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Abb. 1 . Yerlauf statisclier Yersuche.
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rig, diesen Zusammenhang wirklich zu deuten. E r  ist sehr stark 
abhangig von der GroBe und der Form  der gedrtickten Flachę. 
E in  weiterer N achteil ist, daB nur ein sehr begrenzter Teil des 
Bodens bei diesem statischen Yersuch erfaBt wird. Man erkennt 
den W irkungsbereich der Belastung weder nach der Breite 
noch nach der Tiefe. Die Versuclisergebnisse streuen sehr stark, 
wenn man an verschiedenen Stellen Belastungsproben macht. 
Die Bodenuntersuchung scheint nun eine ahnliche Entwicklung 
zu nehmen wie die Festigkeitsuntersuchung der Metalle. Zuerst 
hat man sich bei den Metallen auch m it einer einzigen Kennzahl 
fiir die Festigkeit begniigt, die die Zugversuche lieferten. Im 
Laufe  der Zeit entstanden eine ganze Reihe von weiteren Ver- 
suchen. Ober die technologischen Versuche gelangte man bis 
zu den Dauerversuchen, von den statischen Versuchen schritt man 
zu den dynamischen. Auch bei den Bodenuntersuchungen diesen

1 Vortrag, gehalten auf der Versammlung der Deutschen For- 
schungsgesellschaft fiir Bodenmechanik am 17. Dezember 1930 in der 
Aula der Techn. Hochschule in Charlottenburg, wiedergegeben nach 
einer iiberarbeiteten stenographischen Niederschrift.

Abb. 3 . Schwingungsprtifmaschine Losenhausen.

Prinzip beruht, daB man durch zwei gegeneinanderlaufende 
Exzenter periodisch wirkende K rafte  erzeugt, den Boden in 
Schwingungen versetzt und dabei verschiedene Erscheinungen

! Zeitschrift fiir angewandte Mathematik und Mechanik 1923,
Gesundheitsingenieur 1923.

3 Stahlbau 1929, Spath u. Bernhard „Rein  dynamische Ver- 
fahren zur Untersuchung. von Bauwerken".

4 Bauingenieur 1928, P. Miiller „Schwingungen von Funda
menten". '

6 Z. d. V. d. I. 1931 Spatli „Neuere Schwingungspriifmaschinen".

U b e rs ic lit : Beschreibung der Scliwingungspriifmaschine, Ein
wirkung der Maschine auf den Boden, theoretische Deutung der 
Vorgiinge, Einteilung der Bodenarten, einige Aufgaben aus der Praxis.

E s  ist schon oft betont worden, daB der Baugrund das Stief- 
kind unseres Bauwesens ist, und daB der Baugrund immer 
schlecht behandelt wurde, obwohl er eigentlich fiir das Bauen 
eine groBe Bedeutung besitzt. D as liegt daran, daB der Baugrund 
so ungleichmaBig und von so groBer M annigfaltigkeit ist. E x- 
perimentell und theoretisch kann man ihm nur schwer beikom- 
men. B isher wurden daher nur die einfachsten Versuchsmethoden 
angewendet. Man nahm, etwas ubertrieben ausgedriickt, einfach 
den FuB, stam pfte mai auf den Boden und priifte so seine Festig
keit, oder man brachte ruhende Lasten auf, stellte Belastungs
proben an. Diese Untersuchungsweise h at verschiedene Mangel. 
Man gewinnt nur eine einzige Kennzahl fiir die Eigenschaften 
des Bodens, indem man erm ittelt, wie tief bei einer bestimmten 
Belastung der Boden einsinkt. Man erhalt die Zusammen- 
driickung des Bodens ais Funktion der Belastung. E s  ist schwie-

Abb. 2 . Isobaren nach Kógler.

hat einen A pparat gebaut, der sich aber wohl noch im Yersuchs- 
stadium befindet, denn es sind bei den dynamischen Boden- 
untersuchungen erhebliche Schwierigkeiten zu liberwinden. D as 
Zicl dieser Bodenuntersuchungen ist:

1. Einen móglichst groBen Bereich des Bodens zu erfassen 
und Mittelwerte der Kennzahlen zu finden.

2. Die KenngroBen fur die Eigenschaften des Bodens mog- 
lichst zu vermehren.

W ir haben zu dem Zweck den oben schon erwahnten Apparat 
von L o s e n h a u s e n  in Dusseldorf umbauen lassen5, der auf dem

Weg zu gehen, w ar naheliegend. Zuerst beschaftigte sich wohl 
S c h m id t 2 1922 im Laboratorium  von K n o b la u c h  mit aliri- 
liclien Versuchen, den Dampfungserscheinungen bei Fundam ent- 
schwingungen, unter Benutzung eines Apparates, den Dr. S p a t h 3 
bei Losenhausen weiter ausgestaltet hat und den die Reichsbahn 
fiir Briickenuntersuchungen anwendet. M iille r '1 in Dusseldorf
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beobachtet. Ich will iiber das, was wir im letzten Jah re  im 
Institut der D E G E B O  gearbeitet haben, folgendes berichten: 

Zunachst will ich den A pparat beschreiben, dann nióglichst 
anschaulich erlautem , was der Boden unter der Einwirkung 
dieses Apparates macht, weiter w ill ich darlegen, ob 
wir zur Deutung dieser Vorgange eine nióglichst 
einfache Theorie finden kónnen, die es ermógliclit, 
auch quantitativ die Vorgange zu erfassen, weiter 
will ich erlautem , wie die Bodenarten in Klassen 3f i

bei noch hóheren Belastungen wieder schwacher ansteigen. DaB 
der W irkungsbereich beim statischen Versuch nicht sehr groB 
ist, wissen wir aus den Arbeiten von K o g i  er. Die Abb. 2 zeigt 
K urven gleichen Druckes, sogenannte Isobaren. Die Tiefen- und
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Abb. 4 . Anordnung der Schwungmassen.
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eingeteilt werden kónnen, und schlieBlich einige Auf- 
gaben der Praxis und dereń Lósung vorfiihren. Vor 0
der Behandlung dieser Punkte sollen zwei B ilder die 
Ergebnisse statischer Bodenuntersuchungen zeigen. In 
Abb. i  ist auf der einen Achse die Bodenpressung, 
auf der anderen die Einsenkung aufgetragen. B ei den 
meisten der hier gezeigten Versuche sind die Einsenkungen bei 
Belastungen bis 5 kg/cm2 nicht sehr verschieden. E s  ist daher 
schwierig, die Bodenarten nach dieser Kennzahl zu klassi-

r
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Abb. 5 . Zeitlicher Verlauf der Verschiebungen eines Punktes 
bei der Ankunft der verschiedenen Wellen (nach Lamb).

fizieren. N ur bei hóherer Belastung wird es móglich. D a zeigen 
einige Bodenarten schwachere Einsenkungen, die anderen 
zwischen 5 und 15  kg/cm2 sehr starkę Zusammendruckungen, die

Abb. 6. Die Amplituden — ais Funktion von — , 
y . a

Breitenwirkung ist von der Bodenart und der GroBe der B e
lastung abhangig.

Nun zur Beschreibung unseres Apparates (Abb. 3 und 4). 
Zwei iibereinander gekreuzte W ellen, die je  zwei Exzenter tragen, 
erzeugen periodisch wirkende K ra fte  von gew.iinschter Richtung. 
Die Belastungsgewichte nehmen den GegenstoB auf. Der A pparat 
wird durch einen Elektrom otor angetrieben. E s  wird die Leistung 
gemessen und die Zahl der Schwingungen je  Sekunde, die Hertz- 
zahl, abgelesen. Die Maschine w iegt m it den Gegengewichten 
rd. 1300 kg und ruht auf einer Grundflache ąuadratischer Form  
von 0,5 x  0,5 =  0,25 m 2. W ill man eine groBere Flachę erfassen, 
kann man eine groBere, geniigend starkę P latte  unterschrauben. 
Die vier Exzenter wiegen zusammen 30 kg und kónnen mit 
Hebelarmen von 7,5 bis 75 mm wirken. Die hóchste zulassige 
Drehzahl unseres Apparates beim Hebelarm  von 7,5 mm ist 
35 Hertz. Abb. 4 zeigt ein schematisches B ild . Man sieht zwei 
gegeneinander laufende Exzenter. Die waagerechten Kom po- 
nenten der K rafte  heben sich auf. Die senkrechten K rafte  
nehmen sinusfórmig zu und ab.

Wenn eine M om entankraft auf den Boden ausgeiibt wird, 
ereignet sich im Boden etwas ahnliches wie beim Erdbeben. Der 
in Schwingung versetzte Teil der Erde werde ais unendlicher 
Halbraum  aufgefaBt, auf dessen ebene Oberflache an einer be
stimmten Stelle ein StoB wirkt. Dann werden die Punkte des
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elastischen Halbraumes periodische Bewegungen ausfiihren 
Wir sehen den ganzen H albraum  in einem sich periodisch andern- 
den Verschiebungszustand. Die Yerschiebungen jedes Raum - 
punktes konnen durch drei Komponenten dargestellt werden. 
Boi einem einmaligen StoC beginnen die Bewegungen ani Ort 
des StoBes und der Bewegungszustand breitet sich von da mit 
einer den elastischen Eigenschaften des Bodens entsprechenden 
Geschwindigkeit aus, indem die Amplituden der Schwingungen 
immer kieiner werden, je  weiter sich die Welle vom Ort des 
StoBes entfernt. Dieser Vorgang cnt- 
spricht einer fortschreitenden Welle, 
dic sich auf der Oberflache des 
Wassers von einem in das W asser ge- 
worfenen Stein aus ausbreitet. Wenn 
eine dauernde periodische K ra ft wirkt, 
dann verlauft der Verschiebungszu- 
stand auch periodisch. Die Schwin
gungen besitzen die Periode der Er- 
regung. Um ein deutlicheres B ild  der 
Vorgange zu gewinnen, kann man den 
Verschiebungszustand besonders zer- 
legen in eine von der Erregungsstelle 
ausgehenden Kompressionswelle und 
eine Verschiebungswelle. B ei der 
ersten werden die Kórperelemcnte 
komprimiert und gedehnt, es schwankt 
also ihr Inhalt um eine AnfangsgróBe 
lierum. B ei der sogenannten Ver- 
schiebungswelle entstehen nur reine 
Gestaltsanderungen, indem die Gestalt 
der Kórperelemente ohne Volumen- 
anderung um eine Anfangsform 
schwingt. Wenn ich mir den unend- 
lichen Raum  ais elastisch vorstelle und 
dann eine solche Erregung erzeuge, 
dann pflanzen sich die Kompressions- 
und Verschiebungswellen ais Kugel- 
wellen iiber den ganzen Raum  fort.
Wenn der Raum  durch eine ebene 
Oberflache abgeschlossen ist, dann 
entstehen in diesem unendlichen H alb
raum noch verwickeltere Verschie- 
bungszustande an der Oberflache, 
unter anderem die sogenannten R ay- 
leighwellen, nach ihrem Entdecker, 
dem englischen Physiker R a y le ig h  
benannt. Diese W ellenart spiclt bei 
den Erdbeben die Hauptrolle. Die 
Kompressions-, Verschiebungs- und die 
Oberflachenwellen pflanzen sich nach 
dem ErdbebenstoB m it verscliiedenen 
Geschwindigkeiten fort, am schnellsten 
die Kompressionswellen, dann folgt die 
Verschiebungswelle und schlieBlich die 
Rayleighwelle. Aus den yerschiedenen
Ankunftszeiten der Wellcn kann man die Entfem ung des Erd- 
bebenherdes berechnen. Abb. 5 zeigt den Yerschiebungszustand 
eines Punlctes, die Horizontal- und Vertikalverschiebungen und 
die Ankunftszeiten der verschiedenen Wellcn. Aus dem Gróflen- 
unterschied der Amplituden erkennt man die Bedeutung der 
Rayleighwellen. Ganz ahnlich sieht ein wirklich aufgenommenes 
Seismogramm aus. Die Vorg£lnge werden mathematisch erfaBt 
durch partielle Differentialgleichungen6. Diese mussen gelóst 
werden, wenn man wissen will, was im Raum e vor sich geht.

Da wir m it unserm Apparat nur schwache Beben erzeugen 
konnen, sind dic Amplituden der Wellen auBerordcntlich klein, 
und man brauchte sehr verwickelte Apparate, um die Wellen 
zu messen und zu analysieren. W ir vereinfachen zunachst die 
Yorgange sehr stark. Es liegt nahe, den A pparat ais einen

M assenpunkt auf einer elastischen Unterlage zu betrachten, auf 
den eine periodische K ra ft  wirkt. Dann wird der Vorgang be- 
herrscht durch dic gewóhnliche Differentialgleichung7 mit festen 
Beiwerten. Dic erregende K ra ft unserer Maschine hat aber keine 
feste Amplitudę, wenn die Drehzahl stufenweise gcstcigert wird 
und in jeder Stufc stationare Zustande abgew artet werden. Dic 
Differentialgleichung la u te t:

M x |- bx  -I- cx — a sin rt

Abb. 7 . Die Leistung - J  ais Funktion von 1 .
a3 a2 a

Al ist die Masse des Punlctes, c die R iickstellkraft des schwingen- 
dyden Punktes, b ' die dampfende K raft, a sin vt die periodisch 
dx

wirkende erregende K raft. Nach Division durch M schreibt man 

x  -j- 2 /. x  +  a2 x  =  fi sin^t — v. v2 sinvt

t. ist der Dam pfungsfaktor, a die Freąuenz der ungedampften 
freien Schwingung und zugleich ein MaB fiir die elastische Gegen- 
wirkung der Unterlage. Die Lósung der Gleichung lautet:

x  =  C ■ sin (v t —  >])

0 z. B. Handbuch fiir Physik (Geiger, Scheel) Bd. 7. 7 z. B . Hamel „Elementare Mechanik"
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angedeutet war, steckt in den aufgenommenen Leistungskurven 
auch die durch die inneren W iderstande der Mascli ine ver- 
brauchte Energie. Um diese abzuschatzen, laCt man die Maschine 
m it der Exzentrizitat Nuli laufen. Mehrfache Versuche auf der- 
selben Stelle geben die K urven  der Abb. 8. Der erste Versuch 
zeigt immer die hóchste verbrauchte Energie. Wenn die Maschine 
sich eingelaufen hat, sinkt der innere W iderstand. Die ver- 
brauchte Energie ist abhangig von der Tem peratur. Diese 
Leerlaufkurven gelten genau nur fiir die Exzentrizitat Nuli, 
werden aber bei den kleinen Exzentri7.ita.ten, m it denen wir ar- 
beiten, ungefahr die gleichen sein. Die Streuungen sind im Ver- 
haltnis zu den aufgetragenen W erten ertraglich. Die am  W att- 
meter abgelesenen Leistungskurven sind in der Abb. 9 darge- 
stellt. H ier haben wir dieselben Erscheinungen wie bei den Leer- 
laufkurven. Die hóchsten Ablesungen zeigen die ersten Versuche. 
Die Streuung ist ungefahr die gleiche wie bei den Leerlauf- 
kurven. E in  Mangel der ganzen A pparatur tr itt  aber beim Ver- 
gleich der Leerlaufkurven und der gemessenen Leistungskurven 
zutage, D as Yerhaltnis zwischen der Leerlauf- und Nutzleistung 
ist ungiinstig. Die durch die inneren W iderstande der Maschine 
verbrauchte Energie ist zu groG im Verhaltnis zur ausstralilenden 
Schwingungsenergie, die wir messen wollen. Unter diesem Y e r
haltnis leidet die Em pfindlichkeit der Messung. Dieser Mangel 
soli bei einem verbesserten A pparat beseitigt werden.

Nachdem wir uns ein B ild  von der Giite der Messungen ge- 
m acht haben, wollen wir mm untersuchen, wieweit das verein- 
fachte B ild  des elastiscli gelagerten Massenpunktes fiir die

Tiergarten

a,3* 2

Etbeu

ruchsbery

Neubau

Abb. 10. Aufgenommene Leistungskurven auf verschiedenen Boden.

Deutung der Messungen brauchbar ist. In Abb. 10  sind die 
gemessenen ausgestrahlten Schwingungsenergien in der Zeit- 
einheit im gleichen Koordinatensystem  wie die oben gezeigten 
theoretischen Leistungskurven aufgetragen. W ir sehen die 
gleichen Form en der K urven, solche m it reellem Maximum und

C ist die Amplitudę der erregten Schwingung, ?; die Phasenver- 
schiebung

C =  ^

t g ’ / :

]/ (a* —  v2)2 +  4 A2 v2 y ^ a 2 —  v2)2 +  4 A2 v2

2 A v

Die Amplitudę C der erregten Schwingung ist also proportional 
der Am plitudę fi der erregenden K ra ft ; K ra ft und erregte Schwin
gung gehen nicht zu gleicher Zeit durch den Nullpunkt. Die er-

X  30 Hertz 35
Abb. 8. Streuung der Leerlaufkurven.

30 H ertz JS

Abb. 9. Streuung mehrerer Aufnahmen an der gleichen Stelle.

angegebenen noch ein weiterer Teil steckt, der im Getriebe der 
Maschine verbraucht wird. Zugleich liest man an einem Touren- 
zahler die Drehzahlen in der Sekunde, die H ertz, ab, wahrend 
die Zahl v  in der obigen Gleichung die Drehzahl in 2 71 Sekunden 
ist. In  den A bb. 6 und 7 sind die durch die Gleichungen fiir C 
und L  dargestellten K urven  fiir verschiedene W erte A gezeichnet. 
Der Param eter a  ist zunachst dadurch eliminiert, daB ais Abszisse

— -u n d  ais Param eter m = —■- benutzt ist. 
a a

Ehe wir einen Vergleich zwischen diesen theoretischen K ur- 
ven und wirklich aufgenommenen anstellen, wollen wir die Streu
ung an aufgenommenen K urven  betrachten. Wie schon oben

regte Schwingung hinkt nach, sie besitzt eine Phasenverschie- 
bung. Die erregende K ra ft  P  leistet an der Masseneinheit eine 
Arbeit, und zwar wird ein kleiner Bruchteil verbraucht zur E r- 
regung der ungedampften Schwingung des M assenpunktes, der 
sich innerhalb einer ganzen Periode von potentieller in kinetische 
Energie umsetzt. Der H auptteil der A rbeit wird von dem 
dampfenden W iderstand aufgezehrt. Diese A rbeit in der Zeit- 
einheit, die Leistung L , ist:

T _ i ? A C t -  . _  A /J2 v3 « 2 A ł>°

2 S m t l ~  (a2 -  v2)2 +  4 A2 v2' “  (a2 -  v2)2 +  4  A2 j>2

Am  W attm eter wird wahrend des Yersuchs die ganze Leistung 
des Motors gemessen, in der natiirlich aufler der eben schon
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Minimum, solchc m it einer annahernd waagerechten Wende- 
tangente, solche, deren W endetangente gegen die f-Achse 
geneigt ist. Die K u rven  m it reellem M axim um  und Minimum 
stammen von nassen Tonboden, die m it den geneigten Wende- 
tangenten von trockenen Sandbóden. Die Dam pfung der nassen 
Tonboden ist kleiner ais die der trockenen Sandbóden. W ir 
finden also unter den aufgenommenen Leistungskurven die 
gleichen verschiedenen Typen wie unter den theoretischen. 
Wollen w ir die verschiedenen a beriicksichtigen, miifiten die 
Kurven m it den Abszissen v aufgezeichnet werden. Dann riicken
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dic ausgezeichneten Punkte der theoretischen und aufgenommenen 
K urven  m it zunehmendem a weiter vom  N ullpunkt in R ichtung 
der positiven v-Achse vorw arts. GróBeren W erten a entsprechen 
im allgemeinen tragfahigere Boden. Einen entsprechenden Ver- 
gleich kann man auch zwischen den theoretischen und gemessenen 
Amplitudenkurven anstellen und wiirde zu einer ahnlichen t)ber- 
einstimmung gelangen. Die Vergleiche an den Leistungs- und 
Aniplitudenkurven zeigen also die Brauchbarkeit der Theorie des 
Massenpunlctes zur Dcutung der Erscheinung.

(Fortsetzung folgt.)

irit/fcfu ge

Aróeils/l/ye
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gemchsenan fe/sen

F O R T S C H R IT T E  DES L ETZT EN  JA H R Z E H N T S  IM BA U  VON W A S S E R K R A F T A N L A G E N , 
IN SBE SO N D ER E BEI STAU W ERKEN .

Von Df.-Infj. E . Marąuardt, Stadibaurat in M ilricheń.

(Fortsetzung von Seite 402.)

Abb. 11. Wehranlage Raanaasfos (Norwegen). a Walze 45,0/6,5 m, 
b Sektor 50,0/4,0 m (geschlossen), c Sektor (offen).

vor kurzem erstellte Chenderoh-Wehr (M alay-Staaten), dessen 
Formgebung vom  H ydraulischen Laboratorium  Stockholm 
beeinfluBt wurde: Ais Schutz fiir das Sturzbett wurden am FuBe 
des Sektorabschnittes ein Ablenker, auf der unterwasserseitigen 
SchuBwand zwei W asserstrahlteiler in Beton angebracht, letztere 
ahnlich wic dies jetzt auch beim Stauwehr des Lim m at-K raft- 
werkes W ettingen geschieht (Die Bautechnik, 1930, H . 48,
s. 713)-

Die friiher nur fiir kleinere Lichtweiten verwendeten 
S e g m e n ts c h iit z c n  sind neuerdings ebenfalls in das An- 
wendungsgebiet der Walzenwehrc eingedrungen. Wie diese 
haben auch sie durch teilweise Versenkbarkeit oder Eisklappen- 
aufsatze Anpassung an neuzeitliche Forderungen gesucht. So 
ist fiir die 36 m weite M ittelóffnung des Ladenburger Wehres 
(Abb. 13) ein Segm cntverschlu8 gewahlt worden, auf den eine
1,5  m hohe Aufsatzklappe m it torsionsfester Welle aufgesctzt 
ist3. Vorteile: geringste Bewegungswiderstandc infolge Wasser- 
druckes, keine Rollenwagen, steife Fiihruug des Verschlusses 
durch Zahnstangen (Abb. 14).

3 Derartige Kombinationen vcrschiedener VerschIuBsysteme in 
einer Wehranlage kommen neuerdings wiederholt vor. (Vergl. Abb. n  
und Wehranlage Więblingen mit 4 Walzen zu je 27 m und zwei Doppel- 
schiitzen zu je 20 m.)

S e k t o r -  un d  S e g m e n tw c h r e  sind neuerdings wieder- 
holt in erfolgreichcn W cttbewerb m it Walzenwehren getreten. 
Erstere haben trotz ihrer hohen Kosten insbesondere unter den 
empfindlichen Eisverhaltnissen der geschiebearmen skandi- 
navischcn Fliisse m it ihrer Notwendigkeit zu wassersparender 
Abfiihrung des Triftholzes an Verbreitung zugenommen (Abb. 1 1  
und das Oderwehr bei Bartheln mit 40 m L . W.). E in  weiteres 
neues Anwcndungsgebict haben dic Sektorschiitzen ais beweg- 
liche Aufsatze auf hohen festen Staukórpern gefunden, ais 
welche sie dann auch fiir geschiebefuhrende Fliisse geeignet 
sind. Abb. 12  zeigt Schnitte durch das nach dem Am bursen-Typ

unterschatzcn sind (ygl. auch B . I. 1927, H . 40, S. 743 und 1930, 
H. 13 , S. 235).

Die im W asserkraftbetrieb immer wichtiger werdende 
Fórderung, das Stauzicl bei allen DurchfluBschwankungen ein- 
zuhalten, h at die Entw icklung der s e lb s t t a t i g e n  S t a u -  
k la p p e n  im letzten Jahrzehnt wesentlich gefordert und diesen 
cin weites Anwendungsgebiet sowohl ais bewegliche A ufsatze 
auf hohen, festen Staukórpern wie auch ais selbstandige Ver- 
schliisse und Entlastungsvorrichtungcn erobert. Wenn auch die 
M annigfaltigkeit der von einer automatischen Stauanlage zu 
crfiillenden Bedingungen die Entstehung mehrerer System e be- 
giinstigt, so beweist doch die iibergroBe Zahl der Bauform en

Eine raschc Verbreitung hat das zu den eigentlichen Ver- 
senkwehren gehorende D a c h w e h r  (Abb. 15) in der von Hu ber 
und Lutz-Zurich weiter gestaltcten Form  (bisher iiber 
120  liydraulische Dachwehrc m it Lichtweiten bis 34 m und 
Stauhóhen bis 4 m ausgefiihrt) gefunden, dessen Vorteile ins
besondere in Fliissen m it rasch anlaufendem H . W. nicht zu

Abb. 12. Qucrschnitte des Chenderoh-Wehres der Perak-Rtyęr-Anlage. 
Oben: Obcrfallteil mit den Grundablassen. Unten: Sektoruberfall. 

(Entwurf: Yattenbyggnadsbyran, Stockholm).
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Abb. 15. Hydraulischeś Dachwehr in der Neisse bei Tormcrsdorf mit 
Versenkkolksicherung D.R.P. (Huber und Lutz, Ziirich).

weiteren Fortschritt bedeuten, so wie man neuer- 
dings fiir die schwedische W ehranlage Hegmofors 
die Rollen und Rollschienen nicht aus rostendem 
Stahl herstellte4, dessen bei uns ungewóhnlich 
hoher Preis allerdings das wesentlichste Hindernis 
zu haufigerer Nachahmung dieses Vorgehens 
bilden wird.

3. W e h r u n t e r b a u  u n d  S t u r z b e t t e n .  
Die Sicherung der Sturzbetten unterhalb von 
Wehren und W asserabstiirzen gehórte von jeher 
zu den wichtigsten, aber auch kostspieligsten 
Sorgen der W asserkraftbesitzer. Leider ist jedoch 
friiher unsere Einsicht in diese Fragen nicht 
ebenso groB gewesen wie unser Interesse. Wohl 
auf keinem Gebiet des W asserkraftbaues ist uns 
soviel Anschauungsunterricht in dem kostspie- 
ligen Laboratorium  der Bauunfalle ertcilt worden, 
wie gerade in den Fragen der Kolkbildung und 
-abwehr. Einiges L ich t in das Dunkel der hier
m it zusammenhangenden Fragen haben aber erst

1 Ludin: „Die nordischen WasserkrSfte". Ber
lin 1930, Yerlag J .  Springer, S. 599.

Abb. 14 . SegmentverschluB im GrundablaB der Langmannsperre des Teigitsch-Werkes 
(Ausfuhrung Berliner A.-G. f. EisengieBerei und Maschinenfabrikation, Charlottenburg, 
dereń Wasserbauabteilung jetzt auf Yereinigte Stahlwerke A.-G. ubergegangen ist.
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SegmentverschluB der Wehranlage 
Ladenburg der Neckar A.-G. (2 Walzen 45/4.5 m 
und ein Segment mit Eisklappe 36,0/5,5 m). Aus
fuhrung des Segmentverschlusses: Louis Eilers 1927.

(iiber 30), daB keine der bestehenden Konstruktionen fiir die 
MehrzahL der jeweils in Frage kommenden Falle geeignet ist 
und daB weitere Fortschritte und Ersparnisse wohl nicht ohne 
starkere Vereinheitlichung zu erzielen sind. Den bekannten 
VerschluBsystemen der Stauwerke A .-G ., Zurich (Segment-, 
Sektor-, Trommel- und Klappenverschliisse mit Gegengewichts-, 
hydraulischer oder kombinierter Steuerung) soli neiierdings 
durch Verwendung von Eisenbeton, z. B . fiir den Sektor- 
verschluB des geplanten Aaensire-W erkes groBere Sicherung 
gegen Abnutzung gegeben werden. Die neuen und auch 
hydraulisch steuerbar eingerichteten Ober- und Untergewichts- 
klappęn von I. M. Voith-Heidenheim, die Freuiid'sclie Stau 
klappe m it Steuerzylinder (Abb. 16), die selbsttatigen Wehr- 
klappen und Regulierschiitzen der M AN ., die automatischen 

Stauklappen von H uber und Lutz (vier beachtens- 
werte Uberfallklappen von je  1 1  m Breite und
2,5 m Hohe sind zur Zeit fiir das L im m at-K raft- 
wrerk W ettingen im Bau) u. a. stellen z. T. 
konstruktive W eitergestaltungen der oben ge- 
nannten schweizerischen VerschluBformen, z. T . 
aber auch neue und fiir viele Falle  sehr zweck- 
maBige Konstruktionen dar. Dabei ist die Ober- 
gewichtsklappe zugunsten der asthetisch besser 
wirkenden Untergewichtsklappe neuerdings in 
M itteleuropa zuriickgedrangt worden, zumal ihr 
hier bei den heutigen Konstruktionen kaum Ge- 
fahren seitens der Eisbildung drohen.

D a wir noch immer nicht iiber einen befrie- 
digenden Schutzanstrich fiir Eisenwasserbauten 
verfiigen, so durfte die kiinftige Verwendung von 
weniger rostendem Eisen (Armco-Eisen, ge- 
kupfertes Eisen) fiir die wichtigsten Teile einen
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Łaboratorium sversuchc gebracht. —  Unsere friiherc Stellung 
zu diesem Problem  w ar die, entweder den K o lk  zu ver- 
hindern oder ihn ais unvermcidliches U bel anzusehen und 
daher soweit fluBabwarts vom W ehr wegzuschieben, daB 
dessen Gefahrdung vermiedcn wird. In  letzterem Bestreben 
hat man noch in und unm ittelbar nach dem Kriege sehr 
lange Sturzbetten angeordnet (vgl. Tabelle I I , Spalte 8), dereń 
Instandhaltung jedoch viel Geld kostete. Einen wesentlichen 
Schritt nach vorne stellt die von K . Puchner und R . Hofbauer 
i. J .  19 14  aufgefundene, nach dem Prinzip der EloBfeder 
ausgebildete Kolkabwehr dar, die urspriinglich schwebend, 
spater jedoch auf Pfahlen eingebaut wurde". A. Laufer und

A . Schoklitsch haben nach der verfehlten und darum erfolg- 
losen Anwendung der FloBfeder in Miihleberg und Eglisau 
dann durch Versuche mit dieser Kolkabwehr ihre Wirkungs- 
weise geklart und besonders letzterer hat an langs und quer 
geschlitzten Modellen festgestellt, daB es noch verschiedene 
Ausfuhrungsmóglichkeiten fiir wirksame Kolkabwehren gibt, die 
von den bisher bekannten abweichen.

Wie Rehbock und Schoklitsch festgestellt haben, ist der 
wichtigste Schutz der FluBbetten in einer geniigenden Tiefe des 
U. W . iiber dcm Sturzbett zu suchen, die so bemessen sein muB, 
daB sich eine standfeste Deckwalze bilden kann (B. I. 1928,
H. 4 und 5).

F iir S ch  11B - u n d  S t u r z w e h r e  haben diese Versuche 
weiter ergeben, daB bei zweckmafliger Stellung der Kolkabwehr 
schon ganz kurze Tafeln geniigen und daB die Kolkbildung 
iiberhaupt verhindert werden kann, wenn das fluBabwarts etwas

5 Vergl, auch die von Gm ner und I.oclier ausgefiihrten Versuche 
zur Yerhiitung von Kolken an Wehren. Schweiz. Bauzeitung 1918, 
Bd. L X X I.

austeigende SchuBbodenende zur Ablenkung der schnelleren 
Strom faden nach der Oberflache m it einer Keilleiste, einer 
Keilschwelle nach Ludin oder einer Zahnschwelle nach Rehbock 
ausgerustet und dieser Teil des W ehres unter die FluBsohle 
unterhalb desselben gelegt wird.

Das einfachste M ittel zur Kolkverhiitung: das Tieferlegen 
des Sturzbodenendteiles, ist nur bei Neu- oder Um bauten an- 
wendbar. In anderen Fallen kann ein bestehender K o lk  nur 
durch Einbau einer Kolkabwehr beseitigt werden. Zur Vcr- 
meidung der hierm it verbundenen kostspieligen Ram m arbciten 
oder bei nicht rammbarem Untergrund ist die von H uber und 
Lutz angegebene Versenkkolkabwehr von Vorteil (Abb. 15).

Das Bisherige gilt auch fiir den 
Wehrboden unter b e w e g lic h e n  V e r-  
s c h lu B k ó r p e r n . Auch hier ist es wesent- 
lich, daB der Wehrboden nicht iiber dic 
Unterwassersohle gelegt wird. Die von
H. Roth  bekanntgegebcncn Erfahrungen 
an schweizerischen W ehren6 weisen 
darauf hin, daB der K o lk  desto 
geringer wird, je  tiefer die Wehr- 
schwelle unter dem Unterwasserspiegel 
liegt. Im  Gegensatz zu friiheren An- 
schauungen ist bei richtiger Tiefenlage 
des W ehrbodens gegenuber der F lu B 
sohle die Lange des Sturzbeckens 
ziemlich belanglos. N ur bei abge- 
senkter Oberschiitze bceinfluBt die 
Sprungweite des Uberfallstrahls die 
Lange des Sturzbeckens. —  A bb. 6a
und b zeigen die Ausbildung des neu-
artigen Sturzbeckens der Staustufe 
Cannstatt, wie ihn dic vorbildlich ge- 
leitete Neckarbau-Direktion Stuttgart 
auf Grund eigener Versuche ausge- 
bildet hat.

t)ber die heutigen Grundsatze fiir 
den U n t e r b a u  b e w e g lic h e r  W e h re  
ist nach dcm Dargelegten nur mehr 
wenig zu sagen. An Stelle der friiher 
bestandenen horizontalen Ausbildung 
der Wehrschwelle (Eglisau) fa llt neuer- 
dings die W ehrschwelle m it mehr oder 
weniger flacher Neigung gegen das 
U . W . zu ein (Olten-Gdsgen, Shannon, 
Oberfohring) und setzt sich dann 
horizontal oder fluBabwarts anstcigcnd 
fort. Zur Vermeidung konzentrischcr 

oder ungleichmaBiger Sohlcnangriffe sorgt man fiir eine
gleichmaBig vertciltc Ableitung des Hochwassers iiber die
ganze Sohlenbreitc. Dies fiihrte beim Shannon-W ehr zu der 
bekannten symmetrischen und von Ludin in wesentlichen 
Punkten verbesserten W ehranordnung m it von der M itte nach 
den Ufern zu abnehmender W asserfiihrung der Wehróffnungen 
(B. I. 1927, H. 40).

Wenn auch nach alledem in unserer Stellung zum P ro
blem der Kolkbildung und -abwehr gegenuber friiher manche 
K larstellung eingetreten ist, so lassen sich doch —  die 
mannigfachen Bauform en neuzeitlicher Sturzbetten beweisen
dies —  allgcmcin giiltige Richtlinien heute noch nicht heraus- 
stellen, da iiber das hinsichtlich der Kolkw irkung zuzu- 
lassende MaB des Óffnungsdurchflusses die Ansichten auch
bei ahnliclien FluBverhaltnissen ungeachtct des maBgebenden
Einflusses der Sturzbetten noch vielfach weit auseinander- 
gehen (vgl. Tabelle I I ,  Spalte 10).

(Fortsetzung folgt.)

6 „IColkerfahrungen und ihre Beriicksichtigung bei der Aus
bildung beweglicher Wehre". Schweiz. Bauzeitg. 1917, Bd. L X X .

Abb. 16. Freund’sche Stauklappe (Ausfuhrung wie bei Abb. 14) mit Knergievernichtcr 
von A. Schoklitsch an der Langmannsperre des Teigitsch-Werkes.



!i--- -n i;
’<tf JP K  |\

^ m s- ism ,
f  Schnitt in ttó/ie ' 

S75.00 /

Luttenrohr luttenra/ir

SttJO

Je/mhik

Ais nun die Decke fertig betoniert w ar (dic 290 m® Beton 
wurden in 48 Stunden eingebracht), wobei in der Mitte zunachst 
ein Mannloch von 1.0/1.0  offengelassen worden war, licB man den 
Beton abbinden, bis er genugend Festigkcit hatte, um das tote 
Gewicht des Betons zwischen Decke und Gebirge zu tragen, und 
hierauf wurde auf die gleiche Weise wie bei der Decke auch dieser 
Beton eingeblasen und schlieBlich das Loch in der Decke ver- 
schlossen. M it H ilfe von eingelassenen eisernen Rohren von 5 cm 0  
wurde schlieOlich noch gegen das Gebirge satt hinterprcBt. Das 
fertige Bauw erk bietet einen eigenartigen Anblick, der in Abb. 26 
wiedergegeben ist.

Gegeniiber diesem schwierigen und auOergewóhnlichen Bauw erk 
machte die Herstellung des Steigschachtes des W asser schlosses schon 
weniger Schwierigkeiten, obgleich es sich hier um ein B auw erk von 
gleichfalls ganz aufierordentlichen Abmessungen handelt. E s  war 
ein Zylinder von 1 1  m 0  und 77 m Hohe auszuschieBen, in einem 
Gebirge, das' in der oberen H alfte ziemlich gebrach war. Der 
Arbeitsvorgang ist in Abb. 27 dargestellt. E s  sei hier ausdriicklich 
auf dic exzcntrische Lage des Richtschachtes hingewiesen. Wenn 
eine solche Anordnung auch deshalb unerwiinscht ist, weil sie 
die Zimmerung des endgiiltigen Einbaues erschwert, 
so hat sie doch den groBen Vortcil, daB der ' Ver- 
kehr im Stollen ungehindert vor sich gehen kann,

Abb. 26 .

Schemotische/'
GrundriB

A

Schnitt A-A.
Yollausbruch des 

Hauptstollens fertig- 
gestellt. Die Klinker- 
mintcl sind eingezogen. 
Der Steigschaclit zum 
WasserschloC kann in 
Angriff genommen 
werden. Dic Richt- 
stollen der beiden 
Behalterstollen sind 

durchgefiihrt.

Schnitt B-B. 
Aufbrechen des 

Richtschachtes vom 
Ilauptstollen. Fiill- 

rumpf fiir die 
anfallenden Aus- 

bruchsmassen. 
Gleichzeitig erfolgt 
von oben das Ab- 
teufen des Richt
schachtes der bis 
892,70 Auszimme- 

rung erforderte.
Abb. 27 . Ausbruchs-

Schnitt B-B. 
Nach Durchschlag 
des Richtschachtes 
Vollausbruch in 
I^igen geschossen. 
Auszimmerung des 

Schachtes bis 
4- 892,70.

Schnitt B-B .
Im Schacht und 
den Behalterstollen 
Vollausbruch be- 
endet. Absichern 
des Schachtes von 
Hangebiihne aus.

Schnitt B-B 
NachBetonierung der Ver- 
schneidung des Schachtes 
mit dem Haupt- und den 
Behalterstollen, Betonie
ren des unteren Schacht- 
rohrs mit Hilfe eines ~  
60 m hohen Forderge- 
rustes. Spater Einbau 
einer Hangebiihne auf 
Kote 914,50 zum Be
tonieren des oberen Teils 

bei Zufuhr von oben.
und Betonierungsvorgang des Steigschachtes.
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B E S O N D E R E  B A U A U F G A B E N  BEIM BA U  DES 
S C H L U C H S E E -S C H W A R Z A -S T O L L E N S .

Von Dipl.-Ing. Alfred Wessely, Vorstandsmitglicd der 
Dyckerhoff & Widmann A. G.

(Fortsetzung und SchluB von Seite 442.)
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weil die Mannschaft unten davor gesichert ist, daB ihr Stiicke 
auf den K opf fallen1.

Nach erfolgtem Durchschlag wurde der Steigschacht in 
50 cm Starkę betoniert, wozu eine Zeit von nur 10  Wochen 
nótig wrar. Die Verschneidung des Steigschachtes m it dem 
Hauptstollen und den Behalterstollen erfolgte in gleicher Weise, 
wie dies beim Dom schon geschildert worden ist. Der weitere 
Betoniervorgang ist aus der A bb. 27 ersichtlich. E s  konnte

1. AnschluB der 
Blechverkleidung 
der Drosselklappe 
km 0,640 
mit doppelter 
Rhenabitdichtung.

die Frage gestellt werden, warum man nicht das Gleitbau- 
verfahren verw andt hat. Im  vorliegenden Falle  war dies aber 
unmóglich, weil die Absicherung des Gebirges und mehr noch 
das Herausnehmen der Zimmerung im oberen Teile immer 
wiederum langere, teilweise mehrtagige Betonierpausen not
wendig machte. Desto gróBer w ar aber dann der Betonierfort- 
schritt, wenn geniigende Hóhe ordnungsmaBig zur Verfiigung 
stand. E s wurde bis zu 3 m Hóhe taglich erzielt. Um Zeit zu 
gewinnen, wurde von der Einbringung eines 7 cm starken 
Torkretm antels Abstand genommen und an seiner Stelle ein 
eisernes Netz von 4 mm Starkę bei 60 mm Maschenbreite in 
einem Vorsatzbeton innen eingelegt. Die Schalung bestand aus 
U-Eisen Profil Nr. 10, welche mit Blech besclilagene Trommeln 
hielten. Der Beton wurde in plastischer Konsistenz eingebracht 
und war nach dem Ausschalen so glatt, daB ein besonderer 
Putz nicht aufgebracht werden muBte.

Ein wichtiges Problem  waren auch die Abdichtungen des 
Auskleidungsbetons der Stollenróhre sowohl gegen die mittels 
ca. 6 m starken Betonpfrópfen abgeschlosscnen Fcnsterstollen 
wic auch gegen die trocken zu haltende Kam m er der Drossel
klappe des Trockenschieberschachtes und beim AnschluB des

1 Anmerkung: Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daB bei 
diesem Bau vier Arbeiter tódlich verungluckten, davon zwei im Stollen 
selbst, u. zwar einer durch herabfallendes Gebirge, einer durch Explosion 
eines KarbidfackclbehjUters. Die zwei anderen Todesfa.Ho ereigneten 
sich auf der langs der Baustelle sich hinziehenden LandstraBe, und 
zwar durch fremdes Verschulden: Tótung durch unvorsichtige Kraft- 
fahrer. Die sonstigen Unfalle waren aulicrst gering. So bedauerlich 
diese Opfer der Arbeit auch sind, zeigt sich doch aucli hier, daB ein auf 
das auBerste forciertes Arbeitstempo in keiner Weise auf Kosten der 
Sicherheit gehen muB.

untersten Stollenstuckes an die in den Stollen hineingezogene 
Druckrohrleitung. Die iiblichen Isolierungs- und Dichtungs- 
anstriche des Betonbaues konnten deshalb keine Anwendung 
finden, da diese auf nur absolut trockenen Beton aufgebracht 
werden konnen und auBerdem Benzin und andere feuergefahrliche 
Lósungsm ittel enthalten, die eine Verarbcitung unter Tag bei 
offener Grubenlampe ausschlieBen. E s  wurden nach langen t)ber- 
legungen und Yersuchen m it verschiedenen M itteln dic Dich-

2. AbschluBpfropfen mit 2 cm starker Rhenaplast- 
dichtung auf Rhenabitanstrich.
Abb. 28. Stollenabdichtungen.

tungen ais Rhenabit-Anstrich und Rhenaplast-M órtelauftrag auf 
Beton und Fels nach den Rezepten der Lieferfirm a (Rhenania- 
Ossag, Dusseldorf) ausgefuhrt, wobei Feuchtigkeit des Unter- 
grundes, so lange sie nicht eine direkt wegspiilende W irkung 
aufweist, belanglos ist, da diese M ittel selbst m it W asser unter 
Zusatz von Zement und Sand ais Mórtel verarbeitet werden. 
Besonders vorteilhaft bei diesem Verfahren ist der einwandfreie 
AnschluB, sowohl an den unregelmaBigen Felsausbruch, wie 
auch an die Blechpanzerung des Stollens. Die A rt der Dichtungen 
ist in der Abb. 28 dargestellt.

DIE W EST H A R ZSP ER R EN  UND DIE B A U W EISE  UND B A U A U SF U H R U N G  DES SÓ SED AM M ES

Yon Itegierungs- und Baurat a. D. Ziegler, Clausthal.

(Fortsetzung von Seite 425.)

Angeblich ist die Kerndam mbauweise auch deshalb ge
wahlt, weil man dem Tonschiefer des U ntergrunds die „rech- 
nungsm afligen" Pressungen von 20 kg/cm2 einer „Schw er- 
gewichtsm auer" nicht zumuten wollte. Exzentrische Verschie- 
bungen der oberen Kernm auerteile konnen aber viel groBere 
Pressungen verursachen. Der durchaus verstandliche Grund 
fiir die W ahl des K ern dam ms scheint vielm ehr lediglich eine 
Ersp am is von 25%  gegeniiber der gleichzeitig ausgeschriebenen 
m assiven Mauer gewesen zu sein.

Die Konzentration der Form anderungen in senkrechten 
Fugen (Abbinden, Schwinden, AuBentem peratur usw.) hat doch 
nur dann einen Sinn, wenn man dadurch in die Lage versetzt

wird, die D ichtigkeit in einfacher Weise zu sichern oder wieder- 
herzustellen.

Eine Verfalzung, welche das ungleichmaBige Herausdriicken 
einzelner Lamellen verhindert, feh lt5.

5 Die v e r fa lz te n  undichten Fugen des Wilsondammes sind nach
traglich mit Asphalt vergossen, welcher durch eine Tauchsieder ahnliche
Heizvorrichtung jederzeit nachgeschmolzen werden kann. E . N. R .
Vol. 100 S. 627. Der Priestdamm-St.-Franzisko-Talsperrenbau 1925,
S. n o , besteht aus allseitiggelenkartig v e r fa lz te n  Betontafeln, dereń 
Fugen durch Kupferstreifen iiberbriickt sind. Die gesamte Kernwand 
von 44 m Hóhe ist indessen fest und ohne E n tw S s s e r u n g  in den 
Damm eingespannt.
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Die 50 111 hohen unverankerten Bleibohlen werden kanten 
und Fugenóffnungen bilden.

Der einzige Zusammenhalt der widerstandslosen 50 ni hohen 
Lamellen, dic 50 cm starkę bewehrte und gedichtete Yorsatz- 
betonschicht, ist wasserseitig dieserFugen besonders gefahrdet.

E s  ist nicht einzusehen, warum man nicht in langsamer Aus- 
fuhrung, unter pcriodischer Dichtung der Fugen, in kiinstlicher, 
tem peraturgeschiitzter Baugrube (Wasser und W egebau-Zeitung 
1928, H eft 20) die g a n z e  Kernm auer nahtlos ausgefiihrt hat.

Von den lu f t s e i t i g e n  Einsteigeschachten und dem Kon- 
trollgang aus laOt sich nicht das mindeste unternehmen, um die 
„beobachteten" Schaden zu beseitigcn. Sollte diescr Beob- 
achtungsapparat fiir die Aufnahm e von Sickerwassermcngen 
notwendig sein, dann ware von vornherein der Beckenbetrieb 
einzustellen.

Die „H altlosigke it" der Lamellen hatte durch eine zweck- 
maBige Einpackung gemildert werden konncn.

Den Dam mhalften beiderseits des Kerns wird sehr richtig die 
Aufgabe zugewiesen, „den Druclc des W assers aufzunehmen“ .

Im  tibrigen wird der W asserseite d ie  D ic h t u n g ,  der Luft- 
seite d ie  E n t w a s s e r u n g  zugewiesen. Diese Einteilung sclieint 
mir sowohl fiir  den Augenblick ais auch auf die Dauer verfchlt. 
Eine gleichmaBige Durchfeuchtung des ganzen homogenen 
Dammkórpers ist von groBer Bedeutung fiir seine Dichtigkeit 
und Standfahigkeit. Wenn aber eine Trennung von Dichtung 
und Entwasserung beabsichtigt war, so ist dies durch die ge- 
troffenen Maflnahmen nicht zu erreichen:

Wie bereits erwahnt, besteht das Dam m -M aterial aus stein- 
haltigem Verwitterungslehm  bis zu mehr oder weniger lchm- 
freiem FluBschotter (Querschnitt Abb. 2).

F iir  die Gewinnung und gleichzeitig auch fiir die Auswahl 
des Schiittungsbodens wurden der geringen M achtigkeit und 
groBen Flachenerstreckung der Bankę halber acht auf Raupen 
laufende Lóffelbagger und D am pflokom otiv-Kippwagen transport 
nach der Dammoberflache gewahlt. Diese Bauweise wurde ais 
betriebssicherer angesehen ais Absatzgerate —  Bandtransport 
mit groBer Sturzhóhe, je  iiber jeder Dam m halfte.

M it zwei Absatzgeraten wiirde bei einer Betriebsstórung 
die H alfte stillgelegt, auBerdem sind sie teuer und schwer 
wieder verwendbar.

Der urspriinglich vorgesehene Einbau des Dam m aterials 
in Lagen von nicht iiber 50 cm Starkę und Befestigung mittels 
einer schweren W alze erwies sich nur bei Lehm  ais durchfiihrbar. 
Derselbe ist in Gestalt eines Dreiecks von 10  m Basisbreite und 
56 m groBter Hóhe der W asserseite der Kernm auer vorgelegt 
und erstreckt sich ais Decke der Felsoberflache an Stelle des 
ausgeraumten gewachsenen Bodens noch 30 m fiuBaufwarts. 
Dic iibrige Dammasse besteht —  wasserseitig ais Ubergang 
von dem Lehm dreieck zu reinem Schotter aus gemischtem 
M ateriał (Trennungslinie nicht eingezeichnet) —  luftseitig ais 
Drainageschicht hintcr der Kernm auer und auf der unabge- 
raumten Talsohle aus geschiittetem FluBschotter bzw. aus FluB- 
schotter oder magerem Lehm (Abb. 2). Sie ist im Einverstandnis 
m it den Aufsichtsbehórden in 1,5  bis 1,75  m hohen Schichten 
aus Materialziigen gekippt und m it Planierpflugen seitlich 
breitgestrichen. Die Gleise wurden m it eigens konstruicrten 
Gleisriickmaschinen gehoben und verschoben.

D a die vielen Steine, bis KopfgroBe, des sehr groben 
Schotters sich in das iibrige M ateriał (steiniger Lehm  ?) durch 
Walzen nicht eindriicken lieBen, h at man ein sehr zweckmaBiges 
R am m gerat auf Lóffelbaggerraupen gestellt: Der 2,5 t  schwere 
GuBeisenbar treibt bei 1,5  m Fallhóhe die gróBten Steine in 
den Boden, sie sogar haufig zerschlagend. E s  sind zwei derartige 
Ramm en m it 2 m Hub, 12 — 16  Schlagen/Minute in 8 stiindiger 
Arbeitszeit beschaftigt. Davon geht eine Stunde auf Wasser- und 
Kohlennehmen ab. Die Ram m platte hat 0,9 m Seite. Die 
Ram m leistung betragt je  150  bis 200 m2/Stunde.

Wie die auBerste Zusammcnpressung bis auf 70%  der Hohe 
des locker geschiitteten Bodens durch Yersuche und auf der 
nachgiebigen, elastischen Dammoberflache festgestellt wurde, 
ist nicht gesagt.

E ine Auflockerung von 5%  gegeniiber gewachsenem Boden 
wird durchschnittlich angenommen, also bei 50 m Schiitthóhe 
rund 2,5 m Sackmafi bis zur Verfestigung.

F iir  gewalzte amerikanische Damme wird schon eine 
Schiclithóhe von 30 cm ( =  1 FuB) fiir sehr hoch gehalten •— 
with enough water to secure the greatest degree of compactncss 
under h eavy rolling (E .N .R . Y ol. 102, S. 190). E in zweckmaBiges 
Annassen ist m. E . fiir einen spater unter W asser gesetzten 
Damm wahrend der Anschiittung unentbehrlich. E s wird da- 
durch aucli das nachtragliche Einsinkcn schwerer Steine in die 
aufgeweichte Sclnittm asse gemildert. Man hatte um so weniger 
davon absehen sollen, ais zwei Ram m gerate bei 1 ,7  Mill./m3 
Schiittmasse kaum  ausreichen6.

Gelegentlich des Abkippens bildete sich ani FuBe der hohen 
Schichten eine durchlassige Lage gróBerer Steine. Diese Stein- 
nester und eine nach der W asserboschung „vorgeschriebenc Ab- 
nahme der Zusammenpressung“  sollen den raschen A blauf des 
Wassers bei sinkendem Beckenspiegel begiinstigen und Rut- 
schungen verhiiten. Deshalb ist auch der Schotterteil der 
W asserseite noch durch eine Steinschtittung belastet und durch 
einen VorfuB von 10  m Breite geschiitzt.

Die bis ins innerste M ark des Dammcs vorgetragene Ent- 
und Bewasserung ist eine Ruckspiilanlage, welche den Damm 
nicht zur Ruhe kommen liiBt.

Wasserbewegungen lassen sich in der auBersten W asser- 
scite des Dammes nicht ganz vermeiden, wohl aber durch 
Filteranordnung ibre Folgen, die Ausspiilung des feineren 
Dam m aterials.

Unter diesen Umstanden ist die Auffassung, daB das Stau- 
wasser unter 5 atm  gróBtem Druck auf der W asserseite der ,,Lehm- 
dichtung" bleibt und nicht in die Fels- und Kern-M auerfuge 
dringt, besonders irrig :

Schon bei niedrigen W asserstanden diirfte die Tondecke 
und der untere Teil des Lehmdichtungskeiles sich durchfeuchten, 
wahrend der obere austrocknet, reiBt, bricht, einsinkt und spater 
dem Stauwasser den W eg zum Betonkern freimaclit.

Eine RiBbildung in der Vorsatzschicht wird erwartet. Sie 
wird hauptsachlich in der Gcgend der ungeniigend gedichteten 
Ausdehnungsfuge

ffonsfanf er/ia /fen er W asser-.■^ ^ S p ieg e/

Abb. 7 . Yersuchsanordnung zur vergleichs- 
weisen Ermittlung des Verlialtens von aus- 
getrocknetem Ton und Sand unter geringem 

Wasserdruck.

stattfinden. Die 
Hoffnung auf RiB- 
dichtung durcli 

„Einschlam m en 
von Lehm " wiirde 
durch Filterver- 
suche im Keim  er- 
sticktworden sein.
Ausgerechnct von 
der Grauwacken- 
Tonschiefertriibe
ist in meinem Talsperrenbau 1925, S. 125, angegeben, daB 
sie ungeklart unter geringem Druck eine 50 cm starkę Beton- 
m auer durchdrang 7.

6 Bei 50 Schichtenfugen eines Dammes von 50 m H6he, 250 m 
Tal- und 500 m Kronenbrcite, Damm und Talboschung 1 : 2,5 ist die 
Gesamtschichtfl&che 50 -250 • 250 — 5a [ i 2 +  22 +  32 . . . +  502] =
2 028 500 m2. Bei tilglich 2200 m2 Kammflache wurden rd. yoo Arbeits- 
tage der Rammgerate erforderlich sein.

7 Auf der Baustelle befindet sich eine Priifungsanstalt fiir
Zement und TraO. Da indessen der Hauptteil des Dammes aus Erd- 
material besteht, wird durch ein Schianimverfahren auch die jeweiligę 
Zusammensetzung desselben festgestellt. Ferner wurde von der Yer- 
suchsanstalt fiir Schiff- und Wasserbau die Scliubfestigkeit ermittelt, 
welcher man hier eine besondere Bedeutung beimiBt. Ein sehr wichtiger 
Versuch ware folgender gewesen: Die Bodenlocher zweier groBer
Blumentopfe werden mit Schcrben geschlossen. Sodann ist der I. 
mit Lehm, der II . mit Sand in Filteranordnung zu fulien und beide 
vollstandig auszutrocknen. Sie sind dann durch ZufluB unter kon
stantom Wasserspiegel zu halten. ZufluB, AbfluB, Sinkstoffgehalt 
und Substanzverminderung sind von Zeitachsen abzutragen (Abb. 7).

Vergl. Redlich/Terzaghi, Ingenieurgeologie. Vertag von Julius 
Springer. Wien/Berlin 1929: Die Struktur des Sandes ist konservativ, 
die chemische und physikalisclie Beschaffenheit des Tones neigt 
dagegen zu Yeranderungen.
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D er u iw erm eid lich e  G efallebruch an der K ernm auer wird  
e in erse its durch das b is zu ihr herangefiihrte  T riibe-beschw erte  
S tau w asser — , andererseits durch die iiberm aBig griind liche E n t-  
w asserung u n n ó tig  verscharft. A u ch  is t  n ic h t zu erw arten , dafl 
sich  der verm ehrte  D ru ck  w asserseitig  und  der verm ind erte  
W iderstand  der ausgew aschenen  S ickersch ich t lu ftse it ig  der K ern- 
m auer gleichm aB ig a u f H ó h e  und L ange derselben  v erte ilt . 
U n giin stige  K om b in ation en  sind m oglich .

N ach  einer M itte ilu n g  der D irek tion  der H arzw asserw erke8 
haben  sich  in  den B ew egungsfugen  die V organge abgesp ielt, 
dic  v o n  vom h erein  vorauszuseh en  u n d  erw artet se ien . D ie  
B eto n w a n d  h a t sich  nam lich  an  e in igen  S te llen  un ter  einem  
B eck en stau  von  17 m  in d iesen  F u gen  e tw a s versch oben  und  wird  
sich  unter hoherem  W asserdruck  n o ch  w eiter  versch ieben . D iese  
V organge kom m en keinesfa lls iib errasch en d ; sie  sind  v ie lm eh r vor- 
a u sgesagt w orden. D ic  V oraussage der D irek tion , dafl d ie  B e-  
w egungen  des K erns zunelim en  w erden und  erst n ach  Jahren  
zur R uhe kom m en, is t  auB erst w ah rsch ein lich . —

R h u m e p o l d e r .

D e r  R h u m e p o l d e r ,  ein  flach er  Su m pf v o n  8 M ili. m 3 
In h a lt  oberhalb  N ortheim s, der ais „ im  In teresse  der L andes- 
ku ltu r"  in  d as W estharzsperrenprogram m  aufgenom m en  war, 
sc h e in t zuriickgestellt, b is verlorene S taatszu sch iisse  se inen  B au  
erm óglichen . E r h a tte  un terhalb  des erw ah nten  groBen G rund- 
w asserbehalters a m  H arzrand fiir ein  N .G . v o n  1175 k m 2 keine  
w asserw irtsch aftlich e  B ed eu tu n g . V erk ra u tet und versu m p ft  
w urde er die nn zu lan g lich e  V o rflu t der R h um em iind un g noch  
w eiter  b ee in tra ch tig t haben .

D a s W estharzsperren-U n ternehm en  der P ro v in z  H a n n o v er  
i s t  an geregt durch e in e  R eihe P rojek te , w elch e der B aud irektor  
der H arzw asserw erke a is geradezu  p h a n ta s t isd i b ezeich n et. 
D iese  P ro jek te  w o llten  n ach  dem  m iB verstandencn V orbild  
der O berharzer W asserw irtsch aft e ine H arzdrainage m it Sam m el- 
graben, T eichen , Schachten  und S to llen  e in rich ten  und w iesen  
durch eine M ilchm & dchenrechnung K raft- und W assergew inne  
nach .

8 Offentlicher Anzeiger fiir den Harz vom  27. Januar 1931.

W I R T S C H A F T L I C H E

Betrachtungen uber die Verdingungsordnung fiir 
Bauleistungen und Vorschlage fiir ihre tłberarbeitung.

Yon Stadtbaurat P. May, Dilsseldorf.

I . A l l g e m e in e s .
Vor dem  naheren E ingehen  a u f d ie V .O .B . a is n eu es R ege- 

lungsw erk  des V erd ingungs- und Y ertragsw cscn s in teressiert 
v ie lle ich t d ie Leser des ,,B a u in gen ieu rs'‘, e tw a s G esch ichtliches  
iiber das Y erd ingungsw esen  zu hóren, auch iiber d ie G runde, die  
zur A u fste llu n g  der V .O .B . ge fiih r t haben .

Schon die a lten  K ulturvólk er, in sb esond ere  die R om er, 
h a tten  e in e  A rt V erdingung, ind em  sic  e in e A n zah l U nternehm er  
zu einer ó ffen tlichen  A u k tio n  heranzogen , d ie  a u f d ie  A rbeiten  
b ieten  so llten , v o n  denen dann derjen ige a u sgew ah lt w urde, der 
bei geringsten  K osten  g u t  und schn ell zu arbeiten  versprach . 
Im  M itte la lter  k a n n te  m an ein  so lch es oder ahn liches V erfahren  
iib er liau p t n ich t, d a  d ie  B eherrscher d ieses Z eita lters ihre B au ten  
durch F ron d ien ste  errichten  lieBen. Im  17. und 18. Jahrhu nd ert 
w ar m an einer V erd ingun g im  h eutigen  S inne schon  e tw a s naher  
gekom m en , ind em  der B auherr e in  P eisa n g eb o t a u fste llte , auf 
G rund dessen  er in  111 iindliche V erh and lu ng  m it geeigneten  B e-  
werbern tra t, die dann, und das w ar das m erkw iirdige, a u f d ieses  
P re isan geb ot g eg en se itig  abb oten , e in  V erfahren, d as dem  in  
der V .O .B . § A  6  erw ah nten  A u f- und  A b geb otsverfah ren  schon  
s ta rk  ahn elte .

D a s daraufh in  im  A u ftrage  der P ro v in z  H a n n o v er  auf- 
g este llte  W esth arzp rojek t h a lte  ich  w asserw irtsch aftlich  fiir  
v erfeh lt, w eil d ie  geo log ischen  V erh a ltn isse  d es S iidharzrandcs  
m it se in em  G rundw asserbchalter u n d  die U rsache der H och - 
w asserverm ehrung, d ie  K alid iin gu n g  u n d  -d ich tu n g  der L cin e- 
w iesen  verk a n n t w urden . D ah er  is t  auch  die iiberdies m it R echen- 
fehlern b eh a fte te  R en ta b ilita tsb erech n u n g  unzu treffen d .

D ie  letz tere  h a t  den P reuB ischen S ta a t  veran laB t, 17 M ili. RM  
verlorene Z usch iisse zu gew ahren , u n d  die P rov in z , d ie  rcstlich en
33 M ili. RM  m it ihrer Z insen last zu iib em eh m en . D azu  k am  der  
zw eife llo s fiir die Z uk un ft r ich tige  G edanke der W asserversorgung  
d es H arzvorlan d es (T yph usep id em ie H an n o v er  1926) und  die  
W ich tig k e it der E rw erb slosen b esc lia ftigu n g9.

M it den b ew illig ten  M itteln  —  rd. 50 M ili. R M  —  soli d ie  Sósc- 
sperre m it D ru ck le itu n g  n ach  H a n n o v er  u n d  O dersperre a u s
g efu h rt w erden.

In  bezug auf Sicbersperre m it K raftk an a l nach  B erk a  oder  
R hum sp rin ge sow ie  R h u m ep old er  b le ib t das P rogram m  un- 
erfiillt.

S óse- un d  O dersperre sind  vorlau fig  ganzlich  un rentab el, 
se lb st w enn e s g e lin g t, d ie  b ea b sich tig ten  S tau h óh en  und In - 
h a ltc  m it den projek tierten  D am m en  zu h a lten . D ic  schn ell 
fortsch reiten de V ersch otteru n g  der B eck en  sch e in t w eder  
tcch n isch  noch  w asserw irtschaftlich  gen iigend  ber iicksich tig t.

W enn w eitere  M itte l zur V erfiigun g g e s te llt  w erden , beab- 
s ic h tig t  das T alsperrenkonsortium , auBer der V ervo llstan d igu n g  
des W estliarzp rogram m s, n och  fo lgen de B a u ten :

E in e  G rancsperre 50 M ili. m 3 m it In nerstezub ringer (P um pcn- 
sp eich er).

E in e  O kersperre 50  M ili. m 3.
3 E ck ersp erren ; d ic  obere h =  83 m , I =  35 M ili. m 3; 

d ie m ittlere : h =  74 m , I =  14 M ili. m 3; die untere h =  68 m,
I  =  15  M ili. m*. D ie  A n lage so li a is P um p cn sp eich er  in  v ier- 
stiin d igem  B etr ieb  820 000 kW  liefern .

E r st  nach  V ollen d u n g  d ieser B a u ten  sei e in e w irksam e  
A b hilfc  gegen H och w asserschad en  im  L e in eta l zu erw arten.

0 Die nur dreim onatige BeschSitigung der Arbeitslosen gegen
uber 9 Monate Karenzzeit, welche gesetzlicli festgelegt ist, hat sich 
beim Bau der Sosesperre in Zahl und Leistung sehr unangenehm aus- 
gewirkt.

M I T T E I L U N G E N .

D a s sch riftlich e  Subm ission sverfah ren  is t  c in c franzosische  
S chóp fun g des M in isters L ud w igs X IV , C o l b e r t ,  das ba ld  
groBe A u sd eh nun g fand  u n d  u n ter  N ap o leon  I a u f dcm  G rund
sa tze  der O ffcn tlich k e it und  des freien  W ettb ew erb s G esetz fiir  
alle  ó ffen tlich en  B a u ten  w urde. D ie se  F orm  der A usschrcibung  
o ffen tlich er  B a u ten  w ar auch  schon  im  16. Jahrhu nd ert in  den  
d eu tsch en  L a n d em  ein gefiihrt, w enn  auch n u r vere in ze lt. M ehr 
E in g a n g  erh ie lt das S u bm ission sverfah ren  durch d ie  an fan gs des  
18. Jahrhu nd erts so  auB erordentlich  im  W achsen  begriffenen  
F estu n g s- und H eeresb au ten . U n iib er leg tes, te ils  m iin d liches, 
te ils  sch riftlich es B ieten  w ar aber ein  groBer Marigel auch  d ieses  
V erfahrcns, w ob ei den  M indestfordernden  der Z uschlag er te ilt  
w urde, D ies fiih rte  zur sch arfsten  A u sn u tzu n g  der P reiskonkur- 
renz zur E rzie lu n g  e in es m ó g lich st b illigen  P reises, dic G iitc der 
A rbeit m uB te natiirlich  d arun ter leiden . D er  B eg in n  des 19. Jahr
hu nd erts brachte  dann  die G cw erbefreiheit, d ie  „freie  W irtsch aft" , 
den  freien  K onkurrenzkam pf, d ic  charalcteristische E rschein un g  
schon  des dam aligen  u n d  h eu tigen  W irtsch a fts leb en s. Scharf- 
sten s h iergegen  stem m ten  sich  d ie  F ach verein igu n gen  der e in 
zelnen  B augew erbezw eige, d ie  so gen an n ten  „ Z iin fte" , d ie  es 
durch ihren stra ffen  Z usam m enschluB  versta n d en , a lle  A u ftrage  
an sich  zu rciflen, d ie  s ie  dann  nach  b estim m ten  P reisen  v erte ilten , 
w ie  es ihn en  b e lieb te . F iir  a lle  d iejen igen , die d iesen  V ereini- 
gungen  n ich t angesch lossen  w aren , w ar e s  ausgesch lossen , sich  
an einer A u sschrcib un g zu b ete iligen . G erade gegen  d ieses Yer- 
fahren h a tte  sich  die freie W irtsch a ft a u fgeb au m t und m it
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E rfo lg . D a s  Y erfahren der freien  K onkurrenz forderte  durch  
ó ffen tlich c  A u ssch reib u n g  sch r iftlich c  A n geb ote, dessen  n iedrig- 
s te s  fiir den Z usch lag in  F rage kam . A ber auch  d ieses V erfahren  
h a tte  in sofern  in e in em  groCen D u rcheinand er se in e  groCen 
N a ch te ile , w eil R eich , S ta a t  u n d  G em einden  ihre eigenen  L e it-  
sa tze  und R ich tlin ien  h a tten , m it  dereń H ilfe  sie  d as V erd ingungs- 
■wesen a u f e igen e  F a u st  h a n d h ab ten . D a zu  kam  noch, daB a u f  
G rund v o n  E rfahrungen  m it g e sch a ftsg ew a n d ten  U ntęrnehm ern  
die B ehorden  ihre B estim m u n g en  dauernd and erten , verb esserten  
od er  ergan zten , d ie  B estim m u n g en  kam en a lso  n ie  in R u he. 
D ie Z errisśenheit der un en d lich  v ie len  B ed ingu ngen  der B e 
horden, d ie  versch ied en artigen  G ep flogenh eiten  in der A u f
ste llu n g  der L e istu n gsverzeich n isse  n a ch  F orm  u n d  In h a lt  
m uB ten zur F o lg ę  haben , daB der U n ternehm er, schlieB lich  auch  
zum  Schaden desA u ftraggeb ers, n ic h t w uB te, w oran er war. Er  
m uB te bei B ew erb ungen  um  A rbeit d ie  e igen s v o n  dem  A u ftrag-  
geber au fg este llten  B ed in gu n gen  im m er w ieder so rg fa ltig  prufen, 
w eil A b w eichu ngen  v o n  grund satz licher  un d  w irtsch aftlich er  
B ed eu tu n g  n ich t so  ohn e w eiteres zu erkennen  w aren . D ie  
Z usch lagserteilung an das b illig ste  A n g eb o t h a tte  o f t  u n d  be- 
w uB t zu zu n iedrig  k a lk u lierten  P reisen  gefiihrt, w as natu r- 
gem aB zu sch lech ter  A u sfuh ru ng und N achforderu ngen , zu 
Schw ierigk eiten , Sch iedsger ic liten  und P rozessen  fiihren m uB te.

D iese  M iB stande im  Yerdin gun gsw esen  w urden  auch  in  
einer reiclisgerich tlichen  E n tsch eid u n g  aus dem  Jahre 1908  
sch arf gegeiB elt. E s  heiB t h ier: „ S e itd em  es in S ta a t  un d  G e
m einde ub lich  gew orden is t , A rbeiten  a u f Grund o ffen tlich er  
A usschreiben  an  den  M in destford em d en  zu vergeben , b ild et  
d ie dadurch  en tfesse lte  schranken lose  K onkurrenz durch unreelle  
U n terb ietu n gen  ein e schw ere G efahr fiir den H and w erkerstand " .

N och  scharfer r iig t das R e ich sgerich t d iese  M iB stande in  
ein er im  Jahre 1913 gefa llten  E n tsch eid u n g : „ D en  bek an n ten  
M iBstanden des S u bm ission sw esens, d ie sich  zu m  V erderb des 
H and w erkerstand es un d  so n stiger  U n tem eh m erk re ise  b is zur 
G em ein sch ad lich k eit g e ste ig ert un d  v ie lfa ch  auch dem  Ver- 
d in gen den  n u r sch ein b ar  N u tzen  g eb rach t h a tten , is t  auch, 
se itd em  n ic h t m ehr das M in d estan geb ot, sondern d as annehm - 
barste  G eb ot b er iick sic litig t un d  nur eine besch ran k te  Zahl 
le istu n gsfah iger  G ew erbetreibender zur B ew erb ung aufgefordert 
zu w erden p fleg t, n ic h t durchgreifend abgeho lfen  w orden . E s  
fand en  sich  s te ts  e in ze ln e  U n ternehm er, d ie  g le ich v ie l aus w el- 
chen  G riinden durch Schleuderpreise  d ie ausgesch riebenen  
A rbeiten  oder L ieferu ngen  an sich  zu  reiBen versta n d en  un d  so  
ihren M itbcw erbern, d ie  A n g eb o te  zu P reisen  v ersch m ah ten , bei 
denen  sie  auf d ie  D a u er  n ic h t  b esteh en  k o n n ten , schw eren  
Schaden zu fiig ten " .

A u ch  das K am m ergerich t fiih rte  sch on  in  e in em  U rte il aus 
dem  Jahre 1903 u. a . aus, daB der W ettb ew erb  den einzelnen  
B ew erber veran lasse , se in e  P reise  so  n ied rig  zu h a lten , daB er 
annehm en diirfe, v o n  se in en  M itb ew erb em  n ich t u n terb o ten  zu 
w erden . D ie  A u sschreib un g ein er A rb eit im  W ettb ew erb e  drange  
a lso  d ie B ew erber in  e in e S te llu n g , d ie  w ir tsch a ftlich  schw ach er  
se i a is die, w en n  e in  W ettb ew erb  n ic h t s ta ttfin d en  w iirde.

A u ch  S tim m en  aus B ehórdenkreisen  g ip fe lten  in  scharfer  
K lage  iiber das se ith erige  V erd ingun gsw esen . So h a t  R egierun gs- 
oberbaurat D r .-In g . R o t h a c k e r  in  se iner B rosch iire: „ D ie
L osu ng  des V erd ingun gsw esens"  d ie  A n sich t geauB ert, daB diese  
n a ch  dem  un g liick lich en  A u sgan ge  des W eltk rieges eine Sch ick- 
salsfrage fiir  das d eu tsch e  Y o lk  gew orden  sei. E r  erk en nt, daB 
die b isherige B eh a n d lu n g  des V erd ingun gsw esens durch d ie  s ta a t-  
lichen  B ehorden  an  zw eckb csch ran kend en  M angeln  u n d  zw eck- 
h em m en den  V ersaum n issen  le id e  u n d  daB d ie  un geheure B ed eu 
tu n g  der ó ffen tlich en  V erd ingun g fiir  unser W irtsch a fts leb en  un d  
N o tw en d ig k e it  einer sp arsam en V erw en du ng der M itte l m it R iick -  
s ic h t der schon  d a m a ls herrschenden  G eld n ot e ine bald ige  
H eilu n g  dringend  erforderlich  m ache.

D a s sind  a lles h arte , scharfe W orte, d ie  das se itherige Sub- 
m issionsverfahren  getro ffen , es w ar k lar un d  a llerh och ste  Z eit, 
daB im  In teresse  des B augew erbes, der A u ftraggeber  u n d  -nehm er  
un d  im  In teresse  des W irtsch a fts leb en s im  Baugewrerbe e tw as  
fiir e in e  du rchgreifend e A nderung des Y erd ingun gs- un d  V er-

tragsw esens geschehen  m uB te, es w aren scharfe  W orte der A n- 
klage gegen  das se ith erige  V erfahren, d ie  b is in d ie P arlam en te  
der L and er un d  d es R eich es drangen. D iese  K lagen  fiih rten  
sodann in der R e ich sta g ss itzu n g  M arz 1921 zur E in se tzu n g  e in es  
Sachverstan d igen -A u ssch u sses, des sogen an n ten  R eich s-V er- 
d in gungsaussch usses, dem  die A u fgabe ob lag, in  ehren am tlich er  
T a tig k e it  e in lie itlich e  G rundsatze fiir  das V erd ingungs- und  
V ertragsw esen  au fzu ste llen . D iese  A u fgabe fan d  durch H eraus- 
gabe der V erd ingun gsordn ung fiir B a u le istu n g en  im  M ai 1926  
ihren  A bschluB .

D ie  V erd ingungsordnung, kurz V .O .B . g en an n t, is t  nun se it  
e tw a  v ier  Jahren bei fa s t  a llen  b au vergebenden  S te llen  der  
R eich s-, S ta a ts - und K om m unalb eh órd en  zum  w eitau s groB ten  
T eil in u n verand erter F orm  ein gefiihrt.

D er  dam alige  R eichs-V erd ingungsausschuB  wrar schon  bei 
der V erab sch iedun g der V .O .B . der M einung, daB es sich  vor- 
lau fig  n ic h t nur um  ein  K om prom iB  zw ischen  A rbeitgeb er und  
A rbeitnehm er handeln  kon nte, sondern auch h in sich tlich  ihrer 
rechtlichen  B eu rteilu n g  um  ein  K om prom iB  zw ischen  B au p rax is  
un d  G esetz, und daB d ie  V .O .B . nach  gehoriger H an d h a b u n g  in  
der P ra x is  a u f G rund der m it ihr gem ach ten  E rfahrungen  einer  
nochm aligen  P riifung  unterzogen  w erden m iiBte.

D u rch  ein e ganze R eihe v o n  V ortragen , A b lian d lungen  in 
Z eitsch riften  iiber die V .O .B ., Son derab han dlun gen  iiber einzelne  
B estim m u n gen  derselben , d ie  v o n  berufenen V ertretern  der 
B ehorden  und U n ternehm erverband e auch  von  n a m h aften  
Juristen  gehaltcn  und geschrieben  w urden , sind  schon  ein e R eihe  
v o n  W iin schen  iiber A b and erun gen , Z usatze  usw . la u t gew orden , 
d ie bei der P riifu n g  B eriick sich tigu n g  finden  m ochten .

D er  R e ich sfin a n zm in ister  h a t  nu nm ehr auch  die in dem  
d am aligen  R eich sverd in gungs-A u sschu B  b e te ilig ten  S te llen  an- 
gew iesen , in  e in e U b erarb eitu n g  der V .O .B . e in zu treten .

E s laBt sich  v ie lle ich t dariiber streiten , ob  eine v ierjahrigc  
H an d h a b u n g  der V .O .B . gen iig t, um  ein e derartige V erordnung  
a u f H erz  u n d  N ieren  un d  daraufh in  zu u n tersu ch en , ob  sie  die  
In teressen  beider P arte ien  auch  geb iih rend  b eriick sich tig t. E s  
w erden m it m ir v ie le  im  Z w eifel se in , o b  d i e s e  Z e i t  h i n -  
r e i c h t ,  u m  s i c h  e in  a b s c l i l i e f i e n d e s  U r t e i l  i ib e r  d i e  
B e w a h r u n g  d e r  V .O .B . in  a l l e n  ih r e n  T e i l e n  z u m a c h e n ,  
z u m a l  d u r c h  d ie  D a r n i e d e r l a g e  d e s  B a u g e w e r b e s  
g e r a d e  in  d i e s e n  J a h r e n  d ie  V .O .B . g a r  n i c h t  s o  
g e h a n d h a b t  w e r d e n  k o n n t e ,  w ie  d i e s  z u  ih r e r  P r i i f u n g  
f i ir  d i e  P r a x i s  n o t w e n d i g  g e w e s e n  w Ł r e , E in  fiir  d ie  
B au  w eit des ganzen  R eich es so  b ed eu tu n g sv o lles W erk  
w ie d ie  V .O .B ., das v o n  der V ie lg esta ltig k e it des B au w esen s  
v o n  den versch ied en artigsten  E in fliissen  und  E inw irk u n gen , 
a uch  v o n  der v ersch ied en artigsten  E in ste llu n g  in  w ir tsch a ft
lichen  un d  rech tlich en  F ragen  ab h an g ig  is t , bedarf auch  
bei gu ter  K on ju n k tu r  e in e l a n g e  P riifu n gsze it. Z udem  feh len  
n och  d ie  tech n isch en  V orschriften  fiir den T iefb au , a u f die  
sp a ter  n o ch  zuriickgekom m en w ird. S o llte  bei der d em - 
n a ch stig en  U b erarb eitu ng  d ie  V .O .B . um  d iese  V orsclir iften  e tw a  
ergan zt w erden , w as im  In teresse  des T iefb au es u n d  auch  im  
In teresse  der V .O .B . a is gesch lossen es W erk  fiir das g esam te  
B auw esen  n a tiir lich  nur erw iin sch t se in  kann, dann m uB auch  
in  d ie  H a n d h ab u n g  d ieser V orschriften  a u f Jahre h in au s ein - 
g etre ten  w erden , b evor  d ie  V .O .B . ais en d g iiltig es W erk  ab- 
g esch lossen  w ird. Zu der geringen  M óglichkeit schon  h eu te  ein  
absch liefiendes U rte il abzugeben , k o m m t nu n  auch  noch , daB der  
A u sb lick  n a ch  einer B esserung' der h eu tig en  W irtsch a fts la g e  im  
B augew erbe leider sehr tr iibe  is t , und  daB so m it auch  fiir  eine  
in ten siv ere  H an d h a b u n g  der V .O .B . w en ig  oder gar kein e  M og- 
lic h k e it  b esteh t.

I I .  R i c h t l i n i e n  f i ir  d i e  U b e r a r b e i t u n g .
A u s beiden  L agern , fiir d ie  d ie V .O .B . e in e  V erordnung sein  

so li, kom m en n u n  denn och  W iin sch e  n ach  A b and erun g  und Zu
sa tze , d ie  die In teressen  der A u ftraggeber u n d  -nehm er scharfer  
fassen  so llen . B e i allem  darf n ich t iibersehen  w erden , daB die  
U b er leitu n g  v o m  a lten  zum  neuen  Y erfahren in  seiner w ir tsch a ft-
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lichen  und rcchtlichen  B ed eu tu n g  ein e n ic h t zu scliroffe, sondern  
eine a llm ah liche sein  muB. D a s B augew erbe is t  so  groBen V iel- 
se itig k eiten  tech n isch er  und w ir tsch aftlich er  A r t unterw orfen , 
daB es fa lsch  w are, d ie  B estim m u n gen  in zu enge  und  scharfe  
Grenzen ein zu zw angen , auch w are es fa lsch , aus g leichen  Griin- 
den d ie  V .O .B . m it zu v ielen  E in zelb estim m u n gen  zu iiber- 
sch iitten . D a s W esen  d es B au gew erbes v er la n g t a lso  in  seinen  
B estim m ungen  e tw a s E llenb ogen fre iheit. D ie  B estim m ungen  
diirfen  auch  schon d esh alb  n ic h t zu scharf sein , d a m it d ie  U n ter-  
n eh m erlu st n ich t schon  im  K eim e e rstick t w ird. W ir B aubchorden  
brauchen n u n  m ai zur Y erw irk lichung unserer P ia n e  U n ter 
nehm er, d ie m it F reude an die A rbeit herangehen . D er B au- 
tech n iker w ill ais M ensch, der im  p raktischen  L eben  ste h t , in 
seinem  H an d eln  an n ich t zu v ie le  B estim m u n gen  gebun den  sein .

D ie  B estim m u n gen  der V .O .B . m iissen  ferner so  abgefaB t  
sein , daB neben  den form alrechtlich en  und tech n ischen  B e stim 
m ungen der ju r istisch e  B e ira t a u sg esch a lte t w erden  k an n . W ird  
dies n ich t erreicht, dann erfiillt d ie  V .O .B . ihren Z w eck nur halb . 
D esh a lb  kónnen  bei der U b erarb eitu ng  der V .O .B . auch  nur Ver- 
treter in F rage kom m en, d ie in a ll d iesen  D in gen  w eitgeh en d e  
praktische A u ffassu ngen  und E rfahrungen haben . E s kann n ich t  
in F rage kom m en, daB v ie lle ich t Y ertreter bei d ieser  U ber- 
arbeitu ng  m itw irken , d ie y ie lle ic lit  noch nie e in e A usschreibung  
se lb st  in die W ege g e le ite t, v ie lle ich t noch n ie  ein L e istu n gsver-  
zeich n is, n och  n ie  einen W erk vertrag  ais B a u v ertra g  a u fg este llt  
haben . E s  kónnen n u r so lche V ertreter  in F rage kom m en , die  
neben  e in em  a llgem ein en  sa ch verstan d igen  W issen  un d  K ónnen , 
bau techn isch e, b a u w irtsch a ftlich e  und bau rechtliche  E rfahrungen  
und d ie  n ótig e  V erw altu n gsp rax is haben . D ie  A nderungs- 
w iin sch e  m iissen  der N i e d e r s c h l a g  d e r  P r a x i s  se in . U n d  
gerade hierin h a t  der V erw altu ngspraktiker, der dauernd  m it 
V orerhebungen und Y orarbeiten  der v ie lse it ig s ten  B au vorhab en , 
m it der D u rcharbeitung  des P la n m a ter ia ls und der A usschrei- 
bu ngsunterlagen , m it der Y erd ingung, m it der P riifu n g  der A n 
g eb o te  un d  der P reisan gem essen h eit, m it der Y ergab e v o n  A r
beiten  u n d  m it Y ertragsab sch liissen  zu tu n  h a t  und z u le tz t auch  
noch  m it der A u sfuhrung und A brech nu ng b e tra u t ist, durch  
seine dauernden G esch aftsverb in dun gen  m it GroB-, M itte l- und  
K lem betrieben  des B augew erbes das b este  U rte il dariiber, w o  
es in  der A u ffassu n g  und H a n d h ab u n g  der V .O .B . noch  hapert, 
w as verb esserun gsb ed iir ftig  is t  und  w as n ich t. Sie s in d  auch die  
B eru fen dsten , d ie bei der dem nachstigen  O berarbeitung d erV .O .B . 
m it in erster L in ie  g eh órt w erden m iiB ten.

E s muB w eiter  darauf g ea ch te t w erden , daB n ic h t B e stim 
m ungen , dic in den T eil A  gehóren , in  den T eil B  geraten , und  
um gekelirt, denn der T eil A  h a t  keinen  R ech tsch arak ter, er is t  
w eiter  n ich ts ais e in e V erw altungsm aB nahm e, eine D ien stv o r-  
sch r ift fiir die H an d h ab u n g  des V erd ingun gsw esens, w oh l kann  
er zur R ech tsa u sleg u n g  herangezogen  w erden .

M. E . gehóren auch  diejen igen  B estim m u n g en  n ich t in die  
V .O .B ., die nur eine voriibergeh en de B ed eu tu n g  haben , w ie  z. B . 
B estim m u n g en  iiber die E in ste llu n g  von  A rbeitslosen , die an sich  
ja  gese tz lich  geregelt is t .  So lche B estim m u n gen  fa llen  unter  
§ A  io .  A u ch  diirfen keine B estim m u n g en  in den T eil B  auf- 
genom m en  w erden , die zu sehr in  das rein tech n isch e  G eb iet 
iibergreifen , sie  gehóren in den T eil C. (F ortsetzu n g  fo lgt.)

Zur W irtschaftslage. D ie W irtschaft steh t ganz unter dem  
Eindruck der neuen N o t v e r o r d n u n g .  Wenn sich der W iderstand  
auch auf einzelne Teile der Verordnung konzentriert, so ist doch 
festzustellen, daB die stark deprimierende W irkung, welche die Yer
óffentlichung dieser schon vorher viel besprochenen Verordnung 
allgem ein hinterlassen hat, weniger von den einzelnen Bestim m ungen  
ausgeht, ais vielm ehr von dem G esam teindruck der nur zu deutlich  
die Erkenntnis unserer gegenwartig uberaus kritischen Lage ver- 
m ittelt. D ies zeigte sich denn auch sofort in einer aufierordentlichen  
M utlosigkeit und in erheblichen Kursriickgangen an der Aktien-

und R enten-Borse, sowie vor allem  in den starken- Devisenanforde- 
rungen, die vom  Ausland an die Reichshank gestellt wurden. D ie Ab- 
gaben an Devisen undG old erreichten in w enigcnTagen einen Umfang, 
der —  obwohl bis vor kurzem noch die M óglichkeit einer Diskont- 
senkung viel erórtert wurde —  eine Erhóhung des Diskontsatzes der 
Reichsbank notwendig machte, dereń Erfolg allerdings bezweifelt 
werden inufl, da die K reditkiindigungen des Auslandes ja nicht 
aus zinsmaBigen, sondern mehr psycliologischen Griinden erfolgten.

Inzw ischen ist die A r b e i t s l o s i g k e i t  w 'e ite r  z u r i ic k g e g a n -  
g e n . Die* Gesam tzahl der Arbeitslosen belief sich Ende Mai auf 
rund 4 067 000 und hat m ithin in der zw eiten M aihalfte einen Riick- 
gang von rund 144 oooerfahren. ImYorjahr sank die Zahl der Arbeits
losen im gleichen Zeitabschnitt nur um  65 000. D ie Oberlagerung 
der Arbeitslosenziffer gegenuber dem  Vorjahr hat sich also dam it 
weiterhin verkleinert, doch betragt sic immer noch iiber 1 400 000. 
An dem Riickgang der A rbeitslosigkeit is t  das B a u g e w e r b e  nicht 
in dem MaBe beteiligt, wie es eigentlich die Jahreszeit erwarten lieBe. 
D ie Gesam tlage der B auw irtschaft ist weiterhin sehr ungiinstig und 
die saisonmaBige E ntlastung ungeniigend. W o eine B elebung zu 
verzeichnen ist, erstreckt sich diese m eistens auf landliche Bezirke  
oder auf Um bau- und Instandsetzungsarbeiten.

Abanderungsvorschlage zur VOB., die bis 1. April 1931 einzu- 
reichen waren, sind beim Reichsm inister der Finanzen bisher von den 
Landesregierungen, dem  D eutschen Stadtetag, dem Allgem einen  
D eutschen Gewrerkschaftsbunde und dem  Verbande Sozialer Bau- 
betriebe G. m. b. H. eingegangen. D ie Vorschlage oder Abanderungs- 
vorschlage der Reichsressorts und der D eutschen Reichsbahn-G esell- 
schaft werden zur Zeit noch bearbeitet. D a verschiedene beteiligte  
Stellen, z. B . der Reichsverband der Deutschen Industrie, der 
Reichsverband des D eutschen Handwerlcs und die D eutsche Gesell- 
schaft fiir Bauw escn fiir ihre Erklarung eine Fristverlangerung  
beantragt haben, hat der Reichsfinanzm inister nunm ehr angeordnet, 
daB die Frist fiir die E inreichung der Stellungnahm e bis zum 1. Ok- 
tober 1931 verlangert wird. Das schon jetz  vorliegende sehr um fang
reiche Materiał zu allen Teilen derY O B. muB in den Som m erm onaten  
von den baugewerblichen Spitzenverbanden durchgearbeitet werden.

Rechtsprechung.
Die iibliche Ableitung von Abwassern durch den Rinnstein 

mangels Kanalisation fallt nicht unter das polizeiliche Verbot der Ver- 
unreinigung offentlicher StraBen. (Urteil des PreuBischen Ober- 
verwaltungsgerichts vom 24. April 1930 —  III  A 4/30).

Auf dem Grundstiick des R . im Bereich der Ortspolizei W. 
werden zunachst alle Abwasser in eine Klargrube geleitet. Dann werden 
die dort geklarten Fliissigkeiten zwei- bis drcimal wóchentlich aus- 
gepum pt und in den Rinnstein der OrtsstraBe geleitet. In diesem  
IlieBen sie eine Strecke weit, bis sie in einen im Bereich der Orts
polizei von S. liegenden Regeneinlafl gelangen und dadurch in die 
Kanalisation von S. flieBen. Im W inter bei groBer Kalte stauten sich 
die Abwasser, da der RegeneinlaB gefroren war, und verbreiteten einen 
unertraglichen Geruch. Der Am tsvorsteher von W., der bereits dem  
Rechtsvorganger des R. die Ableitung der Abwasser auf die angrenzende 
StraBe verboten hatte, wiederliolte das Verbot auch dem R. gegenuber. 
R. hat gegen dieses Verbot im Verwaltungsstreitverfahren Klage auf 
Aufhebung crhobcn.

Das PreuBische Obervcrwaltungsgericht hat der Klage des R. 
stattgegeben. Auf § 10 II 17 Allgem. Landr. konnte die Verfiigung 
der Ortspolizei von W. nur dann gestiitzt werden, wenn sich die be- 
anstandete Handlung in ihrem Bereiche auswirkte, aber nicht, wenn sie, 
wie hier zwar in ihrem Bereich erfolgte, sich aber im Bereich einer 
andern Polizei, der von S., auswirkte. Sachlich war das Verbot aber 
auch nicht durch den § 28 der Polizeiverordnung betreffend den 
StraBenverkehr im Amtsbezirk W. gerechtfertigt. D iese untersagt 
jede Verunreinigung der óffentlichen StraBen, Platze usw., insbesondere 
durch AusgieBen oder Auswerfen von Fliissigkeiten. Die Verordnung 
regelt den StraBenverkehr, insbesondere durch Erhaltung und Wieder- 
herstellung der Reinlichkeit. Der Verkehr auf der StraBe kann wohl 
durch Verunreinigung des StraBenplanums gestórt werden, nicht aber 
dadurch, daB der zur Aufnahme von Ableitung von Wasser, Schmutz 
usw. bestim m te, neben der StraBe laufende R innstein zur Ableitung 
von Abwassern benutzt wird, diese also nicht ganz, auch nicht teilweise  
auf das StraBenplanum gelangen, auch nicht im Rinnstein bleiben, 
sondern ihn nur durchflieflen. Viele Jahre hindurch waren die Abwasser 
in W. unbeanstandet durch die Rinnsteine geleitet. Die Benutzung  
der Rinnsteine dafiir ist also ais das Natiirliche und Gegebene erachtet 
worden. Unter den landlichen Verhaltnissen, w ie sie hier vorliegen, 
ware eine besóndere Abfiihrung der Abwasser etwas ganz Ungewóhn- 
liches und wiirde die Grundstuckseigentiimer m it untragbaren 
Kosten belastet haben. § 28 der genannten Polizeiverordnung kann 
demnach die beanstandete Polizeiverfiigung nicht rechtfertigen.
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B e k a n n t g e m a c h t e  A 
Bekanntgem acht im  Patentblatt N

KI. 5 b, Gr. 41. A 55178 . A T G  Allgem eine Transportanlagen-
Gesellschaft m. b. H., Leipzig W 32, Schónauer Weg. 
Anlage zum Gewinnen, Fordem  und Ablagern von Gebirgs-
schicliten in Tagebauen. 18. V III. 28.

KI. 5 b, Gr. 41. M 113 012. Maschinenfabrik Hasenclever Akt.-
Ges., Dusseldorf, W itzelstr. 55. Ęinrichtung zur Beseiti- 
gung des beim Abraumbaggerbetriobe auf der freigelegten 
Kohlenoberflache verbleibenden Abraumanteils. 4. X II. 29.

KI. 5 b, Gr. 41. M 136.30. M itteldeutsche Stahlwerke Akt.-Ges.,
Berlin W  8, W ilhelmstr. 71. Forderbriicke m it Schrapper-
anlage ais Gewinnungsgerat. 4. X. 30.

KI. 5 c, Gr. 1. G 77 703. Gewerkschaft Carolus Magnus, Palen-
berg, Bez. Aachen. Ęinrichtung zur Zcmentierung des
Gebirges bei undichten Schachtwandungen. 14. X . 29.

KI. 5 c, Gr. 9. L 71 833. Gewerkschaft Christine, Essen-Kupfer-
dreli, Ilauptstr. 2. KniestUck zur zeitweiligen Verbindung 
zweier Stempel im  Polygon-Ausbau. 7. V. 28.

KI. 5 c, Gr. 9. M 112 259. Max May, Hervest-Dorsten i. W estf., 
Yorkstr. 1. Geschlossener Kappschuh zur Abstiitzung der 
Kappschiene gegen den sie tragenden Stempel. 16. X . 29.

KI. 5 c, Gr. 9. T  37249. AlfredThiemann, Dortmund,Brandenburger 
StraBe 13. Kappschuh fiir den Grubenausbau. 13. VII. 29.

KI. 19 a, Gr. 3. M 109794. Jaques Mouchly, Haifa, Paiastina;
V ertr.: Dr. F. Berg, Pat.-Anw., Mannheim. Eisenbahn- 
schwelle fiir Eisenbahnschienen unter Verwendung von 
L- oder T-Profileisenschwellen. 23. IV. 29.

KI. 19 a, Gr. 11. L 73435 . Carl LoBl, Gauting b. Munchen, Garten- 
promenade4. Schienenbefestigungauf Unterlegplatten m ittels 
Klemmbiigel und Hakenschrauben m it Widerlager an der U11- 
terlegplatte ftir den auBeren Klemmbiigelschenkel. 17. X I .28.

KI. 19 a, Gr. 11. L 74 429. Carl LoBl, Gauting b. Munchen, Garten- 
promenade 4. Schienenbefestigung. 6. III. 29.

KI. 19 a, Gr. 16. K  38.30. Albert Kónig, Friedrichshafen a. B., 
MargaretenstraCe 50. Eisenbahnschienenverbindung m ittels 
dehnbaren Zwischenstiicks. '5 . II. 30.

KI. 19 a, Gr. 19. P 301.30. Karl Peyse, W olfenbiittel, Schtitzen- 
straBe 19. SchienenstoBverbindung m it einem zwischen  
die Schienen eingeftigten Keilsttick. 21. X . 30.

KI. 19 a, Gr. 24. T 36266. Alfred Thiemann, Dortmund, Brandenburger 
Str. 13. Selbstspannende Schienenbefestigung m ittels Unter- 
legplatte und schleifenartig gebogener, durch Schlitze der 
Unterlegplatten hindurchgefiihrter Klem m platten. 12. I. 29.

KI. 19 a, Gr. 26. G 75 934. Gesellschaft fiir wirtschaftlichen Bahn- 
oberbau m. b. IL, F reiburgi.B r., ScheffelstraBe 32. Schienen- 
verbindung m it in der Zugzone der aneinanderstoBenden 
Schienenenden angeordneten, unter Zugspannung stehenden  
Unterziigen. 18. III. 29.

KI. 19 a, Gr. 26. S 79 469. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges.,
Berlin-Siem ensstadt. Verfahren zur StumpfschweiBung von 
Eisenbahnschienen. 29. IV. 27.

KI. 19 a, Gr. 28. II 335.30. August Hermes, Leipzig N 21, Delitzscher 
StraBe 7 F. Spur- und schienenkopfelastische Zwangrollen 
an Glcisriickmaschinen. 25. X I. 30.

KI. 19 a, Gr. 28. L 62 8S3. M itteldeutsche Stahlwerke Akt.-Ges., 
Berlin W 8, W ilhelmstraBe 71. An einem senkrechten 
Bolzen raumbew-eglich aufgehangter Zwangrollenrahmen 
fiir Gleisruckmaschinen. 4. IV. 25.

KI. 19 a, Gr. 28. Sch 197.30. Schwabische Hiittenwerke G. m. b. H., 
Werk Wasseralfingen. Zerlegbarer Schienenbieger und 
Schienenrichter; Zus. z. Pat. 512 643. 16. V II. 30.

KI. 19 c, Gr. 9. C 43 277. James Grant Cameron, Aberfeyle, Schott- 
land; Vertr.: B. Kugelmann, Pat.-Anw-., Berlin SW  11, 
Vorrichtung zum Stampfen von platischen Massen wie 
Beton u. dgl., insbes.- im  StraBenbau. 20. VI. 29. GroB- 
britannien 27. VI. 28.

KI. 19 f, Gr. 2. N  30 671. Bauschafer Akt.-Ges. ftir bergmannischen 
Untergrundbahn- und Tunnelbau, Berlin, Augsburger 
StraBe 61. Verfahren zum Vortreiben von Tunneln oder 
Kanalen in schwimmendem Gebirge. 18. VII. 29.

KI. 20 i, Gr. 11. V  138.30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke
G. m. b. IL, Berlin-Siem ensstadt. Ęinrichtung zur Be- 
tatigung von W eichen- und Signalantrieben. 18. III. 30.

KI. 20 i, Gr. 30. V 25598 . Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke
G, m. b. H ., Berlin-Siem ensstadt. Ęinrichtung zum Be- 
tatigen von Schaltvorrichtungen. 5. V III. 29.

KI. 20 i, Gr. 39. V 24562 . Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke
G. m. b. H., Berlin-Siem ensstadt. Eisenbahnlichtsignal, 
insbes. fiir Uberwege. 9. X I. 28.

KI. 35 a, Gr. 4. B  140 983. Karl Busche, Hannover, Nenndorfer 
Chaussee 2. Bauaufzug. 17. X II. 28.

KI. 37 a, Gr. 6. J 37 264. Leonhard Jacobi, Niirnberg, WirthstraBe 55. 
Eisenbetondach fiir groBe Spannweiten. 1. III. 29.

KI. 37 b, Gr, 2. R 78 048. Rub-a-Flores (Foreign Rights) Syndi- 
cate Limited, London; V ertr.: D ipl.-Ing. B. Kugelmann, 
Pat.-Anw., Berlin SW  11. Biegsamer Bodenbelag. 8. V. 29. 
GroBbritannien 31. V II. 2S.

KI.

KI.

KI.

KI

KI.

KI.

KI.

n m e ld u n g e n .  
r. 18 vom  7. Mai 1931.
37 b, Gr. 5. G 76597 . Dipl.-Ing. Paul Johan de Gruyter, Haag,

Holland; V ertr.: Dr. G. Lotterhos, Dipl.-Ing. H. Mortensen 
u. Dipl.-Ing. W. v. Sauer, Pat.-Anwalte, Berlin SW  11.
Metallene Verbindungsplatte ftir Holzer. 3. V I. 29. Nieder-
lande 20. VI. 28.

37 b, Gr. 5. S 84 779. John Pemberton Snapp, Limestone, 
Staat Tennessee, V. St. A.; V ertr.: D ipl.-Ing. B. K ugel
mann, Pat.-Anw., Berlin SW  n .  Zwinge zum zeitweiligen  
Festhalten zweier durch Bindedraht zu vereinigender 
Rundholzer, wie Telegraphenstangen, Maste und dgl.
26. III. 28.

37 b, Gr. 5. W 78163 . W esley W ait, New York, V, St. A.; 
V ertr.: Dr.-Ing. J. Friedmann, Pat.-Anw., Berlin-Char-
lottenburg. Verbindung fiir mehrteilige Saulen und Quer- 
trager. 11. I. 28.

KI. 37 c, Gr. 9. S 95 733. Siemens-Bauunion G. m. b. II ., Komm.- 
Ges., Berlin-Siem ensstadt. Gleitschalung. 20. X II. 29. 

37 e, Gr. 9. Z 17 241. Friedrich Zollinger, Merseburg, Am Stadt- 
park. Schalung. 23. X II. 27.

37 e, Gr. 13. P  30.30. Ludwig Potthast jr., Bochum 5, Auf dem  
Dahlacker 32. Fahrbare Mauermaschine. 1. III. 30.

37 f, Gr. 7. M 109725. Maschinenfabrik EBlingen, EBIingen 
i. W iirttbg. Traggerippe, insbes. fiir Stahlhauser; Zus. z. 
Pat. 520 482. 16. IV. 29.

3S h, Gr. 2. S 91 422. Socićtć de Recherches et de Perfection- 
nements Industriels, Puteaux, Frankreich; V ertr.: D ipl.- 
Ing. H. Kleinschmidt, Pat.-Anw., Berlin SW  61. Verfahren 
zur I\onservierung von Holz. 29. IV. 29. Frankreich 
30. IV. 28.

KI. 45 a, Gr. 20. V 24 666. Maurits Franz Visser, Wageningen, 
Niederlande; V ertr.: D ipl.-Ing. Ph. Friedrich, Pat.-Anw., 
Berlin W  9. Verfahren zum Yerlegen von Entwasserungs- 
róhren, Kabeln und anderen Gegenstanden in einen m ittels  
eines Maulwurfpflugs hergestellten unterirdischen Gang. 
5. X II. 28. Niederlande 17. X II. 27.

KI. 68 e, Gr. 3. T 37810 . Hans Taegen, Berlin-Grunewald, Fried- 
richsruher StraBe 35, und Minimax A.-G., Berlin NW  6, 
Schiffbauerdamm 20. Armiertes Klinkermauerwerk, insbes. 
fiir Tresore. 5. X I. 29.

KI. 80 a, Gr. 7. B  146403. Ernst Bongardt, Mainz, Obere Zahl- 
bacher StraBe 40. Vorrichtung zum Mischen oder Fordem  
von Beton. o. dgl. 20. V. 27.

KI. 80 a, Gr. 56. W 83 486. Georges Walter, Perroy, Schweiz;
V ertr.: B. Bomborn, Pat.-Anw., Berlin SW  61. Schleuder- 
verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Hohlkorpern 
aus Beton oder ahnlichen plastischen Massen. 15. V III. 29. 
Schweiz 18. V III. 28.

KI. 81 e, Gr. 126. L 380.30. Liibecker M aschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck, KarlstraBe 60— 92. Absetzer m it Abwurffórderer 
und Planierfórderer. 7. VI. 30.

KI. 81 e, Gr. 133. M 103 558. Maschinenfabrik Fr. Groppel C. Ltili- 
rig’s Nachfolger, Bochum. Bunkeranordnung m it Betriebs
bunker und Vorratsbunker; Zus.z.A nm . M 101976. 17 .II.28 .

KI. 81 e, Gr. 133. S 95 394. Bernhard Sagebartli u. D ipl.-Ing.
Hans GieBwein, Uerdingen a. Rh. StoB- und Auflockerungs- 
vorrichtung zur Bunkerentleerung. 6: X II. 29.

KI. 81 e, Gr. 136. B 594.30. Adolf B leichert & Co. Akt.-Ges., 
Leipzig N  22, Kaiser-Friedrich-StraBe 34. Schlitzbunker.
24. IX . 30.

KI. 81 e. Gr. 136. C 513.30. Carlshlitte Akt.-Ges. ftir EisengieBerei 
und Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser. Vorrichtung 
zur Entnahm e des Schiittgutes; Zus. z. Pat. 442 826. 
13- V III. 30.

KI. 81 e, Gr. 137. L 222.30. Heinrich Leppin, Frankfurt a. M„ 
SternstraBe 14. Vorrichtung zum Beliiften von Silozellen. 
9. IV. 30.

KI. 84 a, Gr. 4. G 76 073. Christian Fredrik Groner, Oslo, und 
Sigurd Kloumann, Snaroen b. Oslo; V ertr.: D ipl.-Ing.
T. v. Laczay, Pat.-Anw., Berlin SW  11. Ais Gewolbe aus- 
gebildete Talsperre aus Beton oder Eisenbeton. 6. IV. 29.

KI. 84 c, Gr. 2. H 117198. Friedrich Heumann, Berlin-Grunewald, 
Charlottenbrunner StraBe 4. Eiserne Spundwand. 5. VII, 28.

KI. 84 d, Gr. 2. M 113318. Maschinenfabrik Buckau R. W olf Akt.- 
Ges., Magdeburg. Antrieb ftir die Eim erkette von Eimer- 
kettenbaggern. 30. N IL  29.

KI. 85 c, Gr. 3. P 55295 . Dr.-Ing. Max PriiB, Essen a. d. Ruhr, 
MoItkestraBe 30. Tauchkorper m it Beliiftungsrohren; Zus. 
z. Anm. P 54 000. 18. V. 27.

KI. 85 c, Gr. 6. P  56461 . Dr.-Ing. Max PriiB, Essen a. d. Ruhr, 
MoItkestraBe 30. Verfahren zur kunstlichen Beheizung  
von Schlammfaulraumen. 15. X I. 27.

KI. 85 c, Gr. 6. W  84 603. Ludwig W ilfert, H of a. d. S., Ludwig- 
straBe 56. Frischwasserklargrube. 24. X II. 29.

KI. 85 e, Gr. 9. D 57 528. Deutsche Ton- und Steinzeug-W erke 
Akt.-G es., Berlin-Charlottenburg, Berliner StraBe 23. Durch- 
fluBsperre fiir Leichtfliissigkeitsabscheider. 24. I. 29.
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W ie e n t w ir f t  m an  O r ts e n tw iis se r u n g sp l& n e ?  II.Band. VonEwald  
G en zm e r , 1931. Verlag: MartinBoerner, H alle(SaaIe).P reisR M l2,-.

Der II. Band einer Serie von praktischen Beispielen aus der 
reichen T atigkeit des Geheimen Baurats Professor i R . G en zm er-  
Dresden behandelt die Entwasserung von Ronneburg in Thuringen. 
D as ganze Entw4 sserungssystem  und die spatere Klarung der Ab- 
w asser . werden im einzelnen besprochen und durchgerechnet. Das 
letztere ist besonders wertvoll, weil hier an H and eines bis in alle 
Einzelheiten behandelten Beispiels die Anwendung der Berechnungs- 
grundlagen genau durchgefilhrt wird. D ies g ilt insbesondere fiir die 
Regenauslasse und die Kiaranlage. Auch die wirtschaftliche Seite wird 
stets im Auge behalten und schlieBlich eine Kostenberechnung aufgestellt. 
Der Verfasser hat bei dieser Arbeit auch den yielfach betonten Ge- 
danken in die T at um gesetzt, daB namlich rechtzeitig bei der Bear- 
beitung der Bebauungsplane auch an die Entwasserung gedacht wTerden 
miisse, da die Anforderungen beider eine gegenseitige Riicksichtnahme 
bedingen. Er hat infolgedessen im  vorliegenden Falle von vornherein 
m it dem Bearbeiter des Bebauungsplanes zusammengewirkt, was beide 
ais wertvoll lunstellen.

So bedeutet dieser II. Band eine Erweiterung und Erganzung 
des I. Bandes, er kann gleichfalls, geschrieben aus der Praxis fiir die 
Praxis, dem jungen Ingenieur ais gute Anleitung fur seine Arbeiten 
wohl empfohlen werden. IC n i p p i n g.

D ie  R e in ig u n g  s t a d t is c h e r  A b w & sser  m i t t e l s  S c h la m m -  
b e le b u n g . Insbesondere unter Beriicksichtigung ausgefuhrter 
Versuche. Von Dr.-Ing. E d g a r  W in te r . 15 Seiten, 15 Abb., 
4°, 1931. Verlag R. Oldenbourg, Miinchen. Broschiert RM. 3,— . 
(Beiheft 9 der Reihe II zum Gesundheits-Ingenieur.)

Diese Abhandlung ist ein Beitrag zur Frage der Abwasserreinigung 
und behandelt auf Grund von Yersuchen und unter Verwertung der 
dabei erm ittelten Ergebnisse speziell die Reinigung des Abwassers 
m ittels Schlammbelebung.

D e r  v o l lk o m m e n e  G le is b o g e n . Seine Gestaltung ais Kurve m it 
stetigem  Krilmmungsverlauf von Regierungsbaumeister Dr.-Ing. 
Gerhard S c h r a m m . M it 29 Textabbildungen. Berlin 1931, Verlag 
von Julius Springer. IV, 58 Seiten. Preis geh. RM 6,— .

D as Werkchen behandelt den Gleisbogen unter dem Gesichts
punkt einer m oglichst ruhigen Befahrung, wofiir bekanntlich Prof. 
Dr.-Ing. Petersen-Danzig Forderungen hinsichtlich der Befahrungszeit 
und der Ausbildung der Oberhóhungsrampe stellt, die bei Verwendung 
der iiblichen kubischen Parabel ais Obergang zwischen der Geraden 
und dem Kreisbogen nicht ohne weiteres bzwr. n icht erfOllt sind. Der 
Verfasser zeigt klar, wie eine den gestellten Bedingungen zweckmaBige 
G estalt des Gleises beim  Obergang von der geraden in die gekriimmte 
Strecke oder in der Kriimmung gefunden werden kann und w eist einen 
einfachen, besonders auf die Bedilrfnisse der Praxis zugeschnittenen  
Weg, solche Gleisbogen zu entwerfen und in die Natur zu ubertragen, 
wobei ftlr letzteren Zweck das Verfahren von Nalenz-Hófer auf eine 
allgemeinere Grundlage gestellt wird.

Dem  Theoretiker erschiene wohl wtlnschenswert, wenn in dem  
Werkchen die G leisbogengestalt dynam isch noch naher begrtlndet 
worden w ire. Die weittragende Bedeutung der Forderungen von 
Prof. D r.-Ing Petersen hatte durch Betrafchtungen aber die absolute  
GroBe und den Verlauf der bei Richtungsanderungen der Fahrzeuge 
auftretendenMassenkrafte noch scharfer hervorgchoben werden konnen.

D as W erkchen bietet demTheoretiker manche Anregung und ist ein 
recht brauchbares H ilfsm ittel fiir den Praktiker. Dr.-Ing. F. R a a b .

P e r s o n e n -  u n d  G iite r b a h n h ó fe .  Von Dr.-Ing. Otto B lu m ,
o. Professor a. d. Technischen Hochschule zu Hannover. Hand- 
bibliothek fiir Bauingenieure 2. Teil. Eisenbahnwesen und Stadte- 
bau, 5. Band, 1. Teil. M it 337 Textabbildungen. V I und 273 Seiten. 
Berlin, 1930. Verlag Jul. Springer. Preis gebunden RM 28,50.

Im  vorliegenden Werk werden die Personen- und Abstellbahn- 
hófe sowie die Giiterbahnhofe, die der Unterwegsbehandlung der 
Giiterzilge und dem Gilterumschlag dienen, ferner im  Anhang die 
Gleisentwicklung und die Lage der Bahnhófe zur Stadtlage be
handelt. Dieser Gliederung des Buches gehen einleitend ein Abschnitt 
iiber die Verkehrsarten, die E inteilung der Bahnhófe nach Zweck, 
Lage zur Strecke und GrundriBform, sowie die Abschnitte zur Geschichte 
der BahnhSfe und iiber die Bearbeitung der Bahnhofsentwiirfe voraus.

Im  ersten Hauptabschnitt, „Personcnbahnhófe", werden die 
wesentlichsten Grundsatze fiir den Entwurf zunachst an den ein
fachen Zwischenstationen klar entwickelt. Sodann wird fiir die gróBeren 
Personcnbahnhófe aus den Anforderungen des Verkehrs die Grund- 
riBgestaltung der Empfangsgebaude und der Bahnsteige erórtert, 
sowie eine iiberschlagliche E r in i tt 1 u n gs we i se fiir die betriebliche 
Leistungsfahigkeit der Bahnhofe bekanntgegeben. Es folgt nun ein 
Abschnitt iiber die Grundformen der gróBeren Bahnhófe, Kopf- und 
Durchgangsform fiir eine oder mehrere Abzweigungen (AnschluB- 
und Kreuzungsbahnhófe). D ie Oberlegenheit der Durchgangsform  
gegeniiber der Kopfform wird hier iiberzeugend herausgearbeitet.

Den Abstellbahnhófen, dieser fiir die Durchfiihrung des Personen- 
zugbetriebes so wichtigen Bahnhofsart, ist der folgende Abschnitt 
gewidmet. D ie Gestaltung dieser Bahnhófe hat der Verfasser zuerst 
m it O der  1904 in einer grundlegenden Abhandlung geschaffen.

Im  zweiten Teile des Buches, „Guterbahnhófe", wird eine Ver- 
besserung der bisher iiblichen G leisgestaltung der m ittleren Giiter- 
bahnhófe in Durchgangsform aus den Verkehrs- und Betriebsforde- 
rungen vorgeschiagen und dereń Vorteile aufgezeigt. Nach Behand- 
lung der Freiladebahnhófe geht der Verfasser besonders auf die Stiick- 
gutbahnhófe ein, w eil der W ettbewerb der Eisenbahn m it den K raft
wagen auf eine Beschleunigung und Verbilligung des Stiickgutverkehrs 
und dam it auch auf leistungsfahigere Stiickgutbahnhófe drangt.

Im  engen Zusammenhang hierm it steht auch der Umlade- 
verkehr, dem ebenso w ie den Privatanschliissen, die bisher auch nur 
spariich in der Literatur behandelt worden sind, ein besonderer Ab
schnitt gewidm et ist.

D ie bei der Einfiihrung der Strecken in die Bahnhófe, bei der 
Abspaltung des Giiterverkehrs und bei der Vereinigung und Trennung 
von Linieli zu beachtenden Gesichtspunkte w'erden in einem Anhang 
„ Gleisentwicklungen'' untersucht. B ei der Beurteilung der Kreuzung 
und Berilhrung ste llt B lu m  die Leistungsfahigkeit ais entscheidend 
in den Vordergrund.

Im  zweiten Anhang behandelt derVerfasserm it dem reichen Schatz 
seiner Erfahrungen die W echselbeziehungen von Bahnhof und Stadtlage. 
E s werden hier zum ersten Małe im  Sclirifttum in system atischer W eise  
die Bahnhofsanlagen vom  stadtebaulichen Standpunkt betrachtet.

Der umfangreiche Stoff ist vom  Verfasser m it der ihm eigenen 
GroBziigigkeit bearbeitet worden. Er schalt stets den Kern der ein
zelnen Bauformen heraus und entw ickelt m it klaren Strichen die 
Richtlinien fiir den Entwurf und die zu wahlende Gesamtanordnung. 
Hierbei ist der Gleisplan die Hauptsaclie, die Zusatzanlagen, wńe 
Hochbauten, Sicherungs- und maschinelle Einrichtungen, sind nur 
insoweit behandelt, ais das Verstandnis der Verkehrs- und Betriebs- 
vorgange es erfordert. So wird die Obersiclitlichkeit und Einlieit- 
lichkeit der Darstellung erreicht, die das Buch zum Studium so auBer
ordentlich wertvoll macht, und es zu einer wesentlichen Bereiclierung 
des Schrifttums iiber die Balm hofswissenschaft werden laBt.

Prof. W. M u lle r , Dresden.

D ie  S u d d e u t s c h e n  W a s s e r k r a f te .
D ie W asserkraftwirtschaft Bayerns, ihr W ert und Ausbau, 

das Problem Wasser- und Dampfkraft, die Verflechtung m it den Tiroler 
W asserkraften und die groBe Zukunft der Ausnutzung der bayrischen  
W asserkrafte behandelt der friihere bayerisclie Staatsm inister a. D. 
Staatsrat Dr. S c h w e y e r .

AnschlieBend daran w-erden die neuen Anlagen der Unteren  
Iller A. G. ausfiłhrlich behandelt, ebenso die W asserkraftanlagen der 
Rhein-Main-Donau-A. G. Ober die W asserkraftwerke der Stadtischen  
Elektrizitatswerke Munchen liat Oberbaudirektor Dr.-Ing. e. h. 
C. Z e ll  sehr ausfiłhrlich und lehrreich geschrieben.

W ilrttembergs Energieversorgung und seine Wasserkrafte, 
Badens W asserkrafte, und die KraftwasserstraBe Basel-Bodensee 
wird von Dipl. Kaufmann Dr. Ludwig W ie d e r r e c li t  beschrieben.

Neben Obersichtskarten sind noch folgende Aufsatze zu er- 
w ahnen: „Sicherung der Stromversorgung“ von Direktor Dr. J. B e r g -  
m e i s t  e r (Amperwerk), „Neue Spundwandeisen Bauart Krupp'' von Prof. 
Dr.-Ing. R i i th ,  Darm stadt, „Hydraulische Hochspeicherkraftwerke in  
Deutschland" von Prof. Ernst B la u  in Wien, sowie der Einfilhrungs- 
artikel „Stlddeutsche Wasserkrafte und Elektrizitatsversorgung".

D as m it Einfiihrungsworten von Prof. Dr.-Ing. D a n t s c h e r  
versehene reich ausgestattete, interessante Sonderheft kann vom  
Verlag F. C. Mayer, G. m. b. H ., Munchen 2 C, zum billigen Preis von  
RM 1,—  bezogen werden.

D e r  S t a h lh a u s b a u  2. Grundlagen zum Bauen m it Stahl. Von 
Dr.-Ing. Hans S p ie g e l ,  Regierungsbaum eister a. D. BDA, DW B. 
Bauwelt-Verlag, Berlin SW  68. Preis st. brosch, RM 17,— , in 
Gz.-Lwd. geb. RM 19,— .

Fundam ent fiir eine zeitgemaBe Baugestaltung ist die griindliche 
K enntnis des W esens und der Anwendungsm óglichkeiten der neueren 
Baustoffe. Solche Kenntnisse fiir den Baustoff Stahl zu verm itteln, 
ist Zweck und Ziel der vorliegenden Veróffentlicliung. Das Buch be
handelt in seinem ersten Teil unter dem G esam ttitel „Der W erkstoff 
Stahl und seine Verarbeitung", die Herstellung der Stahle und der 
Sonderstahle, ihre Profile, Verbindungen und Eigenschaften, die feuer- 
bestandigen Konstruktionen und die Korrosion, ihre Ursachen und 
SchutzmaBnahmen. Der zw eite.T eil des Buches „Stahl in Konstruk
tionen des Rohbaues" beschreibt den Stahlskelettbau und den Stahl- 
betonskelettbau, die Decken- und Dachausbildungen der Skelettbau- 
weisen und ihre W andlósungen. Der letzte  Abschnitt „Stahl in Bau- 
konstruktionen des Ausbaus" handelt von Stalilfenstern, Stahltiiren, 
Stahltrennwanden und Einfriedigungen aus Stahl. M it einer groBen 
Zahl von Abbildungen in- und auslandischer Anwendungsbeispiele 
des Stahlhochbaues, die nicht in  erster Linie Konstruktionsvorbilder 
sein, sondern den selbstandig Gestaltenden Anregungen und richtung- 
gebende Gedanken verm itteln wollen, wurden die Ausfiihrungen belegt. 
W erturteile wurden, ais den Gang der Entwicklung hemmend, zuriick- 
gestellt. Sie waren wohl auch trotz gekupferter Stahle —- die keines- 
wegs rostfrei bleiben —  verfriiht gewesen. Ais Zusammenfassung des 
Grundlegenden und der bisher gesammelten Erfahrungen, ais W egweiser 
fiir die M óglichkeiten und Quelle m annigfaltiger Anregungen fiir den 
Stahlhausbau muB das Buch bestens empfohlen werden. H u m m e l.

F iir  d ie  Sch riftleitu n g Y’e ram w o rtlich : P ro f. D r.-Ing. E . P ro b st, K arlsru h e  i. B . — V e r la g  vo n  Ju łiu s  S p rin g e r in B er lin  W  
D ru c k  vo n  H . S . H erm ann G . m. b. H ., B erlin  SW  19, B euthstrafle  8.


