Generatorwelle I I  m it der Eigen- 

schwingungszahl von Feld I I  iiberein, so tr itt die gefiirchtete 
Resonanzerscheinung auf. Die Eigenfreąuenz in waage- 
rechter Richtung gelangt nur dann in den Bereich der 
kritischen Drehzahl der Welle, wenn auf dic Ausbildung 
des gelenkigen Anschlusses der Zwischenpfosten (Abb. 3) 
verzichtet wird.

Bei einem Spalt von 15  mm zwischen Rotor und Stator 
wird die Welle bei Resonanz in wenigen Augenblicken eine 
bleibende Deformation erleiden mussen. Durch die kritische 
Drehzahl der Welle ist der Bereich der Schwingungszeiten 
fiir das Fundam ent somit nach oben hin begrenzt.



Dliii BAUINGENIEUR
1931 HEFT 22/23. ZIEGLER, DIE WESTHARZSPERREN UND BAU WEISE DES SÓSEDAMMES. 421

D re h s c h w in g u n g e n .
Durch den einheitlichen Zusammenbau aller drei Funda- 

mente sind die unter Umstanden sehr wesentlichen Drehschwin- 
gungen in einen Bereich gedrangt, der fiir obiges Beispiel voll- 
kommen belanglos ist. E s  ergab sich bei einer halben Wellenlange 
von i i  m die niedrigste Schwingungszahl zu 638. Die Verkiirzung 
der Wellenlange um die H alfte (Abb. 9) bedingt aber eine Ver- 
gróflerung der Schwingungszeit um das 4fache. Selbst bei

Kri/isc/>er SereicA t/er Orefizoili
im beim

Betrieb

S c h lu  O bem erkung.
In  seiner Yeróffentliclning (Zeitschrift V D I 1929, S. 1305) 

gibt H err Prof. K ayser Yersuchsergebnisse iiber Fundam ent- 
schwingungen in Gegenuberstellung zu den rechnerisch ge- 
fundenen Werteii an, woraus zu entnehmen K
ist, daB die Untergrundverhaltnisse und die 
Unsicherheit in der Berechnung der statisch 
unbestimmten GroBen auf dic Eigcn-

- O - L -
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Abb. 8. Darstellung der hauptsachlichsten Eigenfreąuenzen in- und auBerhalb der kritischen Bereiche.
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Abb. 9 . Biegelinie der L&ngstrager infolge des KurzschluBmomentes,

Uberlagerung und gleichzeitigem Auftreten der in Abb. 3, 
F a li I, und Abb. 9 dargestelltcn Scliwingungen konnte darin 
keine Gefahr fiir die Welle, dereń kritische Drehzahl 1500 
betragt, entstehen, da die Drehschwingungen kreisfórmig um 
die W elle auftreten und diese in keiner Weise behindern 
kónnen.

K u r z s c h lu B  m o m en t.
D as KurzschluBmoment stellt fiir obiges Rahmensystem 

einen Belastungsfall dar, der von der horizontalen Rahmen- 
platte, selbst unter Zugrundelegung eines durchlaufenden Tragers 
ohne weiteres aufgenommen werden kann.

schwingung in der Weise EinfluB nchmen, ais ob 
das Fundamentgebilde zu steif angenommen worden 
ware. B ei Anwendung der dort angegebenen Be
richtigung von tj =  0,9 auf obiges Beispiel, ware 
die Horizontalresonanz, wenn man das arith- 
metische Mittel aus 788 und 638 nehmen darf, 

78S +  638
ne =  0,9 • ■— — — — =  642. E ine Erhóhung der

Eigenschwingungszalil um 10 %  laBt sich leicht 
durch Eiseneinlagen bzw. durch Yrerbreiterung der Quertrager 
um einige Zentimeter erzielen.

Auch die von Herrn Prof. K ayser gemachten Yersuche 
iiber die GroBe der dynamischen Zuschlage weisen deutlich 
darauf hin, daB bisher in den meisten Fallen m it groBer Vor- 
sicht gerechnet worden ist, selbst, wenn die an Versuchsmaschinen 
gemachten Erfalirungen fiir die Praxis noch einer Erw eitenm g 
bedurfen insofern, ais sich durch Auslaufen der Lager und nach- 
tragliche Schwerpunktsverschiebungen die dynamischen Zu
schlage nach einer Reihe von Betriebsjahren noch erhohen 
kónnen.

DIE WESTHARZSPERREN UND DIE BAUWEISE UND BAUAUSFUHRUNG DES SÓSEDAM MES1.
Von Regierungs- und Bciurat a. D. Ziegler, Clausthal.

O b e rs ic h t : D er B au b eg in n  d er H arzo d ersp e rre . Wasser- 
wirtschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung derselben. D ie B au - 
vo 11 encl 11 ug der S o sesp erre . Die Trinkwasserabgabe. Die all- 
gemeine Anordnung der Anlagen. Die Bauweise und die Bauausfiihrung 
des Erd-Keradamms. Die beobachteten Bewegungen der Kernmauer. — 
D er z u r iic k g e s te llte  R h u m ep old er. — D ie E n tste h u n g  und 
F in an z ieru n g  der W e sth a rz sp e rre n p ro jek te . D ie fern eren  
B aupl& ne des W esth a rz sp e rre n k o n so rtiu m s.

Nach dem geologischen Gutachten des Professor Schóndorf, 
Hildesheim, W estharzsperren-Entwurf Jan u ar 1927, Seite 16, 
ist die Zechsteinformation, welche bandartig den ganzen Siidrand 
des Harzes zwischen Nordhausen und Osterode in erheblicher 
Brcitenausdehnung umsaumt, órtlich und weit daruber hinaus 
(Leinetal) von ganz besonderer Bedeutung fiir W asserba u ten. 
GroBartigc Versickerungen in den immer wieder freigespiilten 
ausgedehnten Schotterbetten der HarzfliiBchen —  hauptsachlich

Harzoder, Sieber 
sind festgestellt.

und Sóse -Hohlraume sowie Erdfiilie

H a r z o d e r s p e r r e .
Am  óstlichsten E in lauf in dieses ungeheure, allerdings 

wenig erforsclite Grundwasserreservoir —  in der Harzoder —  
ist im H erbst 1930 durch Raumungs- und Wegebauarbeiten eine 
Talsperre obcrhalb Lauterberg und der Sperrluttermundung 
in Angriff genommen.

Diese O d e r - S p e r r e  ist bis 1933 zu vollenden. Die Baukosten

1 Vgl. die Jahrgange 1928 von: Bauingenieur Heft 16. Elektro- 
technische Zeitschrift Heft 29. Wasser- u. Wegebauzeitschrift Heft 18 
und 20, Wasserkraft u. Wasserwirtschaft Heft 24. Ferner Stadt u. 
Siedlung 1929 Heft 12. Wasserkraft u. Wasserwirtschaft 1930 Heft 22 
bis 24.
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siml zu 10,3 Mili. RM, fiir das K raftw crk  au i,y  Mili. KM  ver- 
anschlagt. Das lctztere soli sich durch Yerkauf von 6 Mili. kW/h 
in den Monaten August bis April an dic PreuBen-Elektra selb- 
standig verzinsen.

Am  14. 1. 3 1  wurde der AbschluBdamm der Arbcitsgemcin- 
schaft fiir dio Sosesperre: der Beton und Monieraktiengesellscliaft 
Berlin und den Firmeri Biischer und Mauvens unter 38 Angeboten 
zwischen 5 und 9 Mili. RM  iibertragen.

Das Einzugsgebiet betragt einschlieBlich 12  km2 des ober- 
halb liegenden „alten Oderteichs"2 50 km2, wozu durch Hang- 
graben und Żubrihger noch 25 km 2 treten. Nach lojahrigcm  
Durchschnitt ist auf 70 Mili. m® AbfluB des Gesamtgebietes zu 
rechnen. Der Beckeninhalt bei 4 - 384 NN. Stau solldurch  einen 
Erddamm  von 50 m Hohe und 350 m Lange auf 32 Mili. m® 
gebracht werden.

Dic Kraftausbeute des Spcrrongcfalles —  selbst unter 
Benutzung eines Tal-Zusatzgefalles bis zu einem Ausgleichbeckcn
—  ist verschwindend.

Die hervorgehobene, in erster Linie beabsichtigte landes- 
kulturelle Bedeutung diirfte fur das Odertal und noch viel mehr 
fiir das Ruhme- und Leine-Tal so lange illusorisch sein, ais das 
Sperrenwasser nicht geschlossen auf etwa 30 km Lange iiber die 
Sickerstellen des Harzrandes hinweggefiilirt wird.

Die Schotterbetten der SiidwestharzfliiBchen ais AbfluB- 
ventile des Hochwassers, vor vollstandiger Beherrschung des 
Abflusses durch Kulturdecken zu dichten und zu verstopfen, 
halte ich nicht fiir empfehlenswert.

S o s e s p e r r e

Aus diesem Grunde glaube ich nicht, daB „die Odersperre ein 
Aquivalent fiir die durch die Sosesperre dem Leinetal entzogenen 
Trink- und Brauchwassermengen sei".

Die jetzt fertiggestellte S o s e s p e r r e  soli aus einem N .G . 
von 46 km 2 eine mittlere JahresabfluBm enge von 35 Mili. m3 (1906 
bis 19 17 ; Mindestmenge 19 1 1  — 25 Mili. m»; Hóchstmenge 
19 14  — 50 Mili. m3), in einem Becken von 25 Mili. m* Inhalt 
ausgleichen. 4,5 Mili. m3 Hochwasserschutzraum 22 Mili. m3 
Trinkwasserabgabe. Uberschreitet der Bezug 17*/^ Mili. m3, 
so soli den Unterliegern der durch Kiirzung der iibrigen, 
vergleichmaBigten 14 '/2 Mili. m3 „nachweislich entstehende 
Schaden" ersctzt werden3.

Die Sosesperre ist in bezug auf die W asserwirtschaft des 
Lsinetals die einfluBreichste, da sie diesem am nachsten, am 
westlichen Ende des Źechstein-YersickerungsgeBiets liegt. Die 
Entfrem dung des Sperrenwassers diirfte daher auf die Hoch- 
wassermilderung giinstig, auf die Niedrigwasserspeisung 1111- 
giinstig wirken.

A uf den W asserverkauf aus der Sosesperre griindet sich nach 
einem ermittelten Selbstkostenpreis von nicht ganz 6 Pf/m 3 
bei Verkauf der Gesamtmenge in der Hauptsache die Reritabilitat 
der Westharzsperren. Die Leitung bis zum Hochbehalter Krons- 
berg/Hannover wiirde eine Liinge von 93 km und ein durch 
Driickverminderer und Zwischenbehaltcr gestaffeltes Gefalle 
von 177 m haben.

2 Der alte Oderteichdamm, 1720 fiir Bergbauzwccke erbaut 
(vgl. Zieglcr, Tlspb. 1925, S. 167—171), schlieBt zwischen zwei Trocken- 
maueru von Granitfindlingen einen 6 m starken Granitsandkern ciii.

Die geauBerte Absicht, dcnselben durch Zementeinpressungen 
zwecks Ausbesserung und AufhShung von 20 auf 32 ni Stau und von 
1.67 auf 7,5 Mili. m* Inhalt zu einem Tragkorper zu gestalten, diirfte 
sich kaum mit Erfolg verwirklichen lassen.

3 Der BezirksausschuB Ilildesheim veroffentlicht unter 19. S. 30
C. I 813/1929 im Óffentlichen Anzeiger zu Clausthal vom 30. 8. 30 den 
Antrag der Harzwasserwcrke Osterode mit Widerrufsfrist bis 20. 9. 30 
auf Verleihung des Rechts, die Sóse aufzustaueu und zu speichern:

Vorbęćken +  333 NN 
Hauptsperre +  326,5 NN 
Ausgleichbeckcn +  273 NN

17,23 Mili. m* diirfen in gesehlossencr Leitung abgeleitet werden, 
daB der Sose 14,5 Mili. m3 \’erbleibeu.

Die Ableitung soli an 300 Tagen 16  Stunden lang 750 s/l und
8 Stunden lang 100 s/l betragen. Von Mai bis Oktober soli wóchentlich 
eine Spulwelle von 4000 m* abgelassen werden. Der Antrag ist vereint 
mit der gewerbepolizeilichen Genehmigung.

Dem Hauptabnehmer, der Stadt Haniióyer, ist ein irgendwie 
maBgebender EinfluB auf das Sperrenunternehmen von vorn- 
herein nicht eingeraumt. Dic S tad t hat sich schon 1926 vor- 
belialtlicli Preis, Zeit, Menge und Beschaffcnheit der Wasser- 
lieferung im Verhaltnis zu ihrer eigenen Versorgung, ohne eine 
bindende Verpflichtung, nicht grundsatzlich abgeneigt gegen den 
W asserbezug verhalten.

Die Erweiterung des Hannoverschen Grundwasscrwerkes 
Berkhof-Elze vcrsprach indessen gegeniiber der zeitlich un- 
sicheren Sóselieferung die notwendige Deckung des Bedarfs 
zum Selbstkostenpreis von 1 1  Pf/m 3 rechtzeitig. D as Angebot 
der Westharzsperren lautete im Verlialtnis zu dereń Selbst
kosten sehr niedrig auf 16  Pf/m 3.

Die beliórdlich unterstiitzten Umfragen der W estharz
sperren iiber W asserabsatz ermóglichen j e t z t  fiir jede Variante 
des Vcrsorgungskreiśes genaue Kostenanschlage.

Probestrccken der Leitung von je  2 mai 700 m Holzstab- 
rohren aus deutscher und Oregonfichte (.),5atm), je  2m al 600 111 
Bctonschleuderrolire zweier System e und 400 111 Stahlrohre 
(60 bis 80 atm) sind hergestellt. (N B.: Hóchster vorkommender 
Druck 13  atm, GuBrohre m it Riicksicht auf Dichtung 6 atm).

Das Ergebnis dieser Anschlage besteht verm utlich darin, 
daB das Harz Borland, insbesondere das Leinetal, dessen Ober- 
flaćKeń wasser verseucht und versalzen, dessen Untergrund- 
wasser knapp und hart, ais Teilabnehmer, o h n e  Hannover, 
trotz dringenden Bedarfs, den W asserpreis nicht erschwingen 
kann.

Die Mittel, zu weichen man griff, um H annover zu nótigen, 
den Rentabilitatsplan der Westharzsperren zu rechtfertigen, 
versagten bisher. Trotzdem beschloB der Provinziallandtag am
3. 5. 29 und das W estharzsperren-Kuratorium  am 17 . 12 . 29, die 
Hannoversche W asserleitung zu bauen.

Nachdem durch eine Studienfahrt des Hannoverschen Stadt- 
inagistrats in das Ruhrgebiet festgestellt war, daB dort nicht ein 
cinziger Krankheitsfall auf die Besiedlung der Sperrgebiete 
zuriickgefiihrt werden konnte, wurde von einer Beseitigung der 
oberhalb Sosesperre gelegenen Dorfer Riefensbeck und Kam - 
schlacken (Einwohnerzahl 250) abgesehen.

Dieselben erhielten betonierte Dunggruben und eine K a- 
nalisation fiir Tages- und Abwasser mit einer Klaranlage, „dereń 
gereinigtes t5berlaufwasser unschadlicli beseitigt w ird ". D as 
Sóseufcr ist innerhalb der Ortschaften in 10— 15  m Breite durch 
einen Dralitzaun gegen Vieh abgesperrt.

Ein Vorbecken von 0,75 Mili. m* Inhalt bei +  333  N N  Stau, 
durch Erddam m  m it Tonkern abgeschlossen, soli die gróbsten 
Verunreinigungen und Schwinimstoffe zuriickhaltęn. E s  bc- 
herrscht %  des ganzen Niederschlagsgebietes von 46 km*.

Am FuBe des Hauptdammes treibt das der Sperre regel- 
maBig zu entnehmende Wasser von %  m3/s zunachst zwei 
Turbinen, um dann eine Schnellfilteranlage sowie eine K alk- 
hartungsanlage zur Aufhóhung der vorhandenen Hartę von 1 bis
1 yz°  zu passieren. F iir  „K atastrophenfalle" dient eine Chlori- 
sierungsanlage zur Abtotung der im W'asser cnthaltenen „schad- 
lichen" Keimc.

Ende 1928 ist mit den Arbeiten an der Sosesperre begonnen. 
Der siidliche Entnahmestollen wurde ganz, der nórdliclic (Einlauf
3 m hoher) teilweise und das siidliche Drittel der Kernm auer 
hergestellt.

Die beiden Betonstollen von annahernd kreisfórmigen Quer- 
schnitt %ron je 6 m2 haben ais Sóseablauf gedient. Sie sind in den 
Fels eingelassen, an der W asserseite m it „R ip p e n "1 versehen. 
ro m von den Berg- und Dammbóschungen freistehende Ent- 
nahmctiirme geben Gelegenlieit zur Bedienung von Notver- 
schliissen von der Wasserseite aus (Abb. 6).

Vou der Kernmauer ab fiihrt je  ein eingepfropftes 1,25-111- 
Rohr auf Betonsockeln bis zum luftseitigen Entnahm ebauwerk. 
Dasselbe wird dicht hinter der Kernm auer durch einen Ver- 
schluBschieber abgesperrt, der von Einsteigeschachten und dcm 
Kontrollgang aus, auch von oben zuganglich ist.

4 Halsbander in „geschiittetem Schotter", der vollstandig 
durchtrankt ist, sind wenig wirksam.
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Im  A u sla uf bn u werk tcilt sich das Rohr in zwei regulierbare 
Strange je  nach Turbinen und Unterwasserausglcichbecken.
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Abb. 1. Das Niederschlagsgebiet (NG) der Sósesperre.

X  3 0  W  50 m  -1—T- 1__ I

Spiegel +  273 N N ; I  == 0,25 Mili. m3. In letzteren m iindet mit 
SchuCrinne im Gefalle 1 : 5,35 der 95 m lange linksseitige Rand- 

iiberfall m it Kronenhohe +  326 NN . Am 
bergseitigen Ende des Uberfallkanals ist cin 
Spiilschutz 1,5  X 3,5 m angeordnet. Der 
Tjberfall leistet bei 60 cm Lamellenhohe 
90 ms/s =  2 ms/s/km: , im Hoclistfalle 150 m 3/s, 
das Eiinffache der hochsten bekannten Hoch- 
wassermeńge. Das Sosebett, unterhąlb der 
Sperre verm utlich auch das Auslaufbauwerk 
des Ausgleichsbeckens sind dieser Menge nicht 
gewachsen.

Die in herzynischem Streichen von SW  
nach NO verlaufenden Grauwacken- und Ton- 
schieferschichten schneiden schrag die an- 
nahernd ostwestliche Richtung des Sósctats, 
vgl. Abb. i ,  an der Sperrstellc. A uf den Tal- 
hangen der Sose hat sich an Ort und Stelle 
Yerwitterungslehm, festgehalten von Pflanzen- 
wuchs und durchsetzt m it Humusschichten, 
gebildet. In der Talsohlc sind die abgespiilten 
und abgerutschten Triim mcr der Hangę in 
wiederholtem Transport zu Gerollen abge- 
schliffen und zu mehr oder weniger reinen 

Lehm - und Kiesbanken von 3— 5 m 
M achtigkeit sortiert.

Die Vorbedingungen fiir die von mir 
schon 1906 vorgeschlagene Bauweise des 
Sosedammes, Abb. 2, —  Felsuntergrund, 
um eine Kernm auer einzulassen, und 
geeignetes Dam mschiittungsm aterial —  
waren also vorhanden. 

t t .-h c ib -  Einen Oberblick iiber die Baustelle
A' gibt Abb. 3. Im Vordergrundsieht man den

Zimmerplatz, links die Dammschtittung

Abb. 2 . Der Querschnitt des Dammes der Sósesperre.

Abb. 3 .
Sósesperre am 25. IX . 1929. Ubersicht der Baustelle.

Abb. 4 . Sósesperre am 27. V. 1929. Der eingeschalte Kemmauer-Sockel 
mit der lierausragenden Schalung des Kontrollganges.
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mit Arbeitsziigen und Einebnern. Die Kcrnm auer ist stufen- 
weise eingeschalt, das Dunlde zur linken ist Lelimbodcn. Oben 
iiber der Kernm auer befinden sich Betonmisch- und Steinbrech- 
anlage. Diese sieht man besser aus Abb. 4 m it dem daneben- 
stehenden Eckturm  des Kabelkrąns. In der Mitte der Kernmauer 
ist die Schalung des Kontroli- und Entwasserungsganges er
kennbar.

In Abb. 5 sieht man die Kernm auer weit aus der 
Schtittung herausragen und das Tal vollstandig durchąueren.

Abb. 5 . Sóscsperre am 26. IV'. 1930. Ansicht der Kernmauer- . 
Wasserseite voin linken Talhang aus. Teer-Anstrich, oben 
Verschalimg. Im Baufeld 2 Rammen, ganz hinten 2 Bagger, 

Grenze der Lehmschtittung wasserseitig sichtbar.

Abb. 6 zeigt am Ende des Geriistes den niedrigen linken 
Entnahm eturm  der Wasserseite, sowie die Steinbesturzung 
derselben.

Der Betonkem  —  die Dichtungswand, welche den ganzen 
Taląuerschnitt von rund 500 m Kronenbreite, 200 m Sohlenbreite 
und 56 m GróBthóhe innerhalb des Dammes einheitlich ab- 
schlieBt —  besitzt wasserseitig eine nahezu senkrechte Quer- 
schnittsbegrenzung.

Die Kernm auer greift dort m it einem 1-111-Sporn bis zu 2 m 
unter die Felsoberflache.

Die Kernstarke in Felshóhe betragt 7 m und gewahrt wenige 
Meter dariiber einem luftscitigen Kontrollgang Platz. Yon etwa
4 m Starkę 14 m oberhalb Felsen an zieht sich der Kernquerschnitt 
bis 1,5  m in der Kronenkante +  328,5 N N  zu einer wasser- 
seitigen Balustradę zusammen. 6 m iiber Felssohle, also in 
etwas iiber 200 m Lange zwischen den Talhangen gemessen, ist 
eine waagerechte Lagerfuge —  „W alzfuge" genannt —  im Kern 
angeordnet. ,,Ihre Form  und Ausbildung ist so gewahlt, daB 
sich der obere Bctonkórper (50 m hoch) sowohl drehen, wie auch 
waagerecht verschieben kann ." Auf der Tektipix-Isolierung der 
Fugę liegen halbe Tonrohre zur Entwasserung nach dem K o n 
trollgang (dorthin fiihren in Abstanden von 3— 5 111 auch von 
unten senkrechte Sohlendrainagerohre „zwecks Auftriebs- 
messung"). Die obere Kernwand ist weiterhin durch glatte, 
senkrechte, asphaltierte Fugen in Abstanden von 25— 30 m 
in fiir sich bewegliche Lamellen zerlegt.

Die Fugen erhalten ,,in der Gegend einer wasserseitigen, 
fetteren Yorsatzbetonschicht" ais Dichtung eine Bleibohle von 
20—30 cm Breite (Starkę?) und 50 m Hóhe. Dieselbe ist in 
Bitum en verlegt und soli eine etwaige Yerschiebung der Lamellen- 
rander mitmachen, ohne selbst zerstórt zu werden (!). Die Y o r
satzbetonschicht ist nahtlos in 50 cm Starkę, bewehrt m it einem 
Rundeisennetz von 20 cm Quadratseite aus Rundeisen yon 
14  mm 0 , der Wasserseite des Kerns vorgestam pft. Sie ist 
ihrerseits noch torkretiert und m it einer wasserabhaltenden 
Bitumenschicht versehen. E s  wird darauf gerechnet, daB die 
einzelnen Kernlamellen noch in sich reiBen. „D iese Risse werden 
sich aber sofort nach ihrer Entstehung durch Einschlammen von 
Lehm von der Wasserseite her wieder von selbst schlieBen."

Wenn die weitere Bemerkung, daB diese Bewegungen des 
Kerns sich noch Jah re  lang fortsetzen, zutrifft, so geht schon 
daraus hervor, daB ganz abgeselien von wechselnder Austrock- 
nung und Durchfeuchtung diese A r t . der RiBfugendichtung 
keinen Bestand haben diirfte.

Den senkrechten Kernfugen sind Einsteigeschachte lu f t -  
s e i t i g  vorgelegt, um sie zu beobachten, Lotungen auszufiihren, 
die waagerechten Bewegungen des Kerns im Betriebe festzu
stellen und anscheinend auch, die durch den Betonkern drin- 
genden Wassermengen zusammenzufassen, zu messen und nach 
dem Kontrollgang abzuleiten".

D er Betonkern ist zwischen waagerechter Iiolzschalung 
m it senkrechten und dariiber waagerechten verankerten Gurt- 
hólzern gescliiittct und m it PreBluftstampfen verfestigt.

Zwischen zwei Bócken in 550 m Abstand w ar iiber der 
Kernkrone cin Kabel von 8 cm 0  zur Unterstiitzung eines 
Kranes aufgehangt. (4 Zugseile und 1 Tragseil fiir die 
letzteren). Der Kabelkran fiihrte von einer Brech-, Sortier- 
und Mischanlage am linken Talhang aus stiindlich 13  bis 
26 Kiibel je  r m* der Kernm auer zu (eine provisorische _Misch- 
anlage in halber Dammhóhe hat fiir die Einleitung des Baues 
gedient).

Im  ganzen waren 70 000 m* Beton erforderlich. F iir die 
M auer Mischung 1 : 8, fiir Torkret 1 : 3, fiir die 50 cm Vorsatz- 
schicht TraBzementbeton 1 : 5. B ei trocknem W etter waren 
130  l/m3 an Wasserzusatz erforderlich.

E ine Kernmauer hat den Zweck, geschlossene Wasseradern 
d a u e r n d  in der Fugę zwischen Felsen und Dammasse, v o r -  
i ib e rg e h e n d  —  bis zur Konsolidation des Dammes —  auch 
in diesen, abzuschneiden. Die lebendige K ra ft solchen Druck- 
wassers wiirde die Substanz des Dammes vermindern, zu Um- 
lagerungen, Verformungen und vermehrten Undichtigkeiten 
Veranlassung geben: Den Damm nicht zur Ruhe kommen
lassen.

Da der Kern nur wenig eigene Standfahigkeit besitzt, so 
muB er:

1. So konstruiert sein, daB er geringe Bewegungen, ohne zu 
zerbrechen und undicht V.u werden, ertragt.

2. Mussen Bewegungsiibertragungen von der Dammasse 
aus durch móglichste Verdichtung derselben einerseits und durch 
Isolierung des Kerns von der Dammasse andererseits ausge- 
schlossen werden.

l i

Abb. 6. Sosesperre am 26. IV. 1930. Blick talaufw&rts auf 
den linksseitigen DurchlaB im Vordergrund, den rechtsseitigcn 
im Hintergrund. Yorne der den wasserseitigen DammfuB 

schutzende Grobschotter.
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3. Das Isolierungsm atcrial muB derartig beschaffen sein, 
daB es alle Hohlraume, wie auch immer .entstanden, durch Nach- 
fall schlieBt und eine beiderseitige gleiclimaBige Druckwirkung 
und Einspannung auf den Kern begiinstigt: Kohąsionśloses, 
reines, fest und dicht gelagertes, feines Steinmaterial.

4. Dieses M ateriał muB beiderseits etwaiger Kernrisse Sicke- 
rungen aufnehmen, denselben Filterwiderstand entgegensetzen 
und das Sickerwasser ohne M aterialverlagerung im Daram vcr- 
teilen.

5. Die ganze Dammasse zwischen den Berghangen und den 
steilen Innenflachen filterartiger FuBdamme soli bei jeder Be-
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wegung dichter zusammensacken und den Kern fester ein- 
schlieBen.

E ine allmahliche Porenverstopfung ist unter diesen Um
standen kein Nachteil.

Die Kernbauweise und die Verteilung und Behandlung des 
Bodenmaterials an der Sósesperre entspricht o b ig e n  Bedin
gungen nicht.

Durch die sogenannte „W alzfuge" hat man, allerdings nur 
auf 200 m, jeder moglichen Biegungsiiberanstrengung des Kerns 
dadurch radikal vorgebeugt, daB man die steife Mauer waage- 
recht durchschnitt. (Fortsetzung folgt.)

DIE A USFUH RU N G  DER D U C K E R A N L A G E  „G R A F E N B E R G E R -B R U C K E "  
IM Z U G E  EINES H A U PT SA M M LER S DER STA D TISC H EN  K A N A LISA TIO N  IN D USSELDO RF.

Yon Dipl.-Ing. Schreier, Dusseldorf.

O b e rs ic h t : Die Griinde, die zur Errichtung des Duckerbau- 
werkes fiihrten. — Dic Anordnung und die Einrichtungen des Bau- 
werkes. —  Die Bauausfuhrung. — Besonderheiten in der Bauaus- 
fuhrung im Hinblick auf die Lage der Baustelle zwischen Reichsbahn- 
gleisen. — Die Regelung der Vorflutverhaltnisse wahrend der Bauzeit.

Die Herstellung einer Kanal-Diickeranlage gehórt bekannter- 
maBen nicht zu den alltaglichen Ereignissen im stadt. Tiefbau- 
wesen, denn man wird im Hinblick auf die Gefahr einer Kanal- 
verschlammung Diickerungen innerhalb der Entwasserungsnetze 
nur dann vornehmen, wenn besondere Griinde dazu Zwingen. 
Diese Griinde waren in unserem Falle durch Umbauten der 
Reichsbahn gegeben. Beim  Ausbau der Strecke K 51n— Dort
mund fiir viergleisigen Betrieb zwecks Einfiilirung des Schnell- 
verkelirs zwischen Koln und dem Industriegebiet muB nach 
Moglichkeit jede niveaugleiche Kreuzung der Schnellverkehrs- 
gleise vermieden werden. Innerhalb der Diisseldorfer Reichsbahn - 
anlagen kreuzen jedoch die aus dem Giiterbahnhof Derendorf 
nach den Vororten Gerresheim und Lierenfeld abgehenden Giiter- 
zugsgleise unter den heutigen Verhaltnissen die Strecke Koln— 
Dortmund in gleicher Schienenhóhe. Diese Gleiskreuzung kann 
nach dem eben Gesagten in Zukunft nicht mehr bestehen bleiben, 
Die Giiterzugsgleise miissen daher in einem Tunnel unter den zu- 
kiinftigen Schnellverkehrsgleisen hinweggefiihrt werden. Die 
zur Tieferfiihrung der Giiterzugsgleise erforderliche Ram pę stóBt 
aber an der Grafenberger-Briicke auf den dort 1,75 'm  unter dem 
Bahnkorper liegenden Hauptsam melkanal der stadt. Kanalisation. 
Der Kanał, der, wenn in seiner urspriinglichen Lage belassen, das 
Bahnprofil durchschneiden wiirde, muB daher unter dem Bahn- 
einschnitt hinweggefiihrt, mit anderen Worten, gediickert 
W'erden.

Der Hauptsam mler hat die Form  eines Eiprofils von 2 m 
Hohe und 1,33  m Breite und dient der Entwasserung gróBerer 
Teile der Stadtgebiete Flingern und Grafenberg. Die E n t
wasserung erfolgt nach dem Mischsystem. Der K anał fiihrt dem
nach neben den Hausabwassern, dcm sogenannten Schmutz- 
wrasser, auch Regenwasser ab. Dies hat starkę Kanal-AbfluB- 
mengenschwankungen zur Folgę, auf die bei der Anordnung des 
Bamverkes Riicksicht zu nehmen war. D as Gegebene ist in diesem 
Falle die Unterteilung des Diickers in mehrere, durch Wehr- 
schwellen voneinander getrennte Diickerrohre, um trotz wech- 
selnder Kanalfullungshohen standig eine moglichst groBe, zur 
Selbstreinigung ausreichende Geschwindigkeit zu erzielen. Der 
Diicker „G rafenberger-Brucke" ist daher in zwei Duckerrohre 
unterteilt, in ein Stahlrohr von 0,425 m Durchmesser, dem 
Trockenwetter- oder SchmutzwasserabfluB dienend, und in ein 
1,40 111 im Lichten weites Regenrohr, vom Schmutzwasserrohr 
durch eine 0,50 m hohe Wehrschwelle getrennt. (Siehe Langen- 
schnitte A-B-C-D und I-K-L-M .) E s wird demnach erst dann 
eine Entlastung durch das Regenrohr eintreten, wenn das 
Schmutzwasserrohr bereits um 7,5 cm iiberstaut ist. Durch 
diesen Aufstau kann die Geschwindigkeit im Schmutzwasserrohr 
auf 1,5  m/sec gesteigert werden, eine Geschwindigkeit, die aus- 
reicht, auch Schmutzstoffablagerungen, die sich u. U. bei ge-

ringerer Kanalfiillung gebildet haben, wieder zu beseitigen. 
Im  iibrigen stellt das Schmutzwasserrohr, wie aus dem beige- 
gebenen Langenschnitt A-B-C-D bzw. dem Querschnitt R -S  
ersichtlich ist, einen unvollkommenen Diicker dar; d. h. die 
Rohrsohle beschreibt zwischen Ducker-Ein- und -Auslauf eine 
Gerade. E s wurde daher moglich, den unteren Teil des vor- 
handenen Kanals ais Rohrummantelung bestehen zu lassen, 
so daB nur die Decke iiber dem Rohr neu errichtet wrerden muBte.

Im  Gegensatz zum Schmutzwasserrohr ist das Regenrohr 
vollkommen gediickert. Um Reibungsverluste und damit eine 
Herabsetzung der Geschwindigkeit zu vefmeiden, ist sowohl der 
abfallende ais auch der aufsteigende Scheukel des Rohres in 
schmiegsamen Kurven gefiihrt. Zur Entwicklung dieser Kurven 
war jedoch eine gewisse Lange erforderlich, die nur dadurch ge- 

Logep/an 
MoBs/ai 1.-1S00

Abb. 1.

wonnen werden konnte, daB man mit dem Regenrohr vom 
Schmutzwasserrohr abriickte. Der Achsabstand der beiden 
Rohre untereinander betragt daher 5 m. (Siehe GrundriB.) 
Durch die seitliche Ausbiegung werden natiirlich die Reibungs- 
widerstande unnótig vergróBert und es wird damit gleichzeitig eine 
Geschwindigkeitsverminderung hervorgerufen, die bei einer, im 
GrundriB gesehen, geraden Fiihrung des Diickerrohres nicht 
eintreten wiirde. H atte man aber das Regenrohr gerade gefiihrt, 
so hatte man entweder die Diickerhaupter vom Bahneinschnitt 
abriicken, oder man hatte Ober- und Unterhaupt entsprechend 
vergroBern miissen. Die Losungen in diesem Sinne waren mit 
wesentlichen Mehrkosten verbunden gewesen. Abgesehen von der 
Erhóhung des Materialverbrauches hatte die Ausfuhrung in dieser 
A rt die Unterfangung weiterer Reichsbahngleise óstlich des
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Bahneinschnittes zur Folgę gehabt. Da es sich bei diesen Gleisen 
aber um Schnellzugsgleise handelt, wird nunmelir verstandlich 
sein, dat! man unter Wiirdigung der Umstande das Regcnrohr 
ŚćhlieOlich nach der Seite fiihrte und zum Ausgleich gegen die 
dadurch geschaffenen gróBeren Reibungswiderstande einen 
hóheren Aufstau im Oberhaupt zulieB. Die nunmehr vorliegenden 
Betriebsergebnisse haben Schwierigkeiten, die sich aus der seit- 
lichen Fiihrung des Rohres ableiten lieBen, nicht ergeben.

getrennt. An den Diicker-Ein- und -Auslaufen sind Dammbalken- 
schlitze vorgesehen, um im Bedarfsfalle die Rohre getrennt von- 
einander auBer Betrieb setzen und reinigen zu konnen. Die 
Dammbalkenverschlusse, aus karboliniertem  Fichtenholz ge- 
fertigt, sind in den Duckerhauptern selbst in sog. Dammbalken- 
nischen untergebraclit und sind gegen Abschwemmen bei stei- 
gendem Kanalwasser durch Kettenverschliisse gesichert. An 
weiteren Yorrichtungen im Innern der Diickerhaupter sind zu er-

Sc/iniff A  -B-C-D _ ~2jn- -t-------4a?,---------- -f
1 ! 1  ...................  i i .  ______________ .

S o ft ćfrfM srfuO K fi& W iB. S frtcim t ■ 17/j, 
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Abb. 2 a. GrundriB und L&ngenschnitte i. M. 1:250 .

Die yerteilung der ankommenden Abwassermengen auf die 
beiden Diickerrohre geschieht im Oberhaupt, der ZusammenfluB 
am  Auslauf der Rohre wird im Unterhaupt geregelt. Die Diicker- 
haupter haben eine Flachenausdehnung von rd. 20 m a und sind 
1,99 bzw. 2 m lioch; sie konnen also zur Yornahme von Reini- 
gungen und Reparaturen aufrecht gehend betreten werden. 
(Siehe GrundriB und Schnitt A-B-C-D.) Yon auBen sind die Ducker- 
haupter durch einen Treppenzugang zu erreichen. Im  Hinblick 
auf die Lage des Bauwerkes inmitten der Reichsbahngleise ist 
der Treppenzugang zum Oberhaupt, neben dem Regenrolir, unter 
dem Bahneinschnitt m it durchgefiihrt. (Siehe Schnitt E-F-G -H .) 
E s ist dadurch vermieden, daB zum Zwecke der Reinigung des 
Oberhauptes und zur Herbeiscliaffung der Reinigungsgerate die 
Gleisanlagen iiberschritten werden miissen. D er Treppenzugang 
ist gegen eine Uberschwemmung durch Kanalwasser vom Ober- 
und Unterhaupt durch je eine wasserdiclit verschliefibare Tiire

wahnen: Eine Spiiltiire im Oberhaupt, die einen Aufstau des 
Kanalinhaltes bis zu 1 m iiber Kanalsohle zulaBt, ein Handzug- 
schieber vor dem kleinen Diickerrohr der ebenfalls Spiilzwecken 
dient, sowie die Einfassung der Schmutzwasserrinnen durch 
Sicherheitsgelander, um die Gefahr eines evtl. Ausgleitens und Ab- 
rutschens in die Diickerrohre auszuschlieBen. Durch den hier be
sonders gelagerten F a li konnten ferner die dem Bahneinschnitt 
zugekehrten Diickerwande mit wasserdiclit schlieBenden, 1 n1 auf 
0,40 111 groBen Fenstern aus Glasbausteinen versehen werden. 
Neben dieser Einrichtung ist aber in allen Raum en, einschl. der 
Treppenzugange elektrische Beleuchtung durch explosionssichere 
Kanalleuchten gegeben. Die Stromzufuhr bewirken wasserdichte 
Kabelleitungen. In den Duckerhauptern hangen Kanallampen 
neuester Konstruktion der A E G ., die, falls sie vom ansteigenden 
Kanalwasser iiberflutet werden sollten, erlóschen und den Stroni 
selbsttatig ausschalten. E s  wird dadurch der U bertritt des
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Stromes in das Kanalwasser unterbunden, um etwa in der Nahe 
arbeitende Betriebsrnannsehaften vor elektrischen Schlagen zu 
sclnitzen. Zur Inbetriebnahme tragbarer Pumpen sind auCerdem 
an passenden Stellen einige Kraftstrom - Steckkon tak te ange- 
bracht. SchlieBlich wird zu Spiiizwecken die Duckeranlage 
durch einen 65 mm weiten AnschluB an das stadt. \Vasserversor- 
gungsnetz m it Frischwasser versehen. Daneben sorgen hinrei- 
chende Luftschachte fiir standige Frischluftzufuhr.

Scbnitf N -O
Schniff P -Q  

S.O.łJS.W_______

Vor/iandener
/fono!

Jc/iniff A S

Yor/iondener 
Kona,/

rj S- 0- + S2, W

•Abb. 2 b. Querschnitte i. M. 1 : 125.

Nach Betrachtung der Anlage im allgemeinen soli nunmehr 
im folgenden iiber den Bau des Diickers berichtet werden. Die 
A rt der Bauausfiihrung w ar bestimmt durch die Lage der B au
stelle inmitten der Reichsbahngleise. Die Bau- und Betriebsstoffe 
konnten daher nur auf dem Schienenwege an die Verwendungs- 
stelle herangebracht werden. A uf demselben Wege war der ver- 
drangte Boden abzufabren. Die Bodenbeschaffenheit lieB den 
Aushub m ittels Greifbaggers zu. N ur unter den Gleisen muBte 
der Boden des Bahnverkehrs wegen von Hand ausgeschachtet 
werden. Man begann mit dem Aushub an der Stelle des heutigen 
Bahneinschnittes, der z. Zt. der Bauausfiihrung des Diickers 
noch nicht bestanden hatte, und loste erst nach Beendigung der 
Ausschachtung an dieser Stelle, die seitlichen Bodenmassen. 
Ehe jedoch die seitliche Ausschachtung in A ngriff genommen 
werden konnte waren 4 Reichsbahngleise zu unterfangen; ostlich 
des Einschnittes 3 Rangier- und Abstellgleise und westlich vom 
Einschnitt ein durchgehendes Giiterzugsgleis. Die Unterfan- 
gungen waren auf Spannweiten von 7,50 m, 1 1 ,5 0  m und 13  m 
durchzufiihren. E s bedarf einschaltend der Erwahnung, daB die 
in die beigefiigten Piane eingezeichneten Gleise zu beiden Seiten 
des Bahneinschnittes in einem Abstand von 2,50 m von Stiitz- 
mauervorderkante, die in ihrer ganzen Breite uber den Diicker- 
hauptern verlaufen, z. Zt. der Bauausfiihrung noch nicht verlegt 
waren. Die Hauptschwierigkeit bestand darin, die A rt der Unter- 
fangungen m it Hilfe von direkt unter den Schienen verlaufenden 
Langstragern aus Peine- bzw. Differdinger-Profilen so zu wahlen, 
daB zur Einbringung der Decken iiber den Diickerhauptern die

hierzu notwendige Konstruktionshohe noch freiblieb. Bei der 
bereits erwahnten' Spannweite von J3  m des zweiten, ostlich 
vom Bahneinschnitt gelegenen Gleises war dies nicht mehr zu 
erreichen. Durch Untertcilung der Gesamtlange in zwei Felder 
mit dazwischenliegender M ittelstutze war jedoch auch hier die 
Durchfiihrungsmoglichkeit gegeben. Die Ausfuhrung der Mittel- 
stiitze stieB auf keinerlei Schwierigkeiten, denn es konnte zu 
diesem Zwecke ein Teil der siidlichen Langswand des Unter- 

hauptes zusammen m it dem entsprechenden 
Ausschnitt des Treppenzuganges herangezogen

........ .......- werden. E s  erfolgte zuerst eine/ Unterfangung
auf 4,50 m Spannweite zur Herstellung des Mittel- 
pfeilers. Nach dessen Ausfuhrung •— der Pfeiler 
konnte seine spśitere Funktion ais Bauwerksteil 
ohne wesentliche Umanderungen iibernehmen —  
wurde die 4,50 m weite Unterfangung wieder 
ausgebaut, um in ein und demselben Arbeits- 
gang die Unterfangungstrager fiir die 6 und 7 m 
weiten Felder zu beiden Seiten der Stiitze einzu- 
bringen. B ei der Ausfuhrung der Unterfangungen 
der ubrigen 3 Gleise standen dann besóndere 
Schwierigkeiten oder Hindernisse nicht mehr im 
Wege. A rt und Konstruktion der Unterfangungen 

waren bei allen Gleisen gleichmaBig durchgebildet. Um 
allzu groBe Profilhóhen zu vermeiden, waren die Trager 
jeweils zu je  zwei unter einer Schiene gekuppelt. Die 
Verbindung der Trager untereinander wurde ohne 
Anboliren der Stege und Flanschen vorgenommen. 
Zu diesem Zwecke wurden auf die Eisenbolzen klauen- 
artige Konstruktionen, die die Tragerflanschen fest 
umklammert hielten, aufgeschraubt. Auch von dem 
sonst iiblichen Einlassen der Trager in die aufgelegten 
Holzschwellen wurde Abstand genommen. Um eine feste 
Verbindung zwischen Gleis und Unterfangungstrager

4 zu erzielen, wurde jede dritte Schwelle m ittels ganz 
um die Unterfangungstrager greifender Biigel verankert. 
Die A rtderh ier vorgenommenen Unterfangungskonstruk- 
tionen hat sich bestens bewahrt und hat auBerdem die 
Vorteile gezeigt, daB einerseits der W ert der Unter
fangungstrager durch den WegfalL jeglicher Bohr- und 
Nietlócher in keiner Weise herabgesetzt wurde, und daB 
andererseits beim Einbringen der Unterfangungskonstru k- 

tionen in Anbetracht der fehlenden, aufeinander abzupassenden 
Bohrstellen kleine Verschiebungen in den Tragerlagen den Fertig- 
stellungstermin nicht beeintrachtigen konnten. Im Gegenteil, die 
gerade bei diesen Arbeiten so sehr erwiinschte Beschleunigung der

H

I

Abb. 3 .
Blick in die ausgeschachtete und abgesteifte Baugrube 

zu Beginn der Betonierungsarbeiten.
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Einbringung konnte durch die A rt dieser Ausfuhrung noch 
wesentlich gefórdert werden.

So kam  es, daB der Fortgang der Ausschachtung durch den 
Einbau der Unterfangungen keine Verzogerung erlitt. Nachdem 
alle vier Gleise abgestiitzt waren, wurde der restliche Boden 
ausgehoben und gleichzeitig die Baugrube in senkrechtem Verbau 
abgesteift. Beim  Einbringen des Verbaues brachte die unregel- 
maCige Gcstalt der Baugrube und die Rucksichtnahm e auf die 
Gleisunterfangungen da und dort groBe Schwierigkeiten m it 
sich. AuBerdem war beim Betonieren zur Gewinnung eines 
gróBeren Arbeitsraumes innerhalb der ausgesteiften Baugrube 
der teilweise Umbau in eine A rt Ram m tragerverbau notwendig.

Nach Beendigung dieser Umbauten konnte dann der Rolibau 
ohne Unterbrechung erstehen. Das gesamte Bauw erk ist in

Beschadigung durch eine 5 cm starkę Betonschicht mit Streck- 
metalleinlage gesichert. Die Abdeckung iiber dem Schmutz- 
wasserrohr ist in ahnlicher Konstruktion durchgefiihrt. Der 
Treppenzugang liingegen ist durch eine Eisenbetondecke ge- 
schiitzt. Die Ausklinkerung des Ober- und Unterhauptes, ins
besondere die Ausmauerung der Mulden, w ar eine Aufgabe, die in 
einwandfreier Weise nur von Spezialfacharbeitern gelóst werden 
konnte. Unabhangig von den Innenarbeiten, w'ie Herstellung 
des Putzes und der Ausmauerung, sowie Installation der Licht- 
und W asserversorgungsanlagen, konnte das W iederverfiillen der 
Baugruben, Herausnehmen der Baugrubenaussteifungen und der 
Ausbau der Gleisunterfangungen vor sich gehen.

Die Vorflut des Hauptsammlers durfte wahrend der Bauzeit 
nicht unterbunden werden. E s  w ar jedoch ein Aufstau des Kanals

Abb. i .
Blick in das fertiggestellte Diickcr - Oberhaupt.

Rcchts im Bilde der Einlauf zum Schmutzwasserrohr 
— durch Handzugschieber verschlieBbar.

Links der Einlauf zum Regenrohr.

Beton bzw. Eisenbeton hergestellt. Neben dem Beton ist mit 
Riicksicht auf die hoheren Kosten Mauerwerk nur an denjenigen 
Stellen zur Anwendung gekommen wo die vom  Kanalwasser 
bespiilten Flachen zum Schutze gegen aggressive Abwasser mit 
einer halbsteinstarken Klinkerverblendung versehen werden 
mufiten. Hierunter fallen samtliche Sohlen, die Innenwande des 
Ober- und Unterhauptes, sowie die Auskleidung des Regen- 
rohres. Die Betoninnenwande des letzteren wurden auBerdem 
vor Einbringung der Yerblendung m it einem wasserdichten 
Tricosalputz versehen. Samtliche BetonauBenwande des B au
werkes sind rauh geputzt und m it einem Betonschutzm ittei ge- 
strichen. Die Innenwande des Treppenzuganges sind m it Feinputz 
beworfen. Die Decken des Ober- und Unterhauptes sind zwischen , 
Peinetrager gespannte Betonkonstruktionen. Die Trager, nach 
Reichsbahnvorschrift fiir den Lastenzug N  berechnet, sind zur 
Erziclung der Gleitlagerwirkung auf Kranbahnschienen gelagert. 
Die Deckenaufsichten sind zur besseren Ableitung des Nieder- 
schlagswassers m it Gefalle nach zwei Seiten versehen und 
glatt geputzt. AuBerdem ist zur Isolierung eine doppelte 
Bitumengewebelage aufgebracht. Dieses Bitumengewebe ist vor

Abb. 5 . Blick vom Diicker-Unterhaupt durch die wasserdicht 
verschlieBbare Tiire in den Treppenzugang. Rcchts im Bilde der 
vom Unterhaupt abgehende Hauptsammelkanal (nur teilweise zu 
sehen), links der Auslauf des Regenrohres (ebenfalls nur teilweise zu 
sehen), im Hintergrund ein Hydrant zur Frischwasserzufuhrung.

bis zur Scheitellidhe zugelassen. Man entschloB sich daher, die- 
jenigen Bauteile der Anlage, die unabhangig vom  bestehenden 
K anał ausgefuhrt werden konnten, wie Treppenzugang und 
Regenrohr, zuerst in Angriff zu nehmen und erst bei weiterem 
Fortschreiten des Baues den K an ał durch Einsetzen einer Stirn- 
wand im Oberhaupt innerhalb der Baustelle abzusperren. D a
durch wurde ein Aufstau im K anał hervorgerufen, der jedoch 
bereits bei 42 cm Hóhe iiber Kanalsohle einen nach dem nachst- 
gelegenen Hauptsammler, einige H undert Meter siidlich der 
Grafenberger-Briicke, fiihrenden Verbindungskanal iiberstaute 
und dadurch die Umleitung des Kanalwassers ermóglichte. A uf 
diese Weise w ar ohne Gefahrdung der HausanschluBleitungen 
infolge Riickstaues die AuBerbetriebnahme des Hauptsam mlers 
im Baustellenbereich moglich. Hach Fertigstellung der Ducker- 
rohre und Duckerhaupter konnte dann die Stirn im Ober
haupt wieder entfernt und somit die friihere Y orflut wieder 
hergestellt werden.

Die Gesamtbauzeit betrug 2 %  Monate. Die Ausfuhrung des 
Bauwerkes war der F irm a Heinrich Redemann, Dusseldorf, 
iibertragen.
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Erfahrungen im Talsperrenbetrieb.
Die Zeitschrift „Das Gas- und Wasscrfach" bringt im Heft 48 

Jahrg. 1930 den Abdruck eines Vortrages von Lemberg iiber die Er
fahrungen im Talsperrenbetrieb, insbesondere uber Erfahrungen, 
die innerhalb der letzten 20 Jahre mit der der Trink\vasserversorgung 
der Stadt Plauen (Vgtl.) dienenden Geigenbachtalsperre (42 m hoch 
und 275 m latig aus Bruchsteinmauerwerk in Zementmortei) gemacht 
wurden.

Da es sich hier um Beobachtungen handelt, welche sich iiber eine 
verhaltnism&Big lange Zeitperiode erstrecken und mit groCor Sorgfalt 
zusammengestellt wurden, war es móglich, gewisse regelmaBig wieder- 
kehrende Erscheinungen zu erkennen und auf ihre Ursachen zuriick- 
zufiihren. So ergab sich z. B. bezgl. der Bewegung der Staumauer, 
daB diese in der Hauptsache von dem durch die Jahreszeiten bedingten 
Wechsel von Warme und Kalte und nur zum kleineren Teile vom 
Wasserstande abhangig ist; die gróBte Durchbiegung wurde mit 
7,7 mm festgestellt. Der groBten Warnie und der groBten Kalte 
folgen fast immer mit zweimonatigem Abstande die geringste und die 
gróBte Durchbiegung der Mauer.

Wie es meist bei Bruchsteinmauern der Fali ist, befindet sich 
auch an der Geigenbachtalsperre ein besonderer Dichtungsvorsatz- 
beton von 0,85 111 mittlerer Starkę. Hinter dem Dichtungsschild liegen 
hier in Abstanden von 60 cm von oben bis unten durchlaufende Nuten, 
unt das Sickerwasser abzufangen. Im Gegensatz zu sonst gemachten 
Beobachtungen hat. sich das anfallende Sickerwasser im wesentlichen 
auf gleicher Hohe gehalten; im Maximum wurden 3,4 l/s gemessen. 
Eine auf VerlangenderBauaufsichtsbehdrde auBerdem noch angeordnete 
Entwasserung der Mauer durch Drainrohrc von 20 cm Durchmesser 
in Abstanden von 1 /2 bis 2 m etwa 20 cm hinter dem Diclitungsschilde 
hat sich ais iiberflussig erwiesen, da aus der Sammelleitung bis heute 
noch kein Wasser zum Abflufl gekommen ist. Man mogę sich daher 
hiiten, zuviel des Guten zu tun.

Obwohl drei Entnahmevorrichtungen vorgesehen waren, wurde 
das Wasser durchwcg der unteren Entnahmestelle, 29 m unter Voll- 
wasserspiegel entnommen. Die Warme des Wassers an dieser Stelle 
schwankte zwischen einem Minimum von 1,7° im Winter und einem 
Maximum von 16,5° im Sommer; es verdient beachtet zu werden, 
daB dieser letztere sehr hohe Wert bei einem Wasserstand von immer- 
hin noch 17,5 m iiber der Entnahrrtestellc erreicht wurde. Im all
gemeinen lagen die Hochstwerte erheblich unter 16°. Fiir die Jahres- 
rnittelwerte ergab sich ein Kleinstwert von 4,7° und ein Hóchstwert 
von 7,6° C; der durclischnittliche Jahresmittelwert von 19 Betriebs- 
jahren betrug 6,2° C. Trotz der betrachtlichcn Tiefe des Talsperren- 
beckens konnte festgestellt werden, daB die Temperatur in der Nahe 
der Beckensohle nicht bei 4 0 C stehen bleibt, sondern daB eine W arm e- 
abgabe der tieferen an die darubergelagerten Schichten stattfindet, 
vergl. auch den genannten Minimumwert von 1,7° im Winter. Beziiglich 
der Warmeleitung wurde beobachtet, dafl der hóchste Warmegrad 
an der unteren Entnahmestelle dem etwa 2 m unter Wasserspiegel 
gemessenen in 1 - bis 4 monatlichem Abstande folgt.

Bei der Geigenbachtalsperre wurde die Beckensohle seiner- 
zeit unter einem Kostenaufwand von 240 000 RM von Humus befreit. 
Dieser Aufwand hat sich in hohem MaBe rentiert. Yergleiche mit 
einem benachbarten Wasserwerk, bei welchem auf die Raumung der 
■Beckensohle verzichtet wurde, haben gezeigt, daB der Mehraufwand, 
den die letztere verursacht, reichlich durch die Vorteiie aufgewogen 
wird, die dadurch bei der Veredelung des Wassers erzielt werden. Der 
Gelialt des Rohwassers an organischer Substanz, an Mangan, an 
freier Kolilensaure, sowie die Farbung des Wassers, Geruch und 
Geschmack hangen wesentlich mit der Raumung oder Nichtraumung 
des Bećkens zusammen. Dr. F. T ólke.

Die abgestrebte Gewólbesperre.
Von Dipl.-Ing. E . G roh, Regierungsbaumeister a. D., Dresden.

Die beste Form zur Ubertragung wagerechter Wasserdriicke 
auf die Sohle ist die abgestrebte Wand. Eine solche ist in dem Vor- 
schlag fur die Gewólbesperre, wie sie Abb. 1 u. 2 zeigen, vorgesehen. 
Es ist ein Verbundbau von Mauer- und Erddamm. Dieser nimmt 
ais Strebe einen Teil des Wasserdruckes auf. Weiter bietet er einen 
vorzuglichen Schutz gegen das Abrutschen der Mauer. Eine reine 
Mauer widersteht dagegen nur in der Griindungsfuge.

Der Damm dient ais Rustung fiir den Bau der Gewolbe. E r wird 
mit den Widerlagern gleichzeitig hochgefiihrt, ersetzt dadurch Fórder- 
geriiste und dient ais Lagerplatz fur die Baustoffe. E r spannt be
sonders das wasserseitige Widerlager fest ein und liefert gegebenen- 
falls die Fiillstoffe gegen das Unterspiilen der Griindung durch Druck- 
wasser. Der Bruch fast aller Talsperren wurde durch Zerstórung 
der Griindung eingeleitet. Gefahrdete Schwergewichtsmauern hat 
man durch Anschiitten eines luftseitigen Dammes gesichert; so die 
Mauer bei Mutha in Indien, bei der Strebepfeiler versagt hatten.

Das wasserseitige Widerlager schiitzt den Damm vor dem Durch- 
weichen. Zu seinem Aufbau kónnen deshalb durchlassige, rollige

Massen verwendet werden. Sie finden sich fast immer in Gebirgs- 
talern vor.

Das wasserseitige Widerlager muB sich der Strebenwirkung 
wegen auf den Damm stiitzen kónnen. Das ermóglicht meines Er- 
achtens die Elastizitat des hohćn und schlanken Gewólbes (Modell- 
versuche). Bei Zweifeln legt man die Gelenkfugen F  ein. Der Innen- 
dainm ist durch Einsteigeschachte und Beobachtungsbrunnen priifbar.

Ais Nachteil konnte die Umschuttung der Widerlager auf- 
gefaBt werden. Sie sind der Sicht entzogen. In Hinsicht auf die Griin- 
dungsfuge halte ich es fiir unbedenklich. Yon deren Unversehrtheit

hangt die Sicherheit der massivcn Sperren iiberhaupt ab. Diese Griin- 
dungsfuge ist aber bei allen Systemen dauernd der Sicht entzogen.

Im wichtigsten Bauteil, dem wasserseitigen Widerlager, ist 
durch Ausnutzung des Streberiwiderstandes jede Biegung vermieden 
worden. Bei der Gewichtstaumauer, einem Kragtrager, muB man 
sie durch schwere und teuere Mauermassen ersticken. Wie Unter
suchungen gezeigt haben, wird das wasserseitige Widerlager durch 
Gewólbedruck, Eigengewicht und Wasserdruck axial beansprucht. 
Im gefalirlichsten Belastungszustand, bei voller Sperre, wirken die 
angreifenden Krafte auf ein SchlieBen der Fugen hin.

Die Sperre ist unempfindlich gegen einen etwaigen Unterdruck. 
Eigengewicht +  Gewólbedruck +  Erdauflast -f- Wasserdruck sind be- 
deutend gróBer ais der volle Unterdruck auf die Griindungsfuge.

Eiseneinlagen sind nicht erforderlicli. Der Sicherheit lialber 
konnten solche im oberen Gewolbe vorgesehen werden.

Die luftseitigen Bóschungsgewólbe werden bei jeder Belastung 
symmetrisch beansprucht. Das ermóglicht gute Baustoffausnutzung. 
Sie kónnen hóher beansprucht werden, da sie im Trockenen liegen, 
Frostwirkungen des Wassers also ausgeschlossen sind.

Warmewirkungen in der Langsachse kónnen durch zwei Fugen 
an den AbschluBwanden (Abb. 2) aufgenommen werden, solche 
senkrecht zur Achse werden durch die Fugen F  unschadlich gemacht. 
Im ubrigen ist ein Ausgleich auch ohne die Fugen F  durch die schlanke 
Form des Gewólbes móglich.

Ein Kostenuberschlag der Gewólbesperre weist im Vergleich 
zu einer Gewichtstaumauer bedeutende Ersparnisse auf.

Hochwasserfragen in U. S. A.
Brigadier General T. H. Ja c k s o n , Prasident der Mississippi- 

Strom-Kommission, veróffentlichte in Eng. News-Rec. vom 8., 15., 
22. Januar 1931 eine sehr ausfiihrliche Abhandlung iiber seine jahre- 
langen Erfahrungen betr. Hochwasserbeobachtung und -schutz, mit 
besonderer Bezugnahme auf das Mississippigebiet. Ihm untersteht 
die Durchfiihrung von Bauten fiir 350 Millionen $ und von Beob
achtungen fiir 12 Millionen $, welche Arbeiten von Hunderten von
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Ingenieuren des Corps of Engineers der amerikanischen Armee durch- 
gefuhrt werden und zur Heranbildung von ausgesprochenen lioch- 
wasserspezialisten fuhren. Die Untersucliungen haben so umfassend 
tmd griindlich bisher nicht ihresgleichen auf der Welt und gestatten 
der amerikanischen Ingenieurwissenschaft die Sammlung und Auswer- 
tung von Erfahrungen, die ihr sicher auch in anderen Landem 
neue Aufgaben ersclilieBcn werden.

Grundsatzlich ist zu unterscheiden, ob es sich um einen Alluvial- 
Strom oder einen Nichtalluvial-Strom handelt. Wahrend dieser sein 
Flufl- und Hochwasserbett bei beiderseits ansteigender Talsohle selbst 
ausgewaschen hat und selbst alle Hochwassermengen sofort abftihrt, 
ohne daB ein eigentliches Problem deshalb besteht, hat der A llu v ia l-  
strom  sein Tal aus den von ihm mitgefiihrten Bodenmassen aufgebaut 
und iiberragt mit seinen Ufern die angrenzenden, oft in Breite von 
yielen Kilometern tiefer liegenden Talgebiete, welchcn bei II och wasser 
Uberschwemmung droht; denn gewohnlich kfinnen die Wassermassen 
nicht innerhalb der Ufer abgcfiihrt werden. Z. B. faBt das Bett des 
Mississippi bei Vicksburg mit 28 300 m’/s nur eines einfachen, d. i. 
'/a eines groflen Hochwassers; beim Sacramento ist das entsprechende 
Verhaltnis 1 : 10. Die iiberschiissigen Wasser flieBen seitlich in den 
sogen. „Bassins" parallel zum FluBbett ab und stoBen erst weiter unten 
wieder zu ihm oder auch zu einem anderen Stromlauf. Da die H&ufig- 
keit und die Dauer der Hochwasser bestimmend sind fiir die allgemeine 
Kapazit»| des FluBbettes, verbietet es sich, durch iiberm&Giges Ent- 
ziehen von Wassermengen in Speichern oder auf dem Bassinwege 
die Kapazitiit unter ihren deichfullenden Grad sinken zu lassen: 
Ilaufigkeit und Dauer der Hochwasser werden ungeachtet aller Kunst- 
bauten die gleichen bleiben. Ebenso wird jedes AbschlieBen von 
Bassins mit Deiclien zu einer Erhohung des Wasserstandes im FluBbett 
fuhren. Die Breite zwischen den Ufern bleibt nach menschlichem Er- 
messen immer gleich: einem Abbau auf der einen folgt ein Aufbau auf 
der anderen Seite. Sicher hat ein solcher Stroni einmal jeden Teil 
seines heimatlichen Alluvialtales bedeckt, weshalb auch der Aufbau 
seiner Ufer rechts und links gleich ist; unten schwereres, oben leichteres 
Materiał,je nachEigenart der mitgefiihrten Stoffe. Die niUieren Ursaehen 
fiir die Veranderungen der Ufer ergeben sich aus der Gestaltungder Stroni - 
windungen. Grundsatzlich ist zur Anlage von Hochwasserschutzbauten 
zu sagen: sie sollten nie die Kapazitiit des eigentlichen FluBbettes be- 
eintrachtigen, sie lassen nie einen wirklichen Verlust von Land be- 
fiircliten, sie konnen nie die Haufigkeit, Dauer und GroBe von Hocli- 
wassern vermehren.

Seit iiber 1000 Jahren ist der Hochwasserschutz durch D eich- 
bau die Standard-Metliode. Die Anwendung anderer Methoden 
(Speichern, Ableiten, Baggern, Begradigen) ist nur mehr zur Unter- 
stiitzung der Deiche gebrauchlich; ais Schutz gegen mittlere Hoch
wasser geniigen sie allein. Der Deichbau ist elastisch in Planung und 
Plananderung, er hebt die FluBbettkapazitat weit iiber den ufer- 
fiillenden Stand bis zu seiner eigenen Sicherheitsgrenze, er ist am 
wenigsten kostspielig. Die Hóhe der Deiche wird etwa 0,3 bis 1 m iiber 
den erwarteten Hochwasserstand gesetzt, die Breite nach der Durch- 
sickerungslinie bestimmt. Es sind sowohl reine Trapezformen wie solche 
mit landseitiger Bernie im Gebrauch, letzere mehr am Oberlauf des 
Mississippi; es gibt aber eine Tendenz, sie ganz fallen zu lassen. Die 
Neigung der Bóschungen richtet sich nach der Art des verwendeten 
Materials und wechselt wasserseitig von 3 : 1 bis 5 : i und landseitig 
von 5 : 1 bis 7 : 1. Angelegt werden Deiche bis etwa 7,6 m Hóhe mit 
mit 3 bis 3,6 m breiter Krone; Befestigung durch Rasen. Sp e ich er- 
becken  haben sich ais die gesiindeste Methode zur Unterstiitzung der 
Deiche erwiesen. Schon 1852 wurden sie von Ellett fiir den Oberlauf 
des Mississippi empfohlen; das dortige System kostete 1,3 Millionen S 
bei 2,467 Milliarden m3 Fassungsvermogen und ist damit die giinstigste 
Anlage dieser Art. In neuerer Zeit sehen die Projekte fiir den Miami 
und zum Schutz yon Los Angeles Speicherbeeken vor. Der Wert eines 
Speicherbeckens andert sich reziprok seiner Entfernung von den zu 
schiitzenden Gebieten, ais welche der hohen Erstellungskosten wegen 
nur Gegenden mit groBem Gemeinyermógen wie Stadte und Industrie- 
bezirke in Frage kommen. Talsperren dieser Art unterscheiden sich von 
gleichen zu anderen Zwecken eigentlich nur durch besondere Vor- 
kehrungen zur plótzlichen Entlcerung, denn sie haben naturgemafi 
ihren hochsten Wert, wenn sie leer sind; dies ist zu beachten, weil 
damit ihr Wert fiir Hauswasser-, Kraft-, Bewasserungs- und Schiff- 
fahrtversorgung stark begrenzt wird. Die A b le itu n gsm eth o d e  
unter Benutzung natiirlicher oder kiinstlicher Bassinwege mit oder 
ohne Eindeicliung empfiehlt sich fiir den Unterlauf groBer Strome, 
wie sie ebenfalls 1852 von Ellett fiir den Mississippi empfohlen wurde. 
Im heutigen Projekt sind fiir den Mississippi vier und fiir den Sacra
mento fiinf Hochwasscrumleitungen vorgesehen. Das MaB ihrer An
wendung bestimmt sich so, daB fiir das eigentliche FluBbett weder eine 
Yerminderung der Iiapazitat die Folgę sein soli noch eine so weitgehende 
VergróBerung, daB dic FluBdeiche eine iibermaBige Hohe erhalten 
muBten; sobald die Deiche eine gewisse Hóhe erreichen, kommt es 
erst auf die Sicherheit und dann auf die Kosten an. Wenn die Ab- 
leitungswege eingedeicht sind, kann auch die Entwasserung der Hinter- 
landereicn zu besonderen Aufwendungen oder Schwierigkeiten fuhren. 
Ais EinlaBbauwerke verwendet man sowohl „kontrollierte", d. i. be- 
wegliche Wehre, ais auch „unkontrollierte", d. i. Uberlaufwehre; bei 
letzteren weicht man zwar hóheren Erstellungs- und Unterhaltungs- 
kosten und allen Streitigkeiten von Interessenten aus, die mit der Be

dienung eines Wehres yerbunden sind, aber man muB eine Vermindet 
rung der FluBbettkapazitat und des Ertragswertes zwischenliegender 
landwirtschaftlicher Betriebe in Kauf nehmen. Am Mississippi ver- 
wendet man auch anstatt eines EinlaBbauwerkes das sogenannte 
,,fuse-plug-System": dieDeichkrone erhalt eine zinnenartigePflasterung, 
welche mit weicherem Materiał verfiillt wird und bei Hochwassern 
von selber Offnungen freigibt. Dies Verfahren ist billig und hat sich 
bewahrt, tut aber wahrend eines Hochwassers nur einmal Dienste und 
bedarf dann der Erneuerung. Jackson tritt sehr energisch dafiir ein, 
dagegen lehnt er FluBbettvertiefung mittels B ag g ern  der fort- 
laufenden hohen Kosten wegen ab und laBt sie nur ais letzten Ausweg 
zu. F lu B b e ttb e g ra d ig u n g e n  haben zwar insoweit Bedeutung, 
ais sic nicht das FluBbett iiber seine sonst yorhandene Kapazitat hinaus 
beeinflussen. Sie miissen mit Vorsicht unternommen werden; oft ist 
der GegenstoB des Wassers unterhalb nur durch einen besonderen, 
in Anlage und Unterhaltung kostspicligen Deich aufzufangen. Diese 
Methode spielt bei den alteren und neueren Projekten in U. S. A. eine 
untergeordnete Kolie. In gewissen Fallen ist R e in ig u n g  des FluB
bettes von Unterholz, Pflanzen, mitgebrachtem Gut geboten. Kin 
gereinigtes FluBbett fiihrt in schnellcrer Strómung zwei- bis dreimal 
so viel Wasser ais ein ungereinigtes. Es wird dann billiger, die Reinigung 
in gewissen Zeitabstttnden zu wiederholen, ais etwa Rodungen vorzu- 
nehmen und Wiesen und Kulturland anzulegen. Piane zur W ieder- 
a u ffo rstu n g  von Eihzugsgebieten woirden zwar viel diskutiert, 
sind aber nicht ausgefiihrt worden. Zumal da im wichtigsten Gebiet 
ani oberen Mississippi eine unendliche Prarie vor der Anpflanzung erst 
mai bewassert werden mtiBte, haben sich solche Vorschlage vor kalter 
Berechnung yerfliichtigt.

Die P la n u n g  von Hochwasserschutzbauten stóBt in den be- 
troffenen Landern auf besondere Schwierigkeiten, insofern ais karto- 
graphische Unterlagen erst nach Bedarf anzufertigen sind (man be- 
hilft sich mit der Aufnahme einer weitmaschigen „Skala", in welche 
nur die notigen Details eingetragen werden) und weil fiir die Haupt-- 
sache, die Hochwassergebarung, nur in auBcrst miihseliger Weise aus 
Wasserstandsmarken und anderen liickcnhaften Angaben ein Uber- 
blick gewonnen werden kann; hydrographisclies Materia! wurde bisher 
nicht gesammelt. Man beginnt damit, nach MaBgabe der Hoeliwasser- 
schaden einen Generalplan fiir die Schutzbauten zu entwerfen, dem 
Einzelstudien erst folgen, wenn das Verhaltnis zwischen Aufwand und 
Nutzen irgendwie berechtigte Form gefunden hat. Dabei beschrankt 
man sich aber auf die Bekampfung der etwa alle 3 bis 6 Jahre am 
Mississippi zu erwartenden Schadenshocliwasser und laBt die alle 
25 bis 50 Jahre wiederkehrenden auBerorderitlichen Hochwasser frei.

Abb. 1. Faschinenwerk vor dem Yersenken,

Bei Gelegenheit des Uberwiegens wirtschaftlicher Gesiclitspunkte 
wird es interessieren, noch einiges iiber Art und Kosten der U fer- 
oder D eich b ek le id u n gen  zu bringen: Wo der Strom den Deich 
zu unterwaschen droht und man es nicht vorzieht, ihn zuriickzu- 
nehmen oder durch den Einbau zeitweiliger Anlagen nach dem Buhnen-
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typ zu schiitzen, bekleidet man ihn von obenan bis etwa 15 m uber die 
Unterwasserkante hinaus. Uber Wasser werden Steine oder Beton
platten mit Hand versetzt, oder es wird Beton unmittelbar aufge- 
stampft. Unter Wasser wird eine „Matratze" versenkt, welche bieg- 
sam genug ist, um alle jetzigen oder spateren Unebenheiten ohne Scha
den mitzunehmen. Es gibt solche Matratzen aus Holz in Form von 
Rahmenwerken (zwei gezimmerte Roste pressen zwischen sich Weiden, 
in Einheiten von 30 x  45 m), Flecht- (go X 150 m) und Faschinenwerken 
(mit rd 0,4 m Dmr. senkrecht zur Stromrichtung gelegt und auf Langen 
bis 300 m zu Einheiten yerbunden); ebenso solche aus Beton in zwei 
verschiedenen Typen, welche einzelne Platten 0,1 x  1,8 X 3.3 m 
mit galvanisierten Litzen und Kabeln zu Einheiten bis 150 m Lange

Abb. 2. Fleclitwerk wahrend der Arbeit.

bei der nótigen Breite verbinden. Die Kosten schwanken nafciirlich 
je nach Typ, Tiefe, Ortlichkeit und kónnen fiir 1 Meile =  1,6 km 
je 25-, 40-, 80- bis 140 000 $, abwirts Cairo 325 000 $ und im unteren 
Stromgebiet 650000 $ betragen; Unterhaltungskosten etwa 5%  der 
Anlagekosten. Ein Uberschlag zeigt, daB die Verkleidung von Deichen 
gegenuber ihrer Zuriicknahme gerechtfertigt ist, wo bei der iiblichen
12 m breiten jahrlichen Ausspulung der Landpreis 3000 § fiir 1 acre =
40,5 ar oder bei 36 m ausnalimsweiser Abspiilung 1000 $ betragt; 
anliegendes Ackerland wurde solche Aufwendungen nie rechtfertigen.

Ober die technischen Einzelheiten der Herstellung von Matratzen 
aus Holz wurde berichtet betr. Rahmenwerke in ling. News-Rec.
1930 I S. 720 (siehe „Bauingenieur" 1930 Seite 574), betr. Faschinen- 
werke in Eng. News Rec 1930 II 4 und betr. Flechtwerke in Eng. 
News-Rec. 1931 I S. 395 wie folgt: Fasch in en w erke  werden 
schwimmend hergestellt iiber der Stelle, wo sie zu versenken sind; 
die verwendeten Weiden haben 10 cm mittleren Durchmesser und 
etwa 9 m Lange. Diese werden auf Booten der groBen, mit einem

Dampfkran ausgeriisteten Arbeitsschute zugebracht und dort unter 
Anwendung besonderer Pressen mit verzinktem Draht zu Faschinen 
geschniirt in der Lange, welche der Breite der Matratze entspricht. 
Man beginnt mit dem „Kopfstuck" von 90 cm Dmr., das an zwei 
rechtwinklig zum Ufer hintereinander vertauten Haltebooten be
festigt wird; .schlieBt liieran die Faschinen von 40 cm Dmr. an mittels 
Langskabeln, welche — paarweise iibereinander, eins dariiber ein 
darunter — in etwa 2,5 m Abstand die Faschinen kreuzen und mit 
dereń Bindedrahten verknupft sind; bis zum „Endstiick" von 
60 cm Dmr. Zur Erzielung der Steifigkeit werden langs den oberen 
Kabeln Stangen befestigt, iiber die etwa alle 12 m Querstangen ge- 
bunden werden. Der Stangenrost wird auf 27,5 m Breite entlang 

dem Kopfstuck und auf 7,5 m Breite entlang den 
anderen Seiten durch Weitere Querstangen zur Auf
nahme der Steinlast erganzt, wie Abb. 1 es zeigt. 
Etwa alle 20 m lauft ein Haltekabel von der Matratze 
zu einem Ankerpfahl am Ufer. Je  zwei Einheiten der 
Faschinenwerke uberdecken sich auf 4,5 m. Gearbeitet 
wird Tag und Nacht (leider ist dafiir keine Leistung 
angegeben); fiir eine Baustelle sind umfangreiche, 
meist scliwimmende Anlagen im Wert von rd. 600000 $ 
erforderlich, so daB die Anwendung dieser Verklei- 
dungsart der Kosten halber wohl zu iiberlegen ist. 
F lech tw erke  werden ebenfalls schwimmend iiber 
Ort hergestellt und von kleineren Arbeitsschuten aus 
in Korbart gemacht, wie Abb. 2 zeigt. Die dazu 
verwendeten Weiden sollen 2,5—4cm stark und 3—7,5111 
lang sein. Das ,,Kopfstuck'' ist eine lockere Reisig- 
rolle von 30 cm Dmr. und lauft in der entspreChenden 
Lange rechtwinklig zum Ufer oder daran entlang, je 
nachdem ob man die Matratze besser von der Breite 
oder der Lange her flechten kann. U111 den ersten 
„Stich". zu machen, werden je 2—3 starkę Weiden 

ais „Laufer" unter 45° mit den dickeren Enden 
ins Kopfstuck eingesteckt, kreuzweise dariiber je 5—6 schw&chere 
Weiden ais „Binder" ebenso. Ist die ganze I^nge besteckt, so wird 
das Kopfstuck mit 3/8"iger verzinkter Drahtlitze gebunden und die 
weiteren „Stićhe" folgen unter Hinzunahme neuer Weiden, wobei 
dereń Enden unten 30—60 cm iiberlappen; an den AuBenkanten 
werden Saunie geflocliten. Das fertige Geflecht hat ein einheitliches 
Gefttge von etwa 30 cm Dicke und erhalt erhóhte Festigkeit durch 
Drahtlitzen, welche — paarweise iibereinander, eine dariiber eine 
darunter — in etwa 5 111 Abstand langs und quer laufen und an den 
Kreuzungspunkten mit U-Haken zusammengefaflt werden. Rings- 
herum wird zur Aufnahme der Steinlast ein bis 60 cm hoher Stangen
rost an den Litzen befestigt. Zur Verbindung mit den Ufern wird 
eine Reihe von Ankerpfahlen durch das Geflecht bis 4,5 111 tief 
eingeschlagen. Wo der Angriff des Wassers es notig macht, 
kann die Matratze nachtraglich mit neuen Weiden dichter 
geflocliten werden.

E. T. Zehme.

W I R T S C H A F T L I C H E  M I T T E I L U N G E N .

Zur Wirtschaftslage. Die Zahl der bei den Arbeitsamtern ver- 
fiigbaren Baiiarbeiter (Baufacli- und Bauhilfsarbeitern) betrug Ende 
A p r il 689 000. Gegenuber der Hóchstzahl von Ende Februar (910 000) 
ist also in diesem Fruhjahr eine Entlastung von 221 000 eingetreten. 
Im gleichen Zeitabschnitt des Vorjahres betrug der Riickgang 296 000, 
obwolil auch schon 1930 die Friihjahrsbelebung auf dem Baumarkt 
auflallend gering war, was sich damals auf die Gesamtwirtschaft ais 
auBerordentlich krisenverscharfend auswirlcte. Zum Vergleich sei darauf 
hingewiesen, daB im Jahre 1929, nachdem infolge der anormalen 
Kalte die Zahl der arbeitsuchenden Bauarbeiter Ende Februar auch 
878 000 erreicht hatte, bis Ende April 1929 mehr ais 600 000 wieder 
Beschaftigung gefunden hatten, also nahezu das Dreifache der dies- 
jahrigen Zahl.

Auch die Aussichten fiir die Zukunft sind noch immer sehr triibe. 
Im Wohnungsbau kommt nach der Wegnahme von mehr ais einem 
Drittel der zur Verf(igung stehenden Hauszinssteuermittel nun noch 
hinzu, daB infolge des immer weiter Umsichgreifens der leerstehenden 
GroBwohnungen in Altbauten und der Notlage der Mieter auch von 
der restlichen Hauszinssteuerąuote noch erliebliche Abstriche gemacht 
werden miissen, wegen der wachsenden Steuerausfalle. Die Defizits 
der óffentlichen Finanzen lassen die weitere Einschrankung des offent- 
lichen Bauens erwarten und auch von einer Zunahme des gewerblichen 
Baues kann vorlaufig keine Rede sein, solange die jetzige Wirtschafts
lage fortbesteht.

Die LohnverhaItnisse im Baugewerbe sind jetzt so weit geklart, 
daB im iiberwiegenden Teil der Tarifgebiete Lohnsatze und Ortsklassen- 
einteilung feststehen.

Noch unklar ist die Lage in den Bezirken, in denen der Spruch 
der zentralen Schiedsstelle sowohl von Arbeitsgeber- wie von Arbeiter- 
seite abgelehnt und infolgedessen eine Yerbindlicherklarung nicht 
beantragt und auch eine nachtragliche bezirkliche Einigung nicht er

zielt wurde. Es handelt sich hier um die Tarifgebiete: Sieg-Lahn 
(GieBen), Nalie (Kreuznach) und Sieg-Lahn (Siegen).

Auch in einigen anderen Gebieten, insbesondere in Westdeutsch- 
land, bestelien teils wegen des Ecklohnes, teils wegen der iibrigen Lohne 
und der Ortsklasseneinteilung noch Differenzen.

Arbeitsbeschaffung. Der in diesen Tagen veróffentlichte zwei te 
Teil des Gutachtens der Brauns-Kommission zur Arbeitslosenfrage 
befaBt sich eingehend mit der Frage der Notwendigkeit und Moglich
keit, auf dem Weg der Arbeitsbeschaffung die Erstarrung, in der sich 
heute unsere Wirtschaft befindet, zu lósen. Dabei wird zunachst wie- 
derum der Erkenntnis Ausdruck gegeben, daB in fruheren Zeiten die 
Initiative zu neuen Kapitalanlagen, durch die die brachliegenden Pro- 
duktionskrafte wieder in Bewegung gesetzt werden, vorwiegend von der • 
p r iv a te n  Bauwirtschaft ausgegangen sei, die jedoch heute an der 
Erftillung dieser Aufgabe durch auBere Umstande gehemint werde. 
Die Lage zwinge daher dazu, durch neue Kapitalwerbung (insbesondere 
durch Heranziehung von Auslandskapital) auf Grund óffentlichen 
Kredits neue Arbeitsgelegenheit zu schaffen, die ihrerseits auf Be
schaftigung und Absatz der deutschen Gesamtwirtschaft ausstrahle.

Bei der Aufzahlung der fórderungswtirdigen Arbeitsgebiete wird 
neben Landwirtschaft und Energiewirtschaft vorwiegend auf die 
Móglichkeiten produktiver Bautatigkeit hingewiesen. Allerdings glaubt 
das Gutachten, den Bau groBer innerdeutscher DurchgangsstraBen 
nicht empfehlen zu kónnen, da diese in Wettbewerb mit der Eisenbahn 
treten wurden, ebenso seien Kanalbauten im allgemeinen abzuleheiin. 
Ais fórderungswichtig erachtet der AusschuB jedoch die Verbesserung 
des alten StraBennetzes, das in seinem gegenwartigen Zustand den 
Anforderungen eines modernen Verkehrs nicht mehr gewachsen sei. 
Wichtig sei der Ausbau der landlichen StraBen, ferner der Zubringer-, 
Yerbindungs- und UmgehungsstraBen. In einzelnen Fallen sei auch der
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Bau von KraftwagenstraBen zur Erleichterung des lokalen Yerkehrs 
gerechtfertigt, wozu die Kraftfahrzeugsteuer in vollem Umfang heran- 
gezogen werden musse. Im Wohnungsbau musse man einen allzu 
schroffen Bruch mit der friiheren Praxis vcrmeiden. Der Plan der 
Deutschen Gesellschaft ftir offentliche Arbeiten, durch Aufnahme einer 
Anleilie den Umfang der Notstandsarbeiten zu erweitern, fand die 
Billigung des Ausschusses.

Das Gutachten zeigt — abgesehen von Einzelheiten, Ober die sich 
streiten laflt — ais Ganzes genommen, daB dic Erkenntnis nun doch 
immer mehr an Raum gewinnt, daB, solange die Bauwirtschaft in ihrer 
jetzigen Beschaftigungslosigkeit verharrt, auch nicht an einen Wieder- 
aufstieg der iibrigen Wirtschaft zu denken ist. Selbst die Kreise, die 
sich noch vor nicht langer Zeit ais unbedingte Gegner neuer baulicher 
Investitionen bekannten, scheinen, wie verschiedentliche AuBerungen, 
erkennen lassen, allmahlich ihre Ansieht zu revidieren. Angesichts der 
groBen Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter, die trotz Saisonbeginns noch 
immer den Arbeitsmarkt belasten (Mitte April: 750000) kann man sich 
der Einsicht nicht mehr verschlieBen, daB der \Veg zur Gesundung der 
Gesamtwirtschaft nur uber eine Belebung der Bautatigkeit fiihren 
kann. Dabei beginnt man jetzt auch die durchaus verscliieden ge- 
lagerten Verhaltnisse in den einzelnen Gebieten der Bauwirtschaft zu 
unterscheiden, nachdem man friiher nur zu gem die Lage der gesamten 
Bauwirtschaft mit der des durch die óffentliche Finanzierung hoch- 
gehaltenen Wohnungsbaues gleichsetzte. Nachdem ein erheblicher 
Ruckgang der Wohnungsbautatigkeit infolge Kiirzung der Hauszins- 
steuermittel nun nicht mehr zu vermeiden sein wird, erkennt man, daB 
hierfiir innerhalb der Bauwirtschaft ein Ausgleich zugunsten des 
bisher eingeschrilnkten offentlichen Baues geschaffen werden rauB. 
(Vgl. u. a. Artikcl von Stegerwald im „Baukurier" Nr. 53). Auch 
die am 9. Mai erfolgte Eroffnung der Bauausstellung in Berlin und 
die aus diesem AnlaB stattfindenden Kundgebungen werden ihr Teil 
dazu beitragen, der breiten Offentlichkeit die groBe Bedeutung und 
die Schliisselstellung der Bauwirtschaft im deirtschen Wirtschaftsleben 
vor Augen zu fuhren und die hier teilweise noch herrschenden naiven 
und irrigen Vorstellungen zerstoren zu helfen.

Die Bauwirtschaftsaktion, die in den verschiedenen Teilen des 
Reichs geplant ist, hat inzwischen in den Stadten: Breslau, Essen, 
Frankfurt a. M., IIannover und Koln zur Bildung von Aktions- 
komitees gefOhrt, welche die Vorbereitung der geplanten Kund- 
gebung in die Hand genommen und die Frage der einladenden Stellen 
und der Redner in diesen Stadten im' wesentlichen bereits geklart 
haben. Die erste offentliche Kundgebung hat in der Stadtlialle von 
Hannover am 18. Mai auf Einladung des Wirtschaftsbundes Niedcr- 
sachsen-Kasselstattgefunden. Am 20. Mai folgteFrankfurta.M. mit einer 
Kundgebung im neuen Saal der Getreidebórse; hier gingen die Ein- 
ladungen gemeinsam von Handelskammer, Handwerkskammer und der 
Arbeitsgemeinschaft wirtschaftlicher Verbande in Frankfurt a. M. aus.

Der ReichswasserstraBenbeirat hat in seiner Sitzungam 5. Mai d. J .  
in einer EntschlieBung festgestellt, daB der Haushalt des Reichsvcr- 
kehrsministcriums fiir das Jahr 1931 wenigstens die Moglichkeit biete, 
die d rin g en d sten  U n te rh a ltu n g s-, R e g u lie ru n g s-  und A us- 
b a u a rb e iten  durchzufuhren. Er erwarte, daB bei einer Besserung 
der Finanzen des Reiches der Fiirsorge fiir die ReichswasserstraBen 
besondere Beachtung zuteil wird. Diese Fursorge scheine insbesondere 
im Hinblick auf die verkehrspolitische Aktivitat der Nachbarstaaten 
Deutschlands geboten, dereń Wirtschaft in steigendem MaBe in den 
GenuB verbilligter Transportmoglichkeiten auf dem Gebiete des 
BinnenwasserstraBenverkehrs gelangt.

Reichsverkehrsministcr v. G u erard  erklarte, daB eine Beschran- 
kung auf diejenigen WasserstraBenbauten geboten sei, bei denen Bin- 
dungen durch Gesetze oder Staatsvertrage vorlagen. E r habe mit 
amerikanischen Geldgebern wegen Hergabe von Kapitał fiir den 
M itte lla n d k a n a l verhandelt. Eine Anleihe sei aber zur Zeit auf 
dem amerikanischen Markt nicht unterzubringen. Wenn der Mittel
landkanal aus dem Reichshaushalt herausgenomnien werden konnte, 
wurden die freiwerdenden Summen vor allem fur die O der ange- 
setzt werden miissen, die spatestens mit der Vollendung des Mittel- 
landkanals eine vollendete SchiffahrtsstraBe werden musse. Weiter 
sei die Kanalisation der Mittelweser notwendig, weil aus ihr 
das Wasser fiir den Mittellandkanal gewonnen werden miisse, In 
Frage komme endlich die E rw e ite ru n g  des D o rtm u n d -E m s- 
K a n a ls , um einer Veródung des groBen Dortmunder Industrie- 
gebietes vorzubeugen. t)ber diese Piane hinaus konnten neue Kanale 
keitiesfalls in Angriff genommen werden.

Die am Bau des Siidflugels des M ittellandkanals interessierten 
Stadtc und Gemeinden haben dem Reichsverkehrsministerium in 
einer EntschlieBung angeboten, die Unterstiitzungssummen derjenigen 
WohlfahrŁserwerbslosen, die fiir die Bauarbeiten am Siidfliigel einge- 
stellt werden, ais Finanzierungshilfe zur VerfUgung zu stellen. AuBer
dem hat der PreuBische Landtag am 30. April d. J .  das Staatsmini- 
sterium ersucht, auf die Reichsregierung einzuwirken, daB die Weiter- 
arbeit am Mittellandkanal nicht verzogert wird.

Auch der Ribau hat in einer an den Reichsverkehrsminister ge- 
richteten Eingabe baldige Inangriffnahme des Siidflfigels des Mittel
landkanals gefordert.

Dem Luftschutzgedanken wird, wie mannigfache Aufsatze in den 
fiihrenden Tageszeitungen beweisen, auch in Deutschland ein stets 
wachsendes Interesse gewidmet. Wahrscheinlich werden auf Anregung 
der Regierung Ende 1931 bzw. Anfang 1932 unter Beteiligung der 
Gemeinden ortliche Luftschutzausschiisse gebildet werden, in denen 
— ais besonders bedroht —L auch die órtlichen Industrien vertreten 
sein werden.

Von den fiir den Luftschutz verantwortlichen Regierungsstellen 
und den sich damit befassenden privaten Organisationen wird emp- 
fohlen, bei Neubauten kflnftig den Erfordernissen des Luftschutzes 
Rechnung zu tragen. In baulicher Ilinsicht wird insbesondere der 
Schutz gegen Brandkatastrophen, die durch Bombenabwurf entstehen, 
fiir notwendig gehalten. Die Bedeutung einer Auflockerung der 
Siedlungsbauten und einer feu e rs ich e ren  B au w eise  zur Ver- 
minderung der Brandgefahr ist ohne weiteres erkennbar. In einem Vor- 
trag iiber die Bedeutung des zivilen Luftschutzes fiir die Eisenbahn am 
1. Mai d. J .  hat z. B. der vortragende Reichsbalmoberrat mitgeteilt, 
daB kiinftig bei der Ausfuhrung von Neubauten der Reichsbahn er- 
hohter Wert auf feuerbestandige Bauweise (Eisenbeton), gelegt werden 
solle. Der Rcichsverband der Deutschen Industrie lialt die Schaffung 
einer Luftschutz-B auberaturigsstelle  fiir erwiinscht, welche inter
essierten industriellen Unternehmungen zur Verfiigung stehen wird.

Wir halten es fiir notwendig, daB man sich in den geplanten 
órtlichen Luftschutzausschiissen fiir bauliche MaBnahmen auf dem 
Gebiete des Luftschutzes (Ausfuhrung von Eisenbetonskelettbauten, 
von Massivdecken, feuersicheren Dachem usw.) einsetzen miisse.

Vom Reichsverband der deutschen Industrie ist ein Spezial- 
ausschiiB zur Aufstellung von Richtlinien iiber den industriellen Luft
schutz eingesetzt worden.

Ais vorbereitende Arbeit hat ferner der zustandige Referent im 
Reichswirtscliaftsministerium, Ministerialrat Dr. R o n d e, und sein 
Mitarbeiter, Regierungsrat Dr. Freiherr v. M ahs, Aufsatze iiber den 
Luftschutz und die Sicherung der Bevólkerung und lebenswichtiger 
Betriebe gegen Luftangriffe ausgcarbeitet, die in Broschurenform beim 
Reichsverband der Deutschen Industrie zum Preise von 2,50 RM be- 
zogen werden kann. In der Druckschrift wird u. a. beleuchtet, wie vom 
Standpunkt des Luftschutzes Bauten beschaffen und mit Schutz- 
raumen ausgestattet sein sollten. Die Bedeutung des Eisenbeton- 
baues wird hervorgehoben.

Wenn auch diese Schrift noch keine letzte Lósungen bringt und 
bei einer noch im Anfange stcckenden Bewegung auch nicht bringen 
kann, empfehlcn wird die Beschaffung dringend. Vielleicht wird eine 
Zeit kommen, wo die Mehrzahl aller Neubauten bei Planung unter dem 
Gesichtspunkt des Luftschutzes tiberpriift wird. Fur den feuer- und 
sprengsicheren Eisenbeton wird dieser Gesichtspunkt sicherlich oft 
den Ausschlag geben.

R echtsprechung.
Grundsatzlich kann nur der Steuerschuldner selbst den Anspruch 

auf Erstattung von iiberzahlten Betragen geltend machen, und zwar 
auch dann, wenn ein anderer fur ihn gezahlt hat. Insbesondere kann 
der Erwerber eines Betriebsvermógens die Erstattung der von seinem 
Rechtsvorganger iiberzahlten Betrage nicht verlangen. (Urteil des 
Reichsfinanzhofs vom 4. Dezember 1930 — II I  A 55/29.)

R. hat am 1. April 1927 das Grundstiick der in Konkurs ge- 
ratenen Firma L. im Wege der Zwangsversteigerung erworben. In 
dem von R. in bar zu entriclitenden Teil des geringsten Gebots waren 
die von der Firma I-  nach dem Aufbringungsgesetz fur 1927 ge- 
schuldeten, vom Finanzamt im Konkurs- und Zwangsversteigerungs- 
verfahren angemeldeten, Vorauszahlungen auf die Industriebelastung 
aufgenommen worden. Die Firma L. wurde nachtraglich von den 
Aufbringungsleistungen fur 1927 freigestellt. Der Konkursverwalter 
der Firma L. hatte die Erstattung der Vorauszahlungen zur Masse 
nicht verlangt. Diese wurden daher vom Finanzamt auf andere 
Steuerschulden der Firma I -  verrechnet. R. verlangt nunmehr die 
Erstattung dieser Vorauszahlungen.

Der Reichsfinanzhof hat in Obereinstimmung mit den Vor- 
instanzen die Erstattung abgelehnt. Der Erstattungsanspruch ist 
die Umkehr des Steueranspiuchs. Er ist daher grundsatzlich nur dem 
Steuerschuldner zuzubilligen, d. h. dem, fiir dessen Rechnung die 
Zahlung — gleichviel von wem — geleistet worden war. Einmal ist 
die Person des Steuerschuldners dem Finanzamt bekannt, wahrend 
sich nicht immer mit Sicherheit feststellen lassen wird, wer die Steuer 
gezahlt hat. Auch gebilhren die zu erstattenden Betrage nicht immer 
dem, von dem sie gezahlt sind. Das hangt von den zivilrechtlichen 
Beziehungen zwischen den Zahlenden und dem Steuerschuldner ab. 
Eine Prufung in dieser Hinsicht kann den Steuerbehórden nicht zu- 
gemutet werden. Hier kann sich insbesondere R. nicht darauf berufen, 
daB er das Grundstiick fur das geringste Gebot erstanden und damit 
den in dieses eingerechneten Vorauszahlungsbetrag aus eigener Tasche 
gezahlt habe. Denn damit hat R . nicht etwa selbst die Vorauszah- 
lungen fiir die Firma R. entrichtet, sondern das Finanzamt hat sich 
aus dem von R. fiir das Grundstiick erlegten Vertseigerungserlos 
befriedigt.

Schliefllich macht R. zu Unręcht geltend. er habe den Betrieb 
der Firma L. iibemommen, die Aufbringungspflicht laste gerade auf 
dem Betrieb. Damit wird R. nur Steuerschuldner, der nach dem
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Ubergang von dem Finanzamt cingeforderten riickstandigen Voraus- 
zahlungen. Hier handelt es sich aber um Vorauszahlungen, die vor 
dem Ubergang von dem bisherigen Inhaber in dem Konkurs- und 
Z\vangsversteigerungsverfahren eingefordert sind. Auch ist nicht etwa 
der Erstattungsanspruch der Firma L. mit der Betriebsubernahme 
auf li. iibergegangen.

Der Generalunternehmer ist auch mit den an Subunternehmer ab- 
gefiihrten Entgelten umsatzsteuerpflichtig (Urteil des Reichsfinanzhofes 
vom 3. Oktober 1930 — V A 461/30 —).

Ein Generalunternehmer hatte die Errichtung von Eigenheimen 
fiir baulustige Angestellte dergestalt iibernommen, daB er bis zur 
Eertigstellung der Hauser den ausfuhrenden Subunternehmer gegen- 
iiber sowohl hinsichtlich der Auftragserteilung ais auch der Auszahlung 
der vereinbarten Vergtitungen fiir die Lieferungen und Leistungen stets 
im eigenen Namen aufgetreten ist. Mit der Zahlung an dic Bauhand- 
werker hatte der Generalunternehmer infolgedessen eigene Verbind- 
lichkeiten, nicht die der Bauherren, d. h. der Angestellten, erfiillt. 
Hiernach konnten die Zahlungen nicht ais „durchlaufende Posten" an
gesehen werden. Sie unterliegen der Umsatzsteuer. DaB der General
unternehmer Gewinn mit seiner Tatigkeit nicht erzielt hat, ist vom 
Reichsfinanzhof ais rechtlich unerheblich bezeiclmet worden.

Kein Rechtsanspruch auf achtstiindige Beschaftigung (Urteil des 
Arbeitsgerichtes W aidenburg vom 7. 1. 1931 — AZ. 1485/30 —); 
Weder § 1 der Arbeitszeitverordnung noch der Reichstarifvcrtrag fur 
das Baugewerbe stehen einer Yerkiirzung der taglichen Arbeitszeit 
unter 8 Stunden entgegen. Der Reichstarifvertrag enthalt Oberhaupt 
keine Bestimmung iiber die Dauer der regelmaBigen Arbeitszeit, die 
Arbeitszeitverordnung begrenzt nur dereń H och stdauer. Ein Bau- 
unternelimer, der aus betrieblichen Griinden (z. B. bei Arbeiten an einer 
Bahnstrecke mit dauerndem Zugverkehr) nur eine verkiirzte tagliche 
Arbeitszeit durchfiihren kann, ist daher nicht verpflichtet, trotzdem den 
Lohn fiir 8 Stunden zu zahlen. Es handelt sich hier auch nicht um 
die Frage der Yerteilung des Betriebsrisikos. Das ware hochstens dann 
der Fali, wenn eine ursprunglich vorgesehene l&ngere Arbeitszeit nach
traglich aus betrieblichen Griinden einseitig verkiirzt worden ware. 
Davon kann aber keine Rede sein, wenn von vornherein an der be
treffenden Arbeitsstelle auf Anordnung des Bauherrn nur verkiirzt 
gearbeitet werden kann.

Schadensersatzpflicht bei unzureichend gesichertem StraBenauf- 
bruch. Unter einer Eisenbahnbriicke, an der ein Montagegeriist 
bis auf etwa 1,10  m iiber dcm Erdboden herabhing, wurden Tiefbau- 
arbeiten ausgefiihrt. Die StraBendecke war jedoch nur zum Teil ab- 
getragen und an einem Noyemberabend stiirzte eine Frau, nachdem 
sie zunachst 8 m unter dem Montagegeriist hingckrochen war, den etwa
2 m tiofen StraBenaufbruch herunter. Der Bauunternebmer ist haftbar, 
denn er muB selbst fiir dic notige Absperrung bzw. Beleuchtung 'der 
Gefahrenstelle sorgen und kann sich nicht darauf berufen, daB das 
Montagegeriist der Eisenbahnbriicke eine geniigende AbsperrungsmaB- 
nahme sei. Dieses weist nur auf Arbeiten an der Brucke hin, nicht auf 
den StraBenaufbruch (Reichsgcrichtsurtcil IX . 80/30 vom 29. Oktober 
i 93o)-

Sturz in einem unabgedeckten Schacht. Ein Glasermeister, der fiir 
einen Neubau die Glaserarbeiten iibernommen hatte, betrat ohne Fiih- 
rung und ohne Genehmigung des Bauherrn die Baustelle und stiirzte 
in einen unabgedeckten Schacht todlich ab. Die Hinterbliebenen wollten 
den Bauherrn hierfiir in Anspruch nelimen. Die Klage wurde jedoch 
abgelehnt; eine vertragsmaBige Haftung komme nicht in Betraeht, denn 
trotz der Auftragserteilung habe dem Glasermeister cin vertragsmaBiges 
Recht zum eigenmSchtigen Betreten der Baustelle nicht zugestanden. 
Schadensersatzpflicht aus unerlaubtcr Handlung sei deshalb nicht be- 
griindet, weil der Bauherr die Arbeiten selbstandigen Untemehmein 
iibertragen und diese zur strikten Befolgung der Unfallverhiitungsvor- 
schriften angehalten hatte. Zudem treife dem Verungliicktcn ein er- 
hebliches eigenes Verschuklen (Reichsgerichtsurteil IX . 33/30 vom
25. Oktober 1930).

Will der Steuerpflichtige Schmiergelder bei der Einkommensteuer 
in Abzug bringen, so muB er fiir jeden Einzelfall ausreichende Nachweise 
vorlegen. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom ig.Norember 1930 — VI A 
1498/30.)

Der Reichsfinanzhof hat zwar grundsatzlich anerkannt, daB 
Schmiergelder bei der Einkommensteuer abzugsfahig sind. Der Abzug 
ist aber nur dann zulassig, wenn die Entstehung derartiger Ausgaben 
an sich nach den besonderen Umstanden des Einzelfalls glaubhaft ist. 
Yerweigert der Steuerpflichtige den Nachweis fiir die einzelnen Falle, 
so ist das Finanzamt zur Schatzung berechtigt.

In dem zur Entscheidung stehenden Fali hatte der Steuerpflich
tige den Nachweis fur die Zahlung der Schmiergelder durch eine nota- 
rielle Bestatigung iiber die Vorlage eines die Einzelbetrage enthaltenden 
, .Geheiinbuches" zu erbringen versucht. Das Finanzgericht hatte 
diesen Nachweis ais unzureichend bezeichnet und die anzureclinenden 
Betrage um die Halfte gektirzt. Der Reichsfinanzhof hat dies gebilligt. 
Das Urteil iiber die Rechtsfrage, ob es sich bei den einzelnen Zahlungen 
um abzugsfahige Werbungskosten handelt, steht den Finanzbehorden

zu. Will der Steuerpflichtige die Namen der Empfanger von Schmier- 
geldern nicht angeben und seine Unterlagen nicht preisgeben, so setzt 
er sich der Gelahr aus, daB ihm mangels anderer gehóriger Nachweise 
einfach nicht geglaubt und die Abzugsfahigkeit der von ihm angesetzten 
Betrage verneint wird. Indem das Finanzgericht dahin entschieden 
hat, daB nach seiner Uberzeugung nicht alle geltend gemachten Un- 
kosten im Geschaftsinteresse verausgabt und ais abzugsfahige 
Werbungskosten anzuerkennen sind, hat es damit dic Grenzen billigen 
Ermessens nicht iiberschritten.

Die VerauBerung von Bauland, welches voriibergehend landwirt- 
schaftlich benutzt wird, ist gemaB § 1 des preuBischen Gesetzes iiber 
den Verkehr mit Grundstucken vom 10. Februar 1923 genehmigungs- 
pflichtig. (Urteil des Reichsgerichts, V. Civilscnat, vom 24. Januar 
1931 — V 121/30.)

§ i des preuBischen Gesetzes vom 10. Februar 1923 uber den 
Verkehr mit Grundstucken, (PreuB. Ges.-Samml. 25 ff.), unterwirft 
bestimmte GrundstiicksverauBerungsgeschafte einer Genelimigungs- 
pflicht. Ausnahmen bestehen unter anderem fiir Grundstiicke, die 
iiberwiegend landwirtschaftlich benutzt werden. (§ 1, Abs. 2a ebenda.)

Nach der standigen Rechtsprechung des Reichsgerichts ist die 
tatsachliche Benutzungsart zur Zeit des VerauBerungsgeschafts grund
satzlich entscheidend. Nicht unter die Ausnahme fallt Bauland, welches 
nur noch vorubergehend landwirtschaftlich genutzt wird. Allerdings 
genflgt zur Ausschaltung der Ausnahmevorschrift nicht die bloBe Ab- 
śicht des Erwerbers, das Grundstuck nach dem Erwerb zu bebauen, 
auch nicht die blofle ungewisse Moglichkeit, daB es spater einmal be- 
baut werden kónnte. Vielmehr muB objektiv die Baulandeigcnschaft 
des Gelandes zur Zeit des Vertragsschlusses feststehen.

Die Verpachtung von Gebauden und Grundstucken unterliegt 
nicht der Gewerbesteuer. (Urteil des PreuBischen Obervcr\valtungs- 
gerichts vom 14. Januar 1930 —  ST 251/29.)

Die Verpachtung von Grundstucken und Gebauden ist nur Nut
zung eigenen Besitzes und bedeutet keinen gewerbesteucrpflichtigen 
Betrieb. Hieran wird auch dadurch nichts geandert, daB die Grund- 
stiickseigentiimer sich zu einer Verwaltungsgesellschaft m. b. H. zwecks 
Verwaltung und Verwertung ihres Grundbesitzes zusammengeschlossen 
haben. Denn bei wirtschaftiicher Betrachtungsweise ist diese G.m.b.H. 
nur Angestellte der Eigentiimer.

Die Zulassung eines Kraftwagens zum Verkehr bleibt durch die 
Sicherungsiibereignung des bereits im Verkehr befindlichen Kraftwagens 
unberiihrt, falls der bisherige Eigentumer den Kraftwagen weiter benutzt.
(Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Braunschweig, vom 22. 
Januar 1930 — PR. 197/29.)

Die durch § 1 des Kraftfahrzeuggesetzes vom 21. Ju li 1923, 
(Reichsgesetzbl. I. 743), vorgeschriebene Zulassung eines Kraftfahr- 
zeuges zum Verkehr ist vom Eigentumer des Kraitfalirzeuges zu be- 
antragen. (§ 5 der Verordnung iiber Kraftfahrzeugvcrkehr vom 16. Marz 
1928. Reichsgesetzblatt I. 91 ff.) Nach § 6, Abs. 6, dieser Verordnung 
muB beim Ubergang eines zugelassenen Kraftfahrzeuges auf einen an
deren Eigentumer, der das Fahrzeug weiterbenutzen will, der Eigen- 
tumsiibergang angezeigt und vom neuen Eigentumer eine neue Zu- 
lassungsbescheinigung beantragt werden.

Im vorliegenden Fali wollten die Personen, denen die bereits fiir 
R. zum Verkehr zugelassenen Kraftwagen zur Sicherung iibereignet 
waren, nicht weiter benutzen. Vielmehr sollte der bisherige Eigentumer 
R. diese Wagen in seinem Betrieb weiter benutzen, und mit dem da
durch crzielten Verdienste nach und nach seine Schulden bei den 
Sicherungseigentiimern abtragen. Es fehlt also an der in § 6 a.a.O. er- 
forderten Weiterbenutzung der Fahrzeuge durch den neuen Eigentumer. 
Damit eriibrigt sich eine Anzeige des Eigentumsiiberganges, wie auch 
eine neue Zulassungsbeschcinigung.

AusschluB eines Aktionars aus der Generahrersammlung wegen 
Beleidigung des Vorstandes. (Urteil des Reichsgerichts, III . Civilsenat, 
vom 3. Februar 1931 — 11 130/30.)

Die Rechte welche den Aktionaren in den Angelegenheiten der 
Gesellschaft, insbesondere in bezug auf die Fuhrung der Geschafte zu- 
stehen, werden durch BescliluBfassung in der Generalversammlung 
ausgeiibt. (§ 250 H.G.B.) Jede Aktie gewahrt das Stimmrecht.
(5 252 H.G.B.) Ein BeschluB der Generah-crsammlung kann wegen Ver- 
letzung des Gesetzes oder des Gesellschaftsvertrages im W ege der 
Klage binnen einem Monat angefochten werden. Zur Abfertigung befugt 
ist unter anderm jeder in der Generalversammlung erschiencne Aktio- 
nar, sofern er gegen den BeschluB Widerspruch zum Protokoll erklart 
hat, und jeder nichterschienene Aktionar, sofern er zu der General- 
versammlung unberechtigter Weise nicht zugelassen worden ist. 
(§271 H.G.B.)

In dem zur Entscheidung stehenden Fali hat das Reichsgericht 
die Anfechtungsklage des von der Generaiversammlung ausgeschlos- 
senen Aktionars zuriickgewiesen. Das Reichsgericht hat die Beleidi
gung des geschaftsfiihrenden Vorstandes durch die Bezichtigung des 
Diebstahls ais MiBbrauch des Aktionarrechts und den daraufhin er- 
folgten AusschluB aus der Generalversammlung ais berechtigte Not- 
wehr bezeichnet.
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PATEN TBERICH T.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. iS.

B ck a n n tg e m a c h tc  A nm eldungen .
Bckanntgemacht im Patentblatt Nr. 16 vom 23. April 1931.

KI. 5 a, Gr. 12. N 31 197. The National Supply Company of Dela
ware, New York; Vertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.- 
Anw., Berlin SW 1 1 .  Drehtiscliantrieb fiir Erdbolir- 
maschinen. 23. X I. 29. V. St, Amerika 17. V II. 29.

KI. 19 a, Gr. 1 1 .  S 91300. Socićtć Anonyme d’Ougrće-Marillaye> 
Ougrće, Belgien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W 35- 
Schienenbefestigung fiir FuBschienen auf eiBernen Schwellen 
unter Verwendung von U-fórmigen Klemmstiicken. 23.
IV. 29.

KI. 19 a, Gr. 19. P  60795. Heinrich Posentrup, Munster i. W..
Bahnhofstr. 3. SchienenstoBverbindung unter Verwendung 
von Hakenlaschen mit Unterzugsplatte und gegen dicsc 
durch Schraubenantrieb gepreBte Keilplatte. 19. VII. 29.

KI. 19 a, Gr. 23. F  69 523. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges..
Kóln-Miilheim. Anordnung zur Erhohung der Lebensdauer 
der Tragseile von Drahtseilbahnen. 28. X . 29.

KI. 19 a, Gr. 23. M n o  097. Dipl.-Ing. Arth. H. Muller, Aitona- 
Blankenese, Hardenbergstr. 9. Schienenhangebahn zum 
Schleppen von Schiffen. u ,  V. 29.

KI. 19 a, Gr. 24. H 1 17  047. Hiiser & Weber, Stanzwerk, Nieder"
stiiter-Sprockhóvel i. W. Schienenbefestigung auf einer 
Unterlegplatte und am Schienensteg anliegenden Klemm- 
platten. 20. VI. 28.

KI. 19 a, Gr. 24. M 116.30. Mitteldeutsche Stahlwerke, Akt.-Ges., 
Berlin W 8, Wilhelmstr. 71. Hohlschwelle mit senkrechtem 
Mittelsteg. 26. IV. 30.

KI. 20 a, Gr. 12. G 47.30. Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst
lieckel m. b. H., Saarbrucken. Personenseilschwebebahn
mit Umlaufbetrieb und periodisch veranderlicher Zugseil- 
geschwindigkeit; Zus. z. Pat. 512392. 1 1 .  V III. 30.

KI. 20 h, Gr. 5. F  62 302. Karl Forwick, Bochum, Griesenbruchstr. 6.
Bremswagen zum Stillsetzen von Schiencnfahrzeugen.
9. V III. 26.

KI. 20 k, Gr. 9. S 93 694. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., 
Berlin-Siemensstadt. Fahrdrahtaufhangung fiir. gleislose 
elektrisclie Bahnen. 3 1. V III. 29.

KI. 37 a, Gr. 2. H 5.30. Rudolf Heinz, Reichenbach i. V., Miihl- 
graben 6. Kreuzweis bewehrte Hohl- oder Fiillkórperdecke, 
bei der jeweils eine gróBere Anzahl Fullkorper auf einer 
gemeinsamen Grundplatte angeordnet sind. 14. I. 30.

KI. 37 a, Gr. 3. St 2.30. Theodor Alfred Stórring, Altenvoerde 
i. Westf., Schiitzenstr. 1. Versteifung von Drahtziegel- 
gewebe und ahnlichen durclibrochenen PutztrSgern. 10.
1. 30.

KI. 37 a, Gr. 6. H 119  287. Dipl.-Ing. Emil M. Hiinnebeck, Hósel 
b. Dusseldorf, Wiirttembcrgstr. 2. Biegungssteifer, frei- 
tragender oder gawolbter Bauteil, aus gleichen gepreBten 
Einzelstaben. 22. X . 28.

KI. 37 b, Gr. 2. G 77 183. Gottlob GroB, Memmingen, Allg., Bahn
hofstr. 5. Durch Gratleisten verstarkte Holzlatte. 10.
V III. 29.

KI. 37 b, Gr. 5. S 67 772. Alfred Smallwood, Smethwick, Cornwall 
Road, Grafschaft Staffordshire, England; Vertr.: Dipl.- 
Ing. B. Kugelmann, Pat.-Anw., Berlin SW 1 1 .  Verbin- 
dungsklemme fiir sich kreuzende Rohre. 22. X I. 24. Eng
land 22. X II. 23, 26. I., 1 1 .  IV., 24. IX . u. 18. X. 24.

KI. 37 c, Gr. 3. 1'  24.30. Joseph Francart, T-icge, Belgien; Vcrtr.: 
M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W 35. Dachschalung aus 
llohlsteinplatten, 22. IV. 30. Belgien 25. III. 30.

KI. 37 c, Gr. 8. T  37 342. Wilhelm Ludwig Thele, Mannheim, 
Beethovenstr. 12. Glasdachdeckung. 1. V III. 29.

KI. 37 e, Gr. 9. K  64.30. Ira Julius Kuert, Los Angeles, Califomien,
V. St. A .; Vertr.: Dr. Breitenbach, Pat.-Anw., Diisseldorf. 
1'ormkasten zur Herstellung von Hohlrilumen in Bcton- 
mauerwerk. 26. IV. 28.

KI. 37 e, Gr. 10. D 58 123 . Dipl.-Ing. Wilhelm Doldt, Darmstadt, 
Seekatzstr. 23. SchalungstrSger. 9. IV. 29.

KI. 37 f, Gr. 2. R  77 576. August Rolf, Berlin-Charlottcnburg 5, 
Suarezstr. iS, u. Richard Stenske, Dusseldorf, Fiirsten- 
wall 17 1. t)berlappungsstoB von Mantelblechen, insbes. fiir 
Futtersilos. 19. III. 29.

KI. 37 f, Gr. 7. J  36652. Thomas Pattullo Jones, Johannesburg, 
Transvaal, Sudafrika; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw.,
Berlin SW 61. Behelfsgaragc. 3 1. X II . 28.

KI. 37 f, Gr. 7. L  68338. Herold Caesar Liebold, Drcsden-A.,
Sachsenplatz 2. Explosionsschutzwand. 28. III . 27.

KI. 37 f, Gr. 7. Sch 91979. Heere van der Schaar, Amsterdam;
Vertr.: Dipl.-Ing. F. Neubauer, Pat.-Anw., Berlin W 9.
Mehrstockiger Kraftwagenschuppen. 26. X . 29. Nieder- 
lande 7. X I. 28.

KI. 42 c, Gr. 9. K  160.30. Dr. Johann Koppmair, Graz, ósterreich;
Vertr.: J .  Spring, Zusmarshausen, Bez. Augsburg. Vor-
richtung zum Bestimmen der gegenseitigen Aufnahmelage 
von MeBbildpaaren. 7. V II. 30.

KI. 42 e, Gr. 3. S 80052. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-
Siemensstadt. Woltmanmesser mit senkrecht gelagerter 
Flilgelradwelle. 3. VI. 27.

KI. 80 a, Gr. 56. A 126.30. Adiba Aktiengcsellschaft, Ziirich, Schweiz;
Vertr.: E . Lamberts, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Schleuder- 
formmaschine zum Iierstellen von Hohlkorpern. 29. III . 30.

KI. 80 a, Gr. 56. P  242.30. Georg Pemetzrieder, Berlin-Tempelhof, 
Sachsenring 44. Schleudc-guBverfahren zum Herstellen 
von Formlingen aus Zement, Beton und anderen bildsamen 
Massen. 26. VI. 30.

KI. 80 b, Gr. 1. I 37258. Gosuke Imai, Tokyo-Fu., Japan; Vertr.: 
Dipl.-Ing. Dr. H. Fried, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Yer
fahren zur Herstellung eines Zements von liochgradiger 
Festigkeit und rascher Erhartung. 27. II. 29. Japan 21.
IX . 28.

KI. 80 b, Gi. 25. D 59596. Aluminiumerz Bergbau und Industrie 
A.-G., Budapest; Vertr.: Dr.-Ing. J .  Friedmann, Pat.- 
Anw., Berlin-Charlottcnburg. Verfahren zur Herstellung 
eines bitumindsen Baustoffes, insbes. fiir StraBenbauzwecke.
10. VI. 29.
Gr. 126. M 109970. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf 
Akt.-Ges., Magdeburg. Kratzeimer fiir Absetzer. 2. V. 29.

KI. S i e, 

KI. 81 e, Gr. 133. M 836.30. Maschinenfabrik Fr. Groppel C. Luhrig’s 
Nachf., Bochum. Bunkeranordnung mit Betriebsbunker
und Vorratsbunker; Zus. z. Anm. M iot 976. 29. X II. 30.

KI. 81 e, Gr. 133. M S37.30. Maschinenfabrik Fr. Groppel C. Luhrigs
Nachf., Bochum. Bunkeranordnung mit Betriebsbunker
und Vorratsbunker; Zus. z. Anm. M 101 976. 29. X II. 30.

KI. 81 e, Gr. 136. J  40 629. Jacob 13. Jacobson, Koln a. Rh., Franz- 
Hitze-Str. 7. Entlcerungsvorrichtung fur Bunker mit 
Bodenlangsschlitz. 7. II. 31.

KI. 84 a, Gr. 3. H 12 1 349. Hermann Honnef, Dinglingen i. Baden. 
Wehr mit beutelartigem Staukórper. 19. IV. 29.

KI. 84 a, Gr. 3. M 109881. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg 
A. G., Niirnberg, Katzwanger Str. 100. Hochwasserent- 
lastung bei GroBwehrverschlussen. 27. IV. 29.

KI. 84 a, Gr. 3. V  22221. I. M. Voith, Maschinenfabrik, I-Ieiden-
heim a. d. Brenz i. Wiirttbg. Selbsttatige Stauklappe.
5. III. 27.

KI. 84 a, Gr. 4. V 22 188. Wilhelm Lothar Velten, Neustadt a. d.
Haardt. Verfahren zum Festigen und Verdichten von 
groBen Betonmassen. 14. II. 27.

KI. 84 c, Gr. 5. W Si 127. Karl Sieling, Berlin-Halensee, Albrecht- 
Achilles-Str. 8, u. Ing. Otto Wilhelmi, Konradshohc b.
Berlin-Tegel, Waldkauzstr., Haus Daheim. Verfahren zur 
Verhinderung des Nachsackens von Rammtragern oder
Stiitzen beim Ausschachten von Untergrundbahnen oder 
ahnlichen Bauten. 6. X II. 28.

KI. 84 d, Gr. 2. M 15.30. Mitteldeutsche Stahlwerke A.-G., Berlin 
W 8, Wilhelmstr. 71. Hubwerk fiir eine heb- und scnkbare, 
durch ein bewegliches Gegengewicht ausgeglichene Eimer- 
leiter. 8. IV. 30.

KI. 85 c, Gr. 3. M 101 702. Fritz Mieder, Leipzig N 22, Marbach- 
straBe 14. Verfahren zur raumsparenden Rcinigung von 
Abwasser mit belebtem Schlamm. 13 . X . 27.

KI. 85 c, Gr. 6. H 118 3 16 . Paul Hirschfelder, Berlin SW 68, Koch- 
straDe 62. HilfsgcfaB zum Ausraumen von Schlammen 
aus Flachklarbecken. 22. IX . 28.

KI. S5 e, Gr. 9. H 78.30. Otto Herberger, Munchen, Trappentreu- 
straBe 38. Schacht-Steigeisen. 19. V. 30.

KI. 85 e, Gr. 9. K  113009. Wilhelm Kern, Plauen i. Vgtl„ Unterer 
Bahnhof. Gestange zum Bewegen einer Klappe an der 
Tauchhaube eines Kanalschachtes. 17. I. 29.

F iir  die Sch riftleitun g verantw ortH ch: P ro f. Dr.-Ing. F.. Probst. K arlsru h e  i. B .—  V erlag  von Ju liu s  S p rin g er in B erlin  W. 
D ruck  von H . S . H erm anu G. m. b. H ., Berlin  SW  19 , BeuthstraOe 8.


