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Bis Mitte der 7oer Jahre des vorigen Jahrhuhdertś erfolgte 
die Wasser versorgung der Stadt Chemnitz durch zahlreiche, im 
Stadtgebiet liegende Pumpbrunnen und durch Rohrenlcitungen 
aus Quellen der nahen Umgebung der Stadt. 1872— 74 wurde 
in der Yorstadt Altchemnitz an der Zwonitz ein Grundwasser- 
werk errichtet, das durch Brunnen und Sickerleitungen Wasser 
aus den Kies- und Schotterablagerungen des Zwónitztales 
gewinnt. Seit 1875 wird das Grundwasser durch verrieseltes 
FluBwasser angereichert. Diese Anlage ist seitdem mehrfach ver- 
groBert und verbessert worden und dient trotz der immer starker 
werdenden Verschmutzung der Zwonitz mit 9000 m3 Tages- 
leistung noch heute zur Unterstiitzung der Trink wasser ver-

Abb. 1. Trink\vasserversorgung der Stadt Chemnitz.

sorgung bei Mangelzeiten. Dic vollige Aufgabe dieses Werkes 
ist nur noch eine Frage der Zeit. Von Altchemnitz wird das 
Wasser den Hochbehaltern der Stadt durch eine 3,5 km lange 
Druckrohr-, Stollen- und Kanalleitung ziigefiihrt. Nach Er- 
schopfung der Leistungsfahigkeit des Grundwasserwerlies A lt
chemnitz wurde in den Jahren 189 1— 94. die Talsperre im Stadt- 
guttale bei Einsiedel mit einem Inhalt von 300 000 m3:bei 20,5 m 
gróBter Wassertiefe errichtet. Unterhalb dieser Talsperre be- 
finden sich die im Laufe der Zeit mehrfach erweiterten Filter-

anlagen, die z. Zt. aus 13  Sclmell- 
filtern Bauart Reisert und 9 Lang- 
sam-Sandfiltern bestehen. Von Ein
siedel lauft das gereinigte Wasser 
der Stadt durch eine 3,5 km lange 
Stollenleitung und durch eine 19 15  
verlegte eiserne Druckrohrleitung zu. 
Bald reichte auch diese Wasser- 
menge fiir die schnell wachsende 
Stadt nicht mehr aus. Es wurde 
in den Jahren 1905—08 eine Tal
sperre an der Klatschmiihle im 
Lautenbachtale mit 550 000 m* In
halt bei 16,5 m groBter Wassertiefe 
erbaut. Vón dieser Sperre aus wird 
das Wasser durch eine 13,2 km 
lange Stollen- und Kanalleitung 
unter Einschaltung zweier Rohr- 

leitungsbriicken nach Einsiedel gefiihrt. Zur weiteren 
Ausnutzung des Lautenbachwassers wurde in den Jahren 
19 10— 14 im oberen Lautenbachtale eine neue Sperre mit 
3000000 ma Inhalt bei 3 1 m Wassertiefe errichtet. Stark 
wachsende Einwohnerzahl bei steigendem spezifischen 
Wasserverbrauch lieB weitere Planungen fur den
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Ausbau der Wasscrversorgungsanlagen erstehen, Bereits im 
Jahre 19 12  wurde durch den derzeitigen Wasserwerksdirektor 
Aug. F . Meyer der Plan der Errichtung einer Talsperre im 
Saidenbachtale, einem rechten NebenfluB der Floha, aufgestellt. 
Vom Jahre 19 13  an wurden die ersten Grundstiicke im Saiden
bachtale erworben. 19 16  lag dic Planung baureif vor. Die Aus
fuhrung wurde jedoch trotz Drangen der verantwortlichen 
Stellen durch Krieg, Inflation und schlechte Wirtschaftslage 
immer weiter hinausgeschoben. 1924— 25 erfolgte ais erster 
Teilausbau die Fassung und Zuleitung des Róthenbachwassers 
(6700 m Leitungslange, Durchmesser 700 und 1000 mm). Die 
in den Jahren 1928— 29 eintretende Trinkwassernot riittelte die 
Bevólkerung der Stadt Chemnitz auf und brachte es zuwcge, 
besser, ais die steten Mahtiungen und Yorlagen der Fachleute, 
daB die Mittel zur Erbauung der Talsperre bewilligt wurden. 
Durch mancherlei NotmaBnahmen ais: Verbrauchseinschraii- 
kungen scharfster Art, Gewinnung von Wasser aus einem 
friiheren Bergwerksstollen, Errichtung je eines Behelfspump- 
werltes an der Flolia und im Lautenbachgebiet, Erbauung einer 
Behelfsleitung im Saidenbachtale, Anlage zweier Tiefbrunnen 
im Stadtgebiet, sowie durch die auBerste Beanspruchung des 
Grundwasserwerkes Altchemnitz wurde verhindert, daB sich die 
Trinkwassernot zu einer Katastrophe auswuchs. Der Bau der 
Saidenbachtalsperre wurde im Jahre 1929 durch eine aus den 
Firnien E. Steyer, Leipzig, Beton- und Monierbau A.-G., Leipzig, 
und R . Wolle, Leipzig, bestehende Arbeitsgemeinschaft be- 
gonnen und soli 1932 beendet sein. Die 1000 mm weite Ver- 
bindungsleitung von der Saidenbachtalsperre zum Anfang der 
Stollenleitung an der Klatschmiililentalsperre wurde im Jahre
1929 fertiggestellt. Das Abfiihrungsvermógen der Stollen
leitung von da nach Einsiedel ist vergróflert worden. Die im Zug 
der Stollenleitung liegenden Rolirleitungsbriicken sind ebenfalls 
fiir eine gróBere WTassermenge umgebaut worden.

Die Hauptangaben der bestehenden 3 Talsperren sowie der 
im Bau befindlichen Saidenbachtalsperre sind in vorstehender 
Zahlentafel zusammengestellt.

2. W a sse r  w ir t s c h a f t l ic h e  G ru n d la g e n .
Seit dem Jahre 19 14  sind im neuen Talsperrengebiet die 

AbfluBmengen mittels Óberfallwehrmessungen ermittelt worden. 
Sie betragen im langjahrigen Mittel in dem 60,67 km2 groBen 
Einzugsgebiet der Saidenbachtalsperre 0,735 m3/s =  23,2 Mili. 
m3/Jah r =  12 ,1  l/s und km2. Zu bemerken ist hierbei, daB der 
Saidenbachtalsperre von dem oberen Teil des Einzugsgebietes 
(18,4 km2) nur die Hoch wasser zufliefien, wahrend die Mittel- 
und Niedrigwasser dieses Gebietes durch den schon seit Jalir- 
hunderten bestehenden Freiberger Revierwasserlauf nach Frei- 
berg abgefiihrt werden. Zu dem eigentlichen Saidenbach- 
zufluB kommen noch durch Zuleitungen aus dem 9,4 km2 
groBen Róthen- und Rainbachgebiet 0,086 m3/s =  2,7 Mili. 
ms/Jah r und aus dem 5,6 km2 groBen LóBnitzbachgebiet 
0,049 m3/s == 1,5  Millionen m3/Jalir nutzbarer AbfluB. Der 
urspriinglich mit 16,4 Millionen m3 vorgesehene Talsperreninhalt 
wurde nachtraglich zur wirtschaftliclieren Ausnutzung der Ab- 
fliisse zunachst auf 18,0 und endlich kurz vor Baubeginn auf
21,5  Millionen m* erhoht. Die an sich wiinschenswerte weitere 
InhaltsvergroBerung ist durch dic órtlichen Verhaltnisse nicht 
moglich. Bei einem Sperreninhalt von rd. 2 1,5  Millionen m3 
Stauraum betragt das Yerhaltnis von Stauraum zu gesamtem 
mittleren JahreszufluB 21,5  : 27,4 == 0,79. E s findet somit eine 
weitgehende Ausnutzung der Zufliisse statt, zuitial da vom 
Rothen- und LóBnitzbachgebiet nur die nutzbaren Abfliisse 
eingestellt sind, d. h. die Abfliisse, die die Rohrleitungen der 
Saidenbachtalsperre zuzufiiliren imstande sind. Vom zuflieBenden 
Wasser wTerden —  abgesehen von der Zeit der ersten Fiillung 
der Sperre —  auf Grund von Wasseramtsbeschlussen im lańg- 
jahrigen Mittel abgegeben:

300 l/s fiir die Trinkwasserversorgung der Stadt Chemnitz, 
120 ,, zur Deckung der YerluSte der Trinkwasserversorgung, 
204 ,, zur geregelten Abgabe an die unterliegenden Trieb- 

werke.

Hierzu treten etwa 52 l/s fur Speicherverlustc. (Versickerung 
und Verdunstung.)

Der Rest geht ais Hochwasseriiberlauf nutzlos verloren. 
Die Verteilung des Wassers wird durch einen aus je einem Ver- 
treter der Aufsichtsbehórde, der Triebwerksbesitzer und des 
Wasserwerksamtes gebildeten UberwachungsausscliuB geregelt 
werden. Durch die fiir einen fiinfzehnjahrigen Zeitraum auf- 
gestellten Wasserwirtscliaftsplane ist die Móglichkcit der ange
gebenen Verteilung nachgewiesen worden. Zu vorstehenden 
Zahlen ist zu bemerken, daB den Wasseramtsbeschlussen eine 
Bevólkerungszahl von 500 000 Einwohnern und ein spezifischer 
Wasserverbrauch von 100 l/Kopf und Tag zugrunde gelegt sind 
gegenuber einer augenblicklichen Einwohnerzalil von 360 000 
und 84 l/Kopf und Tag Wasserverbrauch. Die Abgabe an die 
unterliegenden Triebwerke hat zu Niedrigwasserzeiten der 
Floha zu erfolgen. Uberdies sind die Unterlieger an der Flóha, 
Zschopau und Freiberger Muldę bis zur Vereinigung der beiden 
Mulden trotz der Aufhóhung des Nicdrigwassers und des Hoch- 
wasserschutzes fiir den Wasserentzug zum Teil in Geld zu ent- 
schadigen.

Das wasseramtliche Erlau bn is verf a li ren, das bereits seit 1924 
lauft und seitdem zum Teil schon drei Instanzen beschaftigt 
hat, ist z. Zt. noch nicht abgeschlossen.

An dieser Stelle seien kurz die laufenden wasserwirtscliaft- 
lichen Zwecken dienenden Messungen des Wasserwerksamtes 
erwahht. Es sind vorhanden und werden ausgewertet die 
Messungen von

8 MeBiiberfallen mit selbsttatiger Aufzeichnung,
3 MeBprofilen mit selbsttatiger Aufzeichnung,
4 MeBiiberfallen mit taglicher Ablesung,
7 RegenmeBstellen.
2 Temperatur- und LuftfeuchtigkeitśmeBstellen,
1 VerdunstungsnieBstelle.

3. G e o lo g isc lie  G ru n d la g e n .
Die Saidenbachtalsperre wird im Gebiete des Marienberger 

Gneises (Biotitgneis) errichtet, das von einzelnen von Norden 
nach Siiden verlaufenden Verwerfungszónen durclizogen wird. 
Vor Baubeginn wurden an der Stelle der Sperrmauer ausgiebige 
Schiirfungen vorgenommen, nachdem vorher schon eine geophysi- 
kalische Untersuchung des Baugelandes angestellt worden ŵ ar. 
Trótz dieser Vorarbeiten bot die Baugrube ein durchaus anderes 
Bild, ais auf Grund der Schiirfungen zu erwarten war. Die 
gróBte Griindungstiefe betragt 2 1,5  m unter Gelande. In der 
Baugrubensohłe fanden sich einige Verwerfungsspalten, die nach 
sauberer und griindlicher Ausarbeitung mit plastischem Beton 
ausgefullt wurden. Uberdies wurden die urspriinglich nur fiir 
den wasserseitigen Sporn der Mauer vorgesehenen Zement- 
milcheinpressungen auch auf die weniger giinstigen Teile der 
Grundungsflachę ausgedehnt. Der Untergrund des Stausees 
wurde vom Geologen ais gut geeignet und dicht angesprochen. 
Das an Ort und Stelle anstehende Gestein wiirde ais fiir Bruch- 
steinmauerwerk gut geeignet erklart. Bei allen genannten 
geologischen Untersuchungen wurde das Wasser wer ksamt durch 
das Sachsische Geologisclie Landesamt dankenswert beraten.

4. D ie  S p e rrm a u e r.
Die Mauer wird ais Bruclisteinmauerwerk-Sperre ausgefiihrt. 

Auf Grund von Untersuchungen und Besichtigungen kam das 
Wasserwerksamt zu der Oberzeugung, daB bei Ausfiihrung einer 
Betonmauer in GuB- oder plastischem Beton auf eine luftseitige 
Bruchsteinverblendung der Mauer im vorliegenden Falle nicht 
verzichtet werden konnte. Die Ergebnisse der Ausschreibung 
der Talsperre, bei der teilweise auch Kostenanschlage fiir 
Betonsperren eingereicht wurden, zeigten, daB eine Bruchstein- 
mauer nur um ein ganz Geringes teurer sein wiirde ais eine 
Betonsperre. Der bei Betonsperren mogliche Zeitgewinn war 
nicht von maBgebender Bedeutung, Die Erfahrungen beim Bau 
anderer'sachsischer Talsperren zeigten, daB die Frage der Be- 
schaffung brauchbarer Maurer ohne Schwierigkeit zu lósen war. 
Hiernach war es eine Selbstverstandlichkeit, daB das Wasser-
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werksamt die Saidenbachsperrmauer wiederum in Bruchsteinen 
erbaute.

Die Hauptabmessungen der Mauer sind in der Zahlentafel 
unter x. angegeben. Im GrundriB ist die Mauer nach einem 
Halbmesser von 400 m gekriimmt. um den Bewegungen des 
Mauerwerkes Rechnung zu tragen und um dic bei einer geraden 
Mauer nótigen Dehnungsfugen zu vermeiden. Die Wasserseite 
der Mauer ist 1 : 0,0667 gebóscht, wahrend die Luftseite einen 
Aniauf von 1 : 0,718 besitzt. Damit erhalt das Mauergrund- 
dreieck ein Yerhaltnis b : h =  0,785. Diese Abmessungen 
wurden auf Grund einer zeichnerisch und rechnerisch durch- 
gefiihrten statischen Untersuchung einer 60 m hohen Mauer unter 
Beriicksichtigung eines Wasserunterdruckes ermittelt, der nach 
den Angaben der Geologischen Landesanstalt im ungiinstigstcn 
mittleren Teil der Mauer mit 0,75 h an der Wasserseite und o an 
der Luftseite anzunehmen war.
Der so erhaltene Mauerąuerschnitt
wird fiir die gesamte Mauerlange
beibehalten, also auch fiir die Teile / i f e
der Mauer, bei denen kein oder ~ ~
nur ganz geringer Unterdruck zu
erwarten steht.

Abb. 2. Querschnitt der Mauer.

Die hóchste Hauptdruckbeanspruchung der Mauer betragt 
3:5,75 kg/cm2, dic Hauptscherbeansprucliung 7,47 kg/esn2. Dic 
urspriinglicb geforderte weitere Herabsetzung des letzten Wertes 
ist; wie ausgedehnte Untersuchungen ergaben, bei einer" 60 m 
hohen Mauer nicht moglich.

Das Mauerwerk wird mit mindestens 2 m Ęinbindungstiefe 
in den gesunden Fels nach Ausfiillung der in der Baugrubensohle 
befindlichen Spalten und nach Yorn ahme der Zementein- 
pressungen ohne irgendwelche Ausgleichs; 
schichten auf den geschlossenen und mit 
Zeinentmilch angeschlammten Felsen aufge- 
mauert. Die Wasserseite der Mauer wird mit 
einer 3 ci3i starken in mehreren Lagen auf- 
gespritzten Torkrethaut gesichert. Auf diesen 
Putz werden nach gentigendem Erharten und 
nach gutem Aufrauhen der Oberhaut gesinterte 
Steinzeugplatten aufgebracht, die mit engen 
Fugen in einem 1%  cm starken Handmórtel 
verlegt werden. Diese Platten sollen in erster 
Linie die an der Talspcrre im oberen Lauten- 
bachtale beobachteten und bei der Saidenbach- 
talspeiTe wiederum zu erwartenden starken 
Angriffe des weichen und aggressiven Tal- 
sperrenwassers auf den Putz yerhindern.
Ein Abfallen der Platten wird durch stufenweise Ab- 
treppung der Mauer und sehr sorgfaltiges Anbringen der 
Platten vermieden. Die Luftseite der Mauer wird durch an Ort 
und Stelle gewonnenen Gneisbruchstein verblendet. Es soli 
hierbei versucht werden, eine móglichst kraftige und durch 
Schleppfugen geschichtete Maueransicht zu erhaltC3i. Zum Ab- 
fangen des trotz Platten und Torkrethaut in den Mauerkórper 
etwa eindringenden Wassers sind in 2 m Abstand von der Wasser
seite und in 2,60 m gegenseitigem Abstand starkporige Beton- 
sickerblócke von 30 X 30 X 30 cm mit 8 cm weiten Sam mc!- 
offnungen zu lotrechten Sammelstrangen zusammengestellt. Sie 
fuhren das eindringende Wasser durch auf der Griindungssohle 
liegende Sammelrohre von 20 cm 1. W. einer zum Saidenbach- 
unterlauf fiihrendcn Schleuse von 50 cm 1. W. zu.

Das Trinkwasser und das an die Unterlieger abzugebende 
Wasser wird durch dic drei in Talmitte kurz tiber der Talsohle 
liegenden Grundablasse von je 1200 111311 1. W. aus der Sperre 
entnommen. Die aus GuBflanschrohren bestelienden Grund
ablasse sind weder in besondere Stollen verlegt noch durch be
sondere Mauerpfropfen eingemauert. Dafiir wurde beim Ver- 
mauern der Rohre groBer Wert auf guten AnschluB des Mauer
werkes gelegt. Uberdies sind eine gróBere Anzahl Gasrohre 
an die Grundablasse angemauert worden, damit nach geniigend 
erharteter Ubermauerung durch nachtragliche Zementein- 
pressungen alle etwaigen Fugen geschlossen werden kónnen. 
\Vasserseitig kónnen die Grundablasse durch Flachschieber 
eigener Bauart mittels bis zur Mauerkrone hochgefiilirter Ge- 
stiinge abgeschlossen werden (Ausfuhrung der Scliieber: Firma 
Germania, Chemnitz). Luftseitig ist jedes Rohr durch zwei 
hintereinander liegende Talsperrenschieber (Sonderausfiihrung 
der Firm a Polte, Magdeburg) abgeschlossen. Die drei Grund
ablasse sind luftseitig der Mauer untcrcinander verbunden und 
kónnen somit sowohl samtlich zur Hochwasserentlastung ais 
auch einzeln zur Trinkwasser- oder Triebwerkswasserabgabe 
benutzt werden. Bei gefiillter Sperre verniógen die Grund
ablasse 73 m3/s abzufiihren. Das Triebwerkswasser wird durch 
einen gesondert abzusperrenden 400 311111 weiten Abzweig aus der 
GrundablaBquerverbindung abgegeben, 11111 nicht die groBen 

Talsperrenschieber durch dauernde 'Teilóffnungen 
zu stark zu beanspruchen. Das Trinkwasser wird 
durch eine von einem GrundablaB abzweigendc 
iooo-i3im-AnschluBleitung abgeleitet. Samtliche 
luftseitigen Schieber si3id in einem besonderen 
Schieberhaus untergebracht.

Zur Sicherung der Talsperre bei Hochwasser ist 
am rechten Mauerende ein loteiligerHochwasseriiber- 
lauf von 56111 Gcsamtuberfallange vorgesehen, der bei 

0 ,71 111 Uberflutung das Rechnungshochwasscr von 6 0 ,0 x 1,2  =  
72 1113/s abfiihren kann. Das groBte bisher gemessene Hochwasser 
betragt 33 m9/s. Das Hochwasser lauft in einem am FuBe der 
Sperrmauer auf den Felsen aufgemauerten und ausgepflasterten 
Uberlaufgraben in eii3 Tosbecken, in das auch die Grundablasse 
einmunden. Eine 0,6 m holie Granitgrundschwelle, anschlieBcnd 
eine 1,90 m hohe mit Granitrucjcen versehene Hauptiiberlauf- 
schwelle und fluBab eine weitere, 0,50 m hohe, in Ęinzelpfeiler

Abb. 3.
GrundriG der Jlauer.

aufgelóste Granitschwelle sollen im Verein mit dem durch sie ge- 
bildetenWasserpolster die lebendigeKraft desWassers vernichten.

I111 Innern der Mauer sind in einem Quersclinitt 5 Stiick 
UntcrdruckmeBstellen und u  Stiick TemperaturmeBstellen 
angeordnet. Die nach der „Anleitung fiir den Bau und Betrieb
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von Sammclbecken" erforderliche Uberwachung des Mauer- Die Sandzusammensetzung muB innerhalb folgender Siebflache
baues durch die Wasser-Baudirektion Dresden erfolgt durch liegen:  ̂ _
Herrn Reg. Oberbaurat Tropitzsch, dessen in erster Linie be- Korn o i  mm 40 50/„
ratende Tatigkeit dankend erwahnt sei. 0 4 mm 7°  0 /o

o— 8 mm 90— 110 %

5. B a u s t o f f  u n te rsu ch u n g e n .

Der zum Mauerwcrk verwendete Gneis besitzt eine mittlere 
Druckfestigkeit von 1685 lcg/cm2 und ein spezifisches Gewicht 
von 2,74. Fiir die Wahl des Mauermortels sind im Wasserwerks- 
amt jahrelang Untersuchungen angestellt worden, die bis zur 
Entscheidung, ob Beton- oder Bruchsteinsperre, auch auf die 
Verwendung von Beton abgestellt waren. Die vergleichenden 
Mórteluntersuchungen klarten auBer Raumgewicht, Zug-, Druck-, 
Biege- und Scherfestigkeit, Abbindeverhaltnisse und Wasser- 
dichtigkeit (Platten 30 X 30 x  10 cm mit Konusaussparung im 
Dichtigkeitspriifer nach Burchartz) insbesondere die Elastizitat 
(mittels Martensscher Spiegel gemessene Zusammendruckungen 
bei stufenweiser Be- und Entlastung von Druckprismen), die 
Haftfestigkeit des Mortels an bruchrauhem Gneis, das Schwinden 
und endlich die Bestandigkcit gegen aggressive Kohlensaure 
eingehend. Ihr Ergebnis war der Vorschlag eines Zement- 
Thurament-Mortels. Der Einspruch der Aufsichtsbehórde, daB 
noch keine jahrzehntelangen Erfahrungen mit Thurament vor- 
lagen und die Tatsache, daB es sich um eine ■ auBergewóhnlich 
hohe Mauer handelt, veranlaBten die Wahl eines Zement-Kalk- 
Trafi-Mórtels im Mischungśverhaltnis x Z -f 0,5 K tg +  1 I r  
-j- 5,5 S (i. Rt.). Auch dieser Mortel durfte nicht yerwendet 
werden, da sich Auffassungsverschiedenheiten iiber die fiir einen 
Talsperrenbau am besten geeignete Anfangsfestigkeit des Mortels 
sowie iiber die zur Abbindung des freien Kalkes in Zement 
und Kalkteig nótige TraBmenge ergaben. Endgiiltig wird nun- 
mehr fiir die Hauptmauer eine Mórtelmischung von 0,6 Z +
0,75 K tg +  1,5  Tr +  5 S (i. Rt.) verwendet. Bei den Vorsperren 
dagegen wird zum praktischen Erproben cin Zement-Thurament- 
Mortel 1 Z +  2 Th +  7 S (i. Rt.) verwendet. Der Putzmórtel 
(Maschinen- und Handmórtel) ist fiir die Hauptmauer mit 1 Z 
+  0,5 Tr +  3 S (i. Rt.), fiir die Vorsperren mit 1 Z +  2 Th 
+  5 S (i. Rt.) festgelegt. Der von der Baustelle entnommene 
Talsperrenmauermortcl besitzt bei einem Raumgewicht von etwa 
2 ,1 eine Druckfestigkeit von 8— 15 kg/cm2 nach 7 Tagen, 20 bis 
40 kg/cm2 nach 28 Tagen und 70— 100 kg/cm2 nach 91 Tagen 
(je nach der Jahreszeit). Die Wasserdichte ist in fruheren 
Altersstufen nicht ubermaflig groB, wahrend der Mortel bereits 
im Alter von 91 Tagen bei 4 cm Starkę gegen 6 at Druck mehrere 
Stunden lang dicht halt. Die Elastizitat ist auBerordentlich hoch. 
Das Abbinden verlauft nąmentlich an kiihleren Tagen so lang- 
sam, daB Storungen des Mauerbetriebes nicht restlos zu vermeiden 
sind. Von den iibrigen Baustoffuntersucliungen seien noch die 
Haftfestigkeitsversuche mit den Steinzeugplatten fiir die wasser- 
seitige Yerblendung erwahnt, die etwa 20 kg/cm2 Haftung 
zwischen Platte und Mortel im Alter von 28 Tagen ergaben.

Samtliche an der Baustelle ankommende Baustoffe werden, 
wie bei groBen Bauten wohl allgemein riblich und auch erforder- 
lich, durch die Bauleitung gepriift, ehe sie zur Yerwendung frei- 
gegeben werden. Nąmentlich wird auch auf die Einhaltung der 
vorgeschriebenen Korn zusammensetzung des Grubensandes, dem 
vertragsmaBig nur bis zu 10 %  an Ort und Stelle gewonnener 
Steinąuetschsand zugegeben werden darf, grofier W ert gelegt.

6. S o n st ig e s .
Wie bereits erwahnt, schlieBt die Sperrmauer cin Einzugs- 

gebiet von 60,7 km2 GroBe ab, wozu noch die Abfliisse aus zwei 
anderen Niederschlagsgebieten von 9,4 und 5,6 km2 GroBe 
kommen. Wahrend diese fast ganz unbesicdelt sind, hegen in 
jenem 7 Dórfer mit etwa 4500 Einwohnern. Durch umfangreichen 
Grunderwerb im Einzugsgebiet (860 ha Eigenbesitz), durch 
laufende Aufforstungen durch das Wasserwerk, insbesondere 
langs der Bachlaufe (in den letzten Jahren wurden 41 ha auf- 
geforstet!), durch Anlage eines mindestens 20 m breiten, niedrig 
und dicht gelialtenen Waldschutzgiirtels, durch Einzaunung 
der gesamten Sperre einschlieBlich des Schutzgtirtels (14 km 
Zaun), durch Abpflasterung des obersten Beckenrandes in Hohe 
des Wasserspiegels, durch den Bau yon mehreren hintereinander- 
geschalteten Vorbecken mit Beliiftungsabstiirzen in allen Haupt- 
zufliissen, und im Hinblick auf den langen Wasserweg und das 
groBe Selbstreinigungsvermogen in der Talsperre, auf die doppelte 
Filtration des Wassers in Einsiedel und die Móglichkeit der 
Chlorung nach der Filterung glaubt das Wasserwerk, alles getan 
zu haben, um aus dem Bachwasser ein einwandfreies Trinkwasser 
zu schaffen. Die von der Firm a C. T. Steinert, Chemnitz, z. T. 
bereits fertiggestellten Vorbecken sind bis auf zwei Erddamme 
gerade Bruchsteinmauerwerksperren und weisen folgende Haupt- 
abmessungen auf:

Einzugs
gebiet

Becken-
inhalt

GróBte
Wasser-

tiefe Bauart

ha m3 m

Hólzelbergbach . . 72>5 2 700 3.o Erddamm
Lippersdorfer Bach I  .

II
440.5
462,0

2 500 
5 700

2.0
3.0 Mauerwerk

Saidenbach I . . • 2225,4 15  300 4.0 ..
I I  . • 2245,9 20 000 3.5 ..
I I I  . . 2803,9 15 1  000 7.5 > >

Haselbach I . . • 2657,3 24 100 3,0 >>

I I  . . ■ 2673,5 18 300 3.0
I I I 233 000 9,5 ) i

Um die Selbstreinigungskraft der Sperre von allem Anfang 
an hoch zu halten und um vor allem Verfarbung und Ge- 
schmacksverschlechterung durch Huminsauren und deren Ver- 
bindungen und damit die Verwendung eines chemischen Fallungs- 
verfahrens oder dgl. soweit ais irgend móglich zu vermeiden, 
werden aus dem Staubecken Humusboden, Wurzelstócke und 
sonstige faulbare Massen entfernt. Die Arbeit soli ais Notstands- 
arbeit durch die Firmen- Moritz Krause A.-G. und Muller & Sol- 
brig, Chemnitz, demnachst begonnen werden.

Zum Schlusse sei ehrend des Herrn Stadtbaurat Michael 
gedacht, dessen Tatkraft die Stadt Chemnitz das Werden der 
Saidenbachtalsperre in erster Linie zu verdanken hat. E r  wurde 
im August 1930, mitten aus seinem unermiidlichen Schaffen 
heraus, durch den Tod abberufen.
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G E SC H W E ISST E  E ISE N B A H N B R U C K E  MIT STU TZW EITEN  
DER EIN ZELN EN  O FFN U N G EN  BIS ZU 15  m.

Fon Alb. Maśsenberg, Berlin-Friedenau.

t)b e rsich t: Beschreibung einer in gescliweiBter Ausfuhrung hergestellten 
Eisenbahnbrucke mit Stiitzweiten der einzelnen Offnungen bis zu 15 m — Probe
belastung der geschweiBten Haupttrager — Erlauterung zu den Ergebnissen 
der Probebelastung — SchluBbemerkung.

Die im vorigcn Jahre erfolgte Inbetriebiiahme einer 10 m 
weit gestiitzten geschweiBten Eisenbahnbrucke der Hauptbahn- 
strecke Munster—Osnabriick und die mittlerweile gesammelten 
Erfahrungen und Versuchsergebnisse im SchweiBverfahren er- 
mutigen dazu, schrittweise weiterzugehen und auch geschweiBte 
Eisenbahnbriicken von gróBeren Stiitzweiten herzustellen. Durch 
das vorliegende, in einer EisenbahnanschluBstrecke liegencle 
Bauwerk mit Briickenstiitzweiten bis zu 15 m ist hinsichtlich 
der gróBeren Stiitzweiten schon ein weiterer Schritt unter- 
nommen.

Es handelt sich hierbei um eine 183 m lange Kohlen- 
absturzbriicke der „Berliner Stadtische Gaswerke Akt.-Ges.“ 
auf dem Kohlenlagerplatz des Gaswerkes in Berlin-Neukolln. 
Die Berliner Stadtische Gaswerke Akt.-Ges. entschloB sich, 
dieses Bauwerk (Abb. 1) im Einverstandnis mit der Deutschen 
Reichsbahn-Gesellschaft mittels der elektrischen Lichtbogen- 
schweiBung ausfiihren zu lassen und iibertrug die Ausfiihrung

Langsansicht
Schnitt a

Schnitt b-6
Bueronsicht

der Firma S te f fe n s  & N o lle  A .-G ., Berlin-Tcmpelhof, mit der 
Bestimmung, daB bei zwei der geschweiBten Haupttrager eine 
der Belastung durch Haupt- und Zusatzlasten entsprechende 
Probebelastung vorzunehmen sei. Mit Riicksicht auf die in 
der kurzeń Lieferzeit zu erledigenden umfangreichen SchweiB- 
arbeiten wurde die Werkstattausfuhrung von 4 Brucken der 
14 Offnungen von der Firm a Breest & Co. in Berlin ubernommen.

I. B e sc h re ib u n g  des B a u w e rk e s .

Die Briicke, die zum Abstiirzen der Kohlen aus Selbst- 
entladewagen dient, besteht in der 1 17  m langen Absturzstrecke 
aus 6 in der Geraden liegenden 15  m-Offnungen und 2 in 
einer Kurve von 180 m Halbmesser liegenden 13,6  m-Off- 
nungen. Die iibrigeń 3 X  14 m-, 2 X 6  m- und 1 X  12  m- 
Offnungen dienen zum AnschluB der Absturzbriickc an die
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Fahrbahn auf Holząuerschwellen ent- 
sprechen. Letztere ruhen unmittelbar auf 
den Haupttragcrn. Die AnschluBbrucken 
besitzen beiderseits auskragende FuB- 
wege. Hier sind die Stegbleche 1300 mm 
hoch und 12 mm stark. Die beiden Gur- 
tungen werden aus Platten 360 X  33 mm 
gebildet, und die Stegblechaussteifungen, 
die hier in Entfernungen von 1,4 m von- 
eitiander angeordnet wurden, bestehen aus 
Flachstaben von ebenfalls 150 x  13  mm 
Starkę. Die Haupttrager sind an einem 
Ende, zur Aufnahme der Bremskrafte, 
biegungsfest mit den Stiitzen verbunden, 
die ihrerseits auf dem Fundament gelenkig 
gelagert sind. Das andere Haupttrager- 
ende ruht an der nachstfolgenden Stutze 
langsbeweglich auf (vgl. Abb. 1 u. 2). 
Die Stutzen sind zur Ubertragung der 
Windlasten und SeitenstoBe in der Quer- 
richtung zur Briicke ais oben bzw. 
unten offene Halbrahmen angeordnet 
(Abb. 5). Abweichend hiervon ruht der 
letztetJberbau derAnschluBstrecke beider
seits auf Betonpfeilcrn.

rahmen angeordnet und der Windverband in der Untergurtebene 
der Briicke vorgesehen werden. Die 1,5  m hohen Stegbleche 
der Haupttrager sind 12  mm stark, und die beiden Gurtungen 
der in der Geraden liegenden Obcrbauten sind gebildet aus je 
einer Platte 360 X  33 mm, wahrend die Gurtungen der beiden 
Kurvenuberbauten aus je zwei Deckplatten 330 X  16 bzw. 
360 X  17  mm bestehen. Dic senkrechten Ausstcifungen der 
Haupttrager-Stegbleche befinden sich in Entfernungen von
1,5 111, sie bestehen aus Flachstaben 150 x  13  mm.

Abb. 4 zeigt den Querschnitt der AnschluBbriicken, die der 
iiblichen Ausfuhrung bei Eisenbahnbrucken mit oben liegender

II . B e la s tu n g e n  und B c a n sp ru c liu n g e n .
Ais Yerkehrslast wurde der Lastenzug E  der Deutschen 

Reichsbahn zugrunde gelegt, unter Bcriicksichtigung der vor- 
geschriebenen Haupt-, Wind- und Bremskrafte sowie der StoB- 
zuschlage. Da Geschwindigkeiten von mehr ais 10— 15 km/h 
nicht vorkommen konnen, blieb die Flielikraft in der Kurve 
unberiicksichtigt. Fur die zuliissigen Beanspruchungen, auch 
beziiglich der SchweiBnahte, waren die Bestimmungen der 
Deutschen Reichsbahn maBgebend. Samtliche Konstruktions- 
teile bestehen aus FluBstahl Materiał St. 37, mit 0,25%  Kupfer- 
gehalt zwecks Verminderung der Rostgefahr.

mu

Abb. 3.

Gleise der Reichsbahn. Von den letzteren hat der tiberbau 
mit den Offnungen von 2 X  6 m die Waggonwaage nebst Wiege-
haus aufzunehmen.

Dic Abb. 2 und 3 zeigen den Querschnitt und dic Langs- 
ansicht der Absturzbriicke. Da die Schienen unmittelbar auf 
den Haupttragcrn befestigt sind, mu B ten die Haupttrager der 
beiden in der Kurve liegenden Uberbauten im GrundriB nach 
der K urve stetig gekriimmt angeordnet werden. Die Uber
bauten erhielten zwischen den Haupttragcrn einen versenkten 
Laufsteg zur Bedienung der Auslósevorrichtungen fiir die 
Klappen der Selbstentladcwagen. Dic Queraussteifungen der 
Briicke muBten deshalb in der Form von oben offenen Halb-

SdmiUb-b

Abb. 5.

Schni/td-d
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II I . W e rk s ta t ta rb e ite n .

Die Haupttrager zu den einzelnen 
Briicken wurden, nach Abb. 6, auf eiiier 
Schablone aus C-Profilen, die gleichzeitig 
die genaue Lage der Gurtplatten gewahr- 
leistete, flach ausgelegt und die Gurtplatten 
mit dem Stegbiech mittels Spannvorrich- 
tungen zusammengeklemmt. Nachdem die 
Gurtplatten an dem Stegbiech durch kurze 
Raupen angeheftet waren, erfolgte die 
SchweiBung der Blcchtrager senkrecht 
stehend, und zwar im Pilgerschritt gleich
zeitig zu beiden Seiten des Stegbleches, um 
Verwerfungen der Gurtplatten moglichst 
zu verhindern. Zur Verwendung gelangten 
blankę Elektroden 4 und 5111111, und zwar die
4 mm starken zum Vorlegen und die 5 mm 
starken zum FertigschweiBen der Raupen. 
Die geschweiBten Quertr3.gerrahmen wurden 
sodann mit je zwei fertiggeschweiBten Haupt- 
tragern eines Oberbaues zusammengebaut, 
durch geeignete Spannvorrichtungen zu- 
sammęngeklemmt und miteinander 
verschweiBt. Die samtlichen Abb.
SchweiBarbeiten erfolgten so, daB 
durch Wenden des Oberbaues Senkrecht- 
SchweiBungen und besonders t)berkopf- 
schweiBungen fortfielen. Die Oberbauten 
gelangten in fertigem Zustande zur Bau
stelle, woselbst sie mittels Portalkrans von 
der Fuhre aus auf die zuvor aufgestellten 
Stiitzen gelegt und mit diesen verschraubt 
bzw. vernietet wurden. Hierdurch wurden 
jegliclie SchweiBarbeiten auf der Baustelle 
vermieden (Abb'. 7 u. 8).

IV . P ro b e b e la stu n g .

Die Probebelastung der zwei Haupt
trager von 15  m Stutzweite muBte unter 
Benutzung einer auf dem Werk der Firma 
Steffens & Nolle bereits vorhandenen, fiir 
die Priifung anderer Bauteile errichteten 
Hilfskonstruktion, welche nur 12  m Stiitz- 
weite hatte, vorgenommen werden (Abb. 9). 
Die Auflagerung des zu belastenden Haupt- 
tragers erfolgte deshalb in einer Entfernung 
von 1,5 m vom Tragerende. Die Belastung 
durch zwei in 3 m Entfernung von Trager- 
mitte angeordnete Wasserdruckpressen wurde 
so bemessen, daB das Biegungs- 
moment in Tragermitte und die ^  
Querkraft am Auflagerpunkt die 
gewiinschte GroBe crhielten. Das Wider- 
standsmoment der zu priifenden Trager ist 
W =  22 142 cm3. Bei einer zulassigen Bean
spruchung fiir Haupt- und Zusatzlasten 
von 1600 kg/cm2 entspricht dieses Wider- 
standsmoment einem Biegungsmonient von 
M == 22 142 ■ 1600.■ io~5=  354 mt und einer

gróBten Querkraft von Q =  —  =  118  t.

Dieser Wert ist um etwa 15%  groBer ais 
die aus Haupt- und Zusatzlasten ent- 
stehende groBte Querkraft. ZurErzielung der 
Betriebsbeanspruchung von ca. 1600 kg/cm2 
in der Tragermitte muBte somit eine B e
lastung durch zwei Wasserdruckpressen von 
je rund 120 t  au fgcbraclń werden.
Die beiden Trager sind von zwei A1>
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messen. Fur den Trager Nr. 2 wurden auch 
noch die Verschiebungen des Steges gegen 
die untere Gurtplatte nahe dera einen der 
Viertelpunkte und nahe dem einen Auflager 
gemessen. Die Anordnung der MeBstellen 
geht aus den Abbildungen io und i i  
hervor.

E rg e b n is s e  der P ro b e b e la stu n g .

Nachstehend sind die vom Staatlichen 
Materialprufungsamt festgesteilten Ergebnisse 
der Belastungsproben in den Zahlentafeln i — 6 
zusammengefaBt:

a) T ra g e r  N r. i .  (Steffens & Nolle A .-G .)•

Abb. 9.

verschiedenen, im SchweiCen amtlich gepriiften Arbeitern unter 
standiger Kontrolle ihrer Arbeiten geschweiGt worden.

Die Probebelastungen wurden durch das Staatliche Material
prufungsamt, Berlin-Dahlem, im Werk der Firm a Steffens & Nolle 
Akt.-Ges., Berlin-Tempelhof, vorgęnommen. Hierbei erfolgte 
eine Messung der Durchbiegungen in den Yiertelpunkten und 
in der Mitte der Trager, der Formanderungen der Fasern des 
Untergurtes in einem querkraftlosen Querschnitt des mittleren 
Teils und der Dehnungen der unteren SchweiBnahte in diesem 
Querschnitt. AuBerdem wurden bei Trager Nr. 2 die Dehnungen 
der unteren SchweiBnahte in einem durch Querkraft bean- 
spruchten Querschnitt nahe dem einen der Yiertelpunkte ge-

Z a h le n ta fe l  2.

Z a h le n ta fe l  i.

Be Durchbiegung des Tragers in 1/10 mm
lastung 

P  in Yiertelpunkte Mitte

t <5, <54 Mittel

40 23 21 22 31
80 47 45 46 62

120 70 67 69 93
0 5 5 5 7

Fed. 65 62 64 86

120 71 67 69 95
TÓO 97 93 95 13 1
200 124 12 1 123 167
240 150 146 148 205

O 23 20 22 28

Fed. 127 126 126 177

Bemerkungen

Die Auflager- 
senkungen óx uud 
<5S sind in diesen 

Zahlen bereits 
beriicksichtigt.

Belastung 
P  in 

t

Dehnungen in mm < 10 4 auf 20 mm MeBlange Spannungen in der unteren Gurtplatte unter Annahme 
von E  =  2 100 000 kg/cm2 in kg/cm2Untere Gurtplatte SchweiBnaht•

Seite A j Seite B Mitte
der

Unter-
flache

Seite
A

Seite
B

Seite A Scite B Mitte
der

Unter-
flache

Mittlere Spannung an 
der Unterflache der 

Gurtplatte 
0 — Vi '(ff2 +  2 tr5 +  <r4)

Kante Kante

oben unten oben unten oben unten oben unten

1. 2. 3. 4- 5- 6. 7- <*2 <̂31..............."■

O
O

O
O

'T
fC

O
O
fH

20
44
68

3

23
46
69

0

21
45
69

1

25
49
76

0

21
45
7 i

5

18

35
48

—  7

20
44
67

6

Fed. 65 69 68 76 66 55 61 680 720 7x0 800 700 730

120
160
200
240

0

1 69 
93 

11S  
142 

13

72 j 71
96 | 94 

122 [ 120 
148 ! 145 

16 i 10

76
102
13 1
16 1

13

72
97

123
15 1

18

47 
62 
82 

100 
—  14

68
95

126
151

23

■ ■ . ■ ;

Fed. 129 !3 2 j 135 148 j 133  | 114 128 1,350 1 380 1 420 1 55° I  4O O 1 440
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Die Durchbiegung zeigt bis 120 t proportionalen Verlauf 
und wird dariiber hinaus im Verhaltnis zu den Laststeigerungen 
etwas starker. Bei der Entlastung nach 240 t sind kleine 
bleibende Durchbiegungen von etw'a 3 mm in der Mitte vor- 
handen (Zahlentafel 1). Die Messungen an der unteren Gurt
platte ergaben bei der Entlastung nach 120 t  kleine, unwesent- 
liche Restwerte (Zahlentafel 2). Nach der Entlastung von 240 t 
zeigten sich an den MeBstellen der Platte Restwerte von 
0,005 bis 0,009 %■ Es laBt sich nicht sicher iibersehen, ob diese 
zuriickbleibenden Yerformungen infolge Uberschreitung der 
Elastizitatsgrenze oder durch Veranderung eines durch den 
SchweiBvorgang erzeugten Spannungszustandes infolge der 
Belastung entstanden sind. Da die gróBte Restdehnung in der 
den Nahten zunachst gelegenen MeBstelle 5 auftritt, trotzdem 
die gemessene Belastungsspannung hier kleiner ist ais im Punkt 4 
und die Restdehnungen in den Nahten teils positiv, teils negativ 
sind, ist die zweite Ursache wahrscheinlicher. Die Restwerte 
sind im Vergleich zu sonstigen Feststellungen an SchweiB- 
konstruktionen klein. Auf gefahrliche, durch den SchweiB- 
vorgang erzeugte groBe Spannungen kann aus ihnen nicht 
geschlossen werden.

b) T r a g e r  Nr. 2. (Breest & Co.)
!
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Z a h le n ta fe l  3.

- 310-33

_1500 12/  
Seite 8

1312

3-31

- Set te A

10.11

1

B e
Durchbiegung des Tragers in 1/10mm

lastung 
P  in 

t

Yicrtelpunkte Mitte
Bemerkungen

<52 <5* Mittel 3̂

IH to 
co 

4̂
 

O
O

O
O 24

46
69

0

22
45
70

1

23
46
70

1

30
60
92

1 Die Auflager- 
senkungen f51 

und <5- sind in
Fed. 69 69 69 91

120
160
200
240

0

69
94

120
147

12

70
95

1x9
143

13

70
95

120
145

13

92
128
162
195

21

diesen Zahlen 
bereits 

beriicksichtigt

Fed. 135 130 132 174

Die Feststellungen iiber den Durchbiegungsverlauf ent- 
sprechen den Ergebnissen bei Trager Nr. 1 (Zahlentafel 3). 
Andere Verhaltnisse ergaben sich jedoch an den durch Dehnungs- 
messungen untersuchten MeBstellen (Zahlentafel 4). Die 
Dehnungen an der SchweiBnaht des Untergurtes auf Seite A 
sind vom Beginn der Belastung nicht proportional, auch dic 
Dehnungen an den Nahten auf Seite B  sind von 80 bis 120 t 
ab nicht mehr regelmaflig. Entsprechend — wenn auch in
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goringorera MaBe —  sind die Formanderungen an der Gurt
platte nicht proportional der Last. Dies zeigt sich besonders 
an der den Nahten nachstgelegenen MeBstelle 5. Schon bei der 
Entlastung nach 120 t sind merkliche Restdehnungen besonders 
an der Naht auf Seite A  und an der Gurtplatte bei MeB
stelle 5 festzustellen. Erhebliche Rcstwerte in der GróBe von 
0,024 %  wurden an diesen Stellen bei der Entlastung nach 
240 t gemessen.

Ais Ursache dieser Erscheinungen ist mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit eine wesentliche, durch den SchwciBvorgang er- 
zeugte Anfangsspannung anzunehmen. Dieses ergibt sich aus 
dem, von Beginn der Belastung an nicht proportionalen Ver- 
lauf der Formanderungen an einigen Stellen. Auch lassen hierauf 
die schon bei verhaltnismaBig geringen Beląstungsspannungen 
von 700—800 kg/cm2 auftretenden merklichen Dehnungsreste bei 
der Entlastung schlieBen.

Wegen der bei der ersten Belastung gemachten Fest- 
stellungen wurde der Trager unter Ausfiihrung der gleichen 
Messungen erneut belastet (Zahlentafel 5 und 6).

Z a h le n ta fe l  5.

Be
lastung 

P  in 

t

Durchbiegung des Tragers in 1/10mm

Bemerkungen
Yiertelpunkte Mitte

<5= <54 Mittel

40 23 22 23 30
80 47 46 46 60

120 70 69 70 91
l6o 92 90 9 * 12 1 s. Zahlentafel 3
200 115 r i2 114 150
240 136 133 135 179

O 2 1 2 3
Fed. 134 132 133 176

Dic Formanderungsvorgange waren auch bei dieser Be
lastung an den MeBstellen 6 der SchweiBnaht und der dicht 
dabei liegenden MeBstelle 5 der Untergurtplatte nicht voll- 
kommen proportional, die neu auftretenden Restwerte nach 
Entlastung von 240 t sind aber sehr klein, so daB bei weiteren 
Belastungen die Herbeifiihrung eines rein elastischen Verhaltens 
des Tragers erwartet werden kann.

S ch lu B  b em erku n g.

Wenn auch die vorgenommenen Probebelastungen das Yer- 
halten der geschweiBten Ausfuhrung nicht so wie bei einer 
Bruchbelastung zu erkennen geben, so sind sie doch zur Hebung 
des Vertrauens zum SchweiBverfahren dienlich. Solange eine 
einwandfreie metallurgischę Priifung der SchweiBverbindungen 
noch nicht moglich ist, ist man auf solche Yersuche angewiesen. 
Die bei den Versuchen vorzunehmenden Feinmessungen wiirden 
unter anderem auch zur Klarung der UngewiBheit tiber die 
GroBe der beim SchweiBen auftretenden beachtenswerten 
Warnie- bzw. Schrumpfspannungen beitragen und AufschluB 
geben iiber die iri der Reihenfolge der SchweiBarbeiten zu 
beachtendcn MaBnahmen.

Ais Anregung Sei erwahnt, daB auch die Zurvcrfiigung- 
stellung bereits eingebauter geschweiBter Brucken vor der 
Inbetriebnahme sehr niitzlich sein konnte, um an denselben 
statische und dynamische Yersuche unter Ausfuhrung der not- 
wendigen exakten Messungen vorzunehmen und die Yersuchs- 
ergebnisse den beim SchweiBen zugrunde gelegenen MaBnahmen 
gegeniiberzustellen.
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DIE A U SW ER T U N G SM Ó G LIC H K EIT  VO N BETO N  G R O S S E R  D R U C K FE ST IG K E IT .

Yon Dr.-Ing."Esh. Carl Seelbach, W.-Barmen.

Der Entwurf neuer Eisenbetonbestimmungen des Deutschen 
Ausschusses fiir Eisenbeton sieht nur die Auswertung einer 
Betonwiirfelfestigkeit bis zu WbjS =  280 kg/cm2 vor und laBt 
damit um eine 4fache Sicherheit im Beton zu erreichen ais er- 
laubte Beanspruchung im Hóchstfalle bis zu a7ui =  70 kg/cm2 zu.

Beton hóherer Festigkeit behandelt der Entwurf so, wie 
wenn derselbe nicht mehr ais 280 kg/cm2 Wiirfelfestigkeit be- 
saBe. Es ist das offenbar geschehen, weil die in dem allgemeinen

Im Hinblick auf diese Ziele habe ich mich mit der Unter
suchung von Beton hoher Druckfestigkeit in meinem Zement- 
Laboratorium beschaftigt. Die hergestellten Versuchskórper 
von 7 cm Kantenlange sind mit Ausnahme von Wriirfel Nr. 249 
im Alter von rd. 65 Tagen abgedrtickt, da sie einer besonderen 
Yerwendung des Betons entsprechen sollten.

Dic Angaben nachstehender Tafel beziehen sich auf die Wiirfel 
groBter Druckfestigkeit der untersuchten Reihe.

Versuchs-
kórper

Nr.

Mischung
in

Gcwichts-
teilen

Zement

Z u s c h l a g s t o f f e Wasser
gehalt in 
Gewichts
prozenten

Druck
festigkeit

in
kg/cm2

Alter 
in TagenZusammensetzung i KorngróBc 

in Gewichtsprozenten | in mm Art

3 2 8 1 : 3/2 Dyckerhoff
doppel

23.9
30.9 
45.2

ZU S. 1 0 0 ,0

0 —  I

1—  7 
7—30

Rheinsand

Grauwackensplitt

7 9 8 0 C7

33<> 1  : 3/2 Dyckerhoff
doppel

23.9
30.9
45.2 

ZUS. 1 0 0 ,0

0 —  1
1 —  7 
7“ 25

Rheinsand

Granitsplitt

7 10 8 0 64

2 4 9 1  : 3% Tonerdezement
Citadur

23.9
3°,9

.....45.2
zus. 1 0 0 ,0

0 —  1

1 — 7 
7—30

Rheinsand 
> »

Grauwackensplitt

7 1 0 4 0 39

Betonbaugewerbe herrschenden Materialkenntnisse allgemein 
die Zulassung hóherer Betonbeanspruchung nicht ratsam er- 
scheinen lassen. Das mag gerechtfertigt erscheinen, zumal fur 
Ausiibung des Gewerbebetriebes im Eisenbetonbau meist kein 
Befahigungsnacliweis gefordert wird. Nur Danzig macht darin 
eine Ausnahme1.

Eine gesunde Entwicklung der Eisenbetonbauweise ist nur 
dann erreichbar, wenn den Spezialfirmen die Móglichkeit be- 
lassen wird, das wirtschaftlich Beste zu praktischer Auswertung 
zu bringen. Dazu bedarf es aber der Zulassung hóherer Beton- 
beanspruchungen und zwar dort, wo durch besonderen Ńachweis 
eine Gcwahr ftir die am Bau zu erreichende volle Sicherheit ge- 
boten wird.

1 Siehe den ErlaB des Senats vom 16. Mai 1928 im Staats- 
anzeiger fiir Danzig Nr. 33. Zulassung zur Ausfuhrung von Eisenbeton.

Durch Wahl von Granitsplitt (Nr. 336) gegeniiber Grau- 
wackensplitt (Nr. 328) steigerte sich nach Obigem unter sonst 
gleichen Verhaltnissen die Wiirfelfestigkeit um 100 kg/cm2 
auf 1080 kg/cm2. Durch Wahl von Citadurzement bei Wiirfel 
Nr. 249 ergab sich unter sonst gleichen Yerhaltnissen wie 
bei Nr. 328 etwas hohere Festigkeit bereits im Alter von 
39 Tagen.

Der Citadurzement zeigte iibrigens bei geringen Abwei- 
chungen im Wassergehalt nach oben und unten eine besonders 
starkę Abnahme der Betonfestigkeit.

Es liegt auf der Hand, daB der Eisenbetonbau nachteiligen 
Hemmungen ausgesetzt sein muB, wenn Beton von hoher Festig
keit, z. B. von 600 kg/cm2 n u r dieselbe Bewertung erfahren soli 
wie ein Beton von 280 kg/cm2. E s ist nach eineni Ausweg zu 
suchen, der diesen Zustand behebt.

K U RZE T E C H N ISC H E  BER IC H T E. 

Die neue Untergrundbahn von Buenos Aires.
Buenos Aires hat schon seit 1914 eine Untergrundbahn1. Mit 

dieser ungefahr gleichzeitig wurde eine zweite solche Schneilbahn 
genehmigt, dereń Bau aber erst im Dezember 1928 begonnen wurde. 
Er wurde in der kurzeń Zeit von 20 Monaten beendet. Am r. Septem- 
ber 1930 wurden die ersten Probefahrten unternommen, und am
18. Oktober wurde der planmaBige Verkehr eroffnet. War fur die alte 

•Untergrundbahn englisches Kapitał zur Verftigung gestellt und war 
damals Deutschland stark an den Lieferungen beteiligt, so ist dic neue 
Untergrundbahn ein nordamerikanisches Erzeugnis.

Dic neue Untergrundbahn beginnt am Endbahnhof der Zentral- 
Eisenbahn von Buenos Aires und verlauft in siidostlicher Richtung 
quer durch die Stadt bis in die Nahe des Hafens, in den hinein sie noch 
verl&ngert werden soli. Ebenso wie in die alte Untergrundbahn StraBen- 
bahn- und Yorortziige iibergehen, sollen auch die Zuge der Zentral-

1 S. Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1914,
S. 1001.

Eisenbahn in die neue Untergrundbahn ubergeleitet werden. Wenn 
erst die Verbindung mit dem Hafen hergestellt ist, werden voraus- 
sichtlich auch Giiterzuge iiber die Untergrundbahn gefiihrt werden.

Von der neuen Untergrundbahn, die 8,7 km lang ist, sind 7 km 
im Betrieb; der Rest soli noch im Jahre 1931 fertiggestellt werden. 
An ihr liegen 12 Haltestellen, die im allgemeinen zur Aufnahme von 
Achtwagenztigen Bahnsteige von 132 m T-ange haben. Der Endbahn- 
hof, der den Ubergang der Eemzuge vom Bahnhof Chacarita vermittelt, 
unci dieHaltestelleCarlosPellegrini, bis zu der dieEernzuge fahren, haben 
217 m lange Bahnsteige. Die Bahnsteige liegen an der AuBenseite der 
Gleise. Wo die Haltestellen mehr ais 8 m unter der StraBe liegen, ist ein 
ZwischengeschoB eingeschaltet, das mit den Bahnsteigen durch Roll- 
treppen verbunden ist. Diese waren die ersten ihrer Art, die in Siid- 
amerika eingebaut sind. An jedem Bahnsteig sind zwei Rolltreppen 
vorhanden, die beide nach Bedarf aufwarts und abwarts laufen konnen. 
AuBerdem ist eine feste Treppe vorgesehen.

Dic Gleise, die Regelspur haben, sind mit 49,6 kg/m schweren 
Schienen auf Hartholzschwellen verlegt. An acht Stellen sind Weichen- 
verbindungen vorhandcn, die ein Umkehren der Zuge ermóglichen.
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Eine Markthalle ist durch ein Zweiggleis angeschlossen. In der Nahe 
des Endbahnhols liegt eine unterirdische Wagenhalle mit Raum fiir 
n o  Wagen und eine Betriebswerkstatt.

Die- Untergrundbahji ist teils im offenen Einschnitt, teils ais 
Tunnel erbaut worden. Die 26 m breiten StraBen eigneten sich gut 
fiir das Bauverfahren im offenen Einschnitt. Da die zweigleisige 
Strecke nur 9,5 m breit ist, wurden die Griindungen der Gebaude an 
der StraBe von den Bauarbeiten nicht beriihrt; es blieb auch Raum 
neben dem offenen Einschnitt fiir die Strafienbahn. Nur sechs Wochen 
lang muGto der Verkchr in die NachbarstraBen umgeleitet werden, 
was bei dem Schachbrett-GrundriB von Buenos Aires nur geringe 
Schwierigkeiten macht. Fur die QuerstraGen wurden Briicken an- 
gelegt. Vor Inangriffnahme der Arbeiten wurden die Entwasserungs- 
leitungen so verlegt, daB sie auBerhalb des Einschnitts zu liegen 
kamen. Die iibrigen Leitungen wurden wahrend der Bauzeit im Ein
schnitt abgefangen. Die im offenen Einschnitt hergestellten Strecken- 
teile haben rechteckigen Querschnitt mit einer Mittelsaule. Die 
Binder stehen in 1,5 m Abstand; zwischen sie sind Eisenbetonplatten 
gespannt. Bei jedetn dritten Binder sind die gegenuberliegenden 
Griindungen durch einen Betonbalken versteift.

Die Tunnelstrecken bestehen aus zwei iiberwolbten Teilen mit 
einer Mittelmauer. Eine solche Tunnelrohre ist 4',08 m i. L. breit und 
von der Grundungssohle bis zum auBeren Scheitel 6,35 m hoch. Wo 
Grundwasserandrang vorhanden war, was nur seiten vorkam, hat der 
Tunnel eine durchgehende Sohle; sonst sind nur in 5,5 m Abstand 
Querverbindungen eingebaut. Alle Teile sind mit Eisen bewehrt. 
Das Gewolbe ist im Scheitel 38 cm, die Seitenwande sind 51 cm, die 
Mittelmauer ist 61 cm stark.

Der Untergrund von Buenos Aires besteht meist aus Ton, dem 
ein feiner Sand beigemengt ist. Er ist so fest, daB die Einschnitte mit 
senkrechten Wanden hergestellt werden konnten. Stellenweise zer- 
fallt der Ton, wenn er der Luft ausgesetzt ist, stellenweise kann er 
auch dem Regen widerstehen, ohne abzurutschen. Eine Verschalung 
der Umfassungsmauern an der AuGenseite war entbehrlich. Die 
Aushubmassen wurden mit Hilfe von Loffelbaggem gewonnen, mit 
Greifern auf StraBenhóhe gehoben und dort zunachst abgelagert. 
Die nach Beendigung der Arbeiten tibrigbleibenden Massen wurden 
zur Verwendung bei Aufhohung von der Stadt gehorigen Flachen 
abgefahren.

Der Beton wurde an einer Stelle gemischt und in Lastkraftwagen 
auf die Strecke verteilt. Nur da, wo man fiirchtete daB diese Wagen 
des dichten Verkelirs wegen nicht schnell genug vorwarts kommen 
wurden. so daB der Beton durch die Verzógerung des Einbringens in 
die Schalung leiden konnte, wurden kleine Mischer an Ort und Stelle 
aufgestellt. Die Gewolbe und die Innenseite der Wandę wurden mit 
Blech verschalt.

Die Herstellung der Untergrundbahn ais Tunnelbau wurde 
iiberall da durchgefiihrt, wo die Uberdeckung mehr ais 4 m machtig 
war. Dies kam an zwei getrennten 400 m und 525 m langen Stellen 
vor; auBerdem liegt noch die 4683 km lange ostliche Endstrecke im 
Tunnel. AuBer von den Enden her wurden die Tunnel von Schachten 
aus vorgetricben, die zum Teil in den Haltestellen abgeteuft waren. 
Beim Bau eilte die eine Tunnelrohre der andern etwas voraus. Es 
wurden zunachst zwei seitliche Stollen vorgetrieben. Damit die Mittel
mauer den Gewólbeschub aufnehmen konnte, solange sie nur von einer' 
Seite belastet wurde, blieb das Erdreich hinter ihr zunachst unbertihrt. 
Die Schalung fiir das Tunnelgewólbe bestand aus Brettern von 5 X 20 cm 
Querschnitt auf stahlernen Rippen. Im allgemeinen wurde ein 1,5 m 
langer Teil auf einmal hergestellt. Der Beton wurde mit Hilfe von 
Druckluft eingebracht.

Die steilste Neigung im Tunnel ist 1 : 33, auBer an der Einfalirt, 
wo sie auf 1 : 27 steigt. Der kleinste Halbmesser ist 250 m. Bei dem 
Bau, bei dem zeitweilig 3000 Mann, 32 Volkern angehorig, arbeiteten, 
w urden 750 000 m3 Massen gewonnen, 130 000 t Beton eingebracht, 
7000 t Stahl in Form von I-Eisen und 6000 t Stahl ais Einlagen im 
Beton verbraucht.

Der Strom wird den Triebwagen durch eine dritte Schiene zu- 
gefiihrt. Er wird mit 13 500 Volt Spannung erzeugt und zugeleitet 
und fiir den Betrieb auf 575 Volt umgespannt. Ais Betriebsmitte! 
dienen Ganzstahlwagen mit 47 Sitzpl&tzen, die insgesamt 150 Per
sonen aufnehmen kónnen. Die ganze Strecke soli in 18 Minuten und 
in Zugabstanden von 2 bis 2 % Minuten befahren werden. Die Dampf- 
ziige der Zentral-Eisenbahn werden im Tunnel von elektrischen Loko- 
motiven gezogen. ■ W ernekke.

Bau einer Pumpstation fiir die Wasserversorgung 
der Stadt Detroit.

Im Heft 12 vom 19. Marz 1931 der Zeitschrift „Engineering 
Ncws-Record" wird der Bau einer Pumpanlage fiir die Stadt Detroit be- 
schrieben, woriiber einige interessante Einzelheiten mitgeteilt werden 
sollen.

Schon die ungewóhnlichen AusmaGe des Unterbaues mit seinen
27,5 m auGerem Durchmesser und Gesamttiefe von 33 m geben einen 
Begriff von den Dimensionen der Anlage. Die 2,44 m starkę Beton- 
auBenmauer wurde nach der Art eines offenen Brunnens von der Sohle 
einer rd. 7,5 m tiefen Baugrube aus abgesenkt, wobei eine 16 m starkę 
Tonschicht und ca. 3,70 m Felsuntergrund zu durchfahren waren. Das 
Gelande soli durch eine 3 m hohe Anschiittung aufgehoht werden.

Mit Hilfe von acht elektrisch betriebenen Zentrifugalpumpen 
mit zusammen 18,4 m3/sec Leistung, die auf einem 22,5 m unter 
Konstruktionsoberkante liegenden Flur stehen, wird kiinftig das Roh- 
wasser, welches durch einen 17,8 km langen Zulaufstollen direkt aus 
dem DetroitfluB entnommen wird, zu der Filteranlage heraufgepumpt. 
Die etwas iiber 1 m starkę Innenmauer der Anlage hat einen Abstand

von 1,52 m von der AuBenwand und erzeugt einen ringformigen 
Zwischenraum, der ais Saug- und tjberlaufkammer dient und zugleich 
auch Raum fiir die senkrechten Ablaufschachte bietet.

Frtihere Erfahrungen beim Bau von Klaranlagen und Eisenbahn- 
tunneln in dem blauenTon des Detroiter Untergrundes hatten gelelirt, 
daB der zu erwartende aktive Erddruclc dieses Materials sich zwischen

/lbloufhono/e zu r

Abb. 2. GrundriB.

Werten um 310 bis 635 kg/m4 fiir jeden lfdm Tiefe bewegt. Beim 
Entwurf des Zulaufstollens wurde der Seitendruck mit 370 kg/m1 pro 
lfdm Tiefe ermittelt. Mit Riicksicht auf die Bedeutung des Bauwerkes 
und die UngewiBheit iiber das Verhalten des Untergrundes wurde dem 
Entwurf der Anlage ein Erddruck von 390 kg/m2 pro lfdm Tiefe und 
beim Eisenbeton zulassige Eisenspannungen von 1120 kg/cm2 und 
Betondruckspannungen von 45 kg/cm2 zugrunde gelegt. Bei solchen
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Beanspruchungen lag es auf der Hand, einen rińgfórmigen Unterbau 
zu w&hlen, um auf vertretbare Mauerstarken zu kommen.

Nachdem das Absenken des Brunnenkórpers beendet war, wurde 
die 3,35 m starkę Fundamentplatte gegossen. Darauf setzt die innere 
kreisfórmige Mauer von 91,5 cm Starkę an, die die eigentliche Innen- 
wand der Station bildet und zwischen der AuBenmauer einen Zwischen- 
rauni von 1,52 ni laBt, dessen Zweck schon eingangs genannt wurde. Jede 
der acht Saugpumpen ist mit dieser Kammer durch einen 4111 langen guB- 
eisernen Saugstutzen und einen gekrummten Beton-Saugschlauch ver- 
bunden und kann durch einVentil von der Zu- und AbfluBleitung einzeln 
abgeschaltet werden. Fiir den Fali notwendiger Reparaturarbeiten an 
diesen Ventilen konnen Rollschiitzentafeln, die am Eingangzu denSaug- 
schlauchen eingebaut sind, diesen YerschluB bewirken. Die Schiitzen 
werden von einem elektrischen Laufkran bedient. Die PumpenabfluB- 
rolire verlaufen in radialer Richtung durch die innere Wand und stehen 
mit denAbfiuB-Schachten in Verbindung, die etwas weniger ais die Halfte 
desRaumesderringfdrmigenKammer einnehmen. Am oberen Rande der 
Sch&chte flieBt das Wasser iiber Auslaufwehre, dereń Kronen auf Ordinate 
40,39 liegen, von denen das Wasser in denZulaufkanal fiir dieFilteranlage 
gelangt. Zwischenwande von 91,5 cm Starkę trennen diese Entleerungs- 
schachte von den benachbarten Uberlaufschachten, aus welchen das 
Wasser, etwa durch plótzliches Abstoppen der Pumpen, infolge des 
WasserstoBes iiberstrómt. Die Kronen dieser Uberlaufwehre liegen auf 
Ordinate 40,69. Das Uberlaufwasser gelangt ebenfalls in den ZufluBkanal 
zu der Filteranlage. Der Hohenunterschied in der Kronenhóhe der beiden 
Uberlaufwehre soli verhindern, dafi durch einen geringfugigea Stau in 
den AbfluBkanal das Wasser in die Saugkammer zuriickstrómt.

Ein Pumpensumpf von 9 m2 Querschnitt und 2,75 m Tiefe in der 
Mitte der Grundplatte sammelt alles Tropfwasser und wird von zwei 
Pumpen bedient, die bei 3,15 m3/sec Schluckfahigkeit imstande sind, 
die Pumpstation im Falle eines Bruches im Hauptkanal oder im Rohr 
schnell zu entwassern. Verbindungsstrange von diesen Pumpen zu der 
ringfdrmigen Kammer gestatten im Notfall die Trockenlegung des 
ganzen Zulaufstollens. Die gewóhnliche Drainage wird von zwei Pumpen 
mit je 20 l/sec Schluckfahigkeit besorgt. Die Motoren zu den Pumpen

sitzen auf einem Flur in Hóhe 30,48, wo sie vor etwaigem Hochwasser 
des Detroitflusses geschiitzt sind.

Den Zugang zu den Maschinen-FuBbóden der Station ver- 
mitteln Treppen; auf bequemere Weise geschieht dies mittels eines

Abb. 3. Der Brunnen wahrend der Absenkung.

Aufzuges, dessen Schacht jedoch wegen Raummangels nach auBen ver- 
legt worden ist.

Die Abb. 1 und 2 vermitteln ein klares Bild iiber den konstruk- 
tiven Aufbau der Anlage, die Abb. 3 zeigt den Brunnenring, dessen Ab
senkung nahezu vollendet ist. Dipl.-Ing. E. R ingw ald.

W IR T S C H A F T L IC H E  M IT T E IL U N G E N .

Zur Wirtschaftslage. Die Aufhebung der Goldeinlosungspflicht 
fiir die Noten der Bank von England hat die Weltwirtschaft in neue 
Unrulie versetzt. Iiandelte es sich bei der deutschen Kreditkrise, 
die im Juli ausbrach, um eine Erschiitterung des Vertrauens zu 
Deutschland, so diirften die jetzt in England aufgetretenen Schwierig- 
keiten wesentlieh weiter greifen. ZalUlose Yertrage in der ganzen 
Weit und zahllose Vermógensanlagen in allen Erdteilen lauten auf 
englische Pfund und sind so an das Schicksal der englisclien Wahrung 
gebunden.

Die weitere Entwicklung der englischen Verhaltnisse ist bisher 
in keiner Weise zu iibersehen, da es nicht einmal feststeht, ob die 
englischen Vorgange eine voriibergehende Entwertung der Pfund- 
wahrung bedeuten, oder ais der Anfang einer Aktion zur planmaBigen 
Herabsetzung des Kurswertes der englischen Wahrung anzusehen sind.

Sollten diese Wertverschiebungen langere Zeit andauern, so 
werden diese Ereignisse zweifelsohne auch fiir die deutsche Wirtschaft 
von besonders nachteiliger Einwirkung sein, denn nichts vermag 
eine Gesundung der deutschen Wirtschaftsverhaltnisse mehr zu 
hemmen, ais erneute Vertrauenserschutterungen, einerlei von welcher 
Seite diese kommen. Vor allem droht jedoch dem gerade jetzt mehr 
denn je wichtigen Export Deutschlands hier eine ernstliche Gefahrdung.

Inzwischen hat sich die Lage am deutschen A rbeits- 
m arkt ungefahr in der gleichen Weise weiter entwickelt, wie in den 
vorausgegangenen Wochen; wahrend in der zweiten Augusthalfte 
die Zahl der Arbeitslosen nach den endgultigen Meldungen um rd. 
i i i  000 zugenommen hatte, stieg sie vom 1. bis 15. September um rd. 
109000 an und erreichte damit einen Stand von rd. 4324 000. Seit 
der Anfang Juli einsetzenden Verschlechterung hat die Arbeitslosigkeit 
in diesem Jahr kaum schneller, namlich um rd. 371 000, zugenommen 
ais im Vorjahr (342 000). Jedoch muB immer wieder berucksichtigt 
werden, daB der Ausgangspunkt in diesem Jahr um rd. 1,3 Mili. 
hóher liegt ais im Vorjahr.

Auch im Baugew erbe hat die Arbeitslosigkeit weiter und gegen- 
iiber den anderen Gewerbezweigen relativ stark zugenommen. Nur 
yerhaltnismaBig wenige Bauten sind noch in der Durchfiihrung be- 
griffen. Neue Bauvorhaben werden vor allem infolge Kapitalmangels 
kaum in Angriff genommen. Hinzukam in letzter Zeit noch 
die ungiinstige Witterung, durch welche stellenweise die Arbeiten 
gehemmt wurden. Anerkannt werden muB, daB durch einige yon 
Seiten der Reichsbahn und Reichspost hereingekommene Auftrage 
besonders im Westen und Siidwesten Deutschlands die Beschaftigung 
im Tiefbau sich einigermaBen halten kónnte.

Verhandlungen mit dem Reichsarbeitsminister iiber ein Bau- 
wirtschaftsprogramm. Nachdem bereits am 4. September der Reichs
arbeitsminister Stegerw ald sich die Wiinsche der Bauwirtschaft

von einer Deputation jener Yerbande, welche die Eingabe vom 24. 8. 31 
an den Reichskanzler gerichtet haben (vrgl. Heft 36 S. 638), hatte vor- 
tragen lassen, wurde die gleiche Vertretung des Baugewerbes am
18. September erneut vom Reichsarbeitsminister empfangen, um in 
eingehender Aussprache weitere Einzelheiten zu erórtern. Von den 
Vertretern der Bauwirtschaft wurde eine erganzende Ausarbeitung 
zu den Ausfiihrungen der Eingabe iiberreicht, in welcher zunachst 
wiederum von der belebenden Wirkung, welche die Erteilung von Bau- 
auftragen auf die gesamte Volkswirtschaft ausubt, ausgegangen wird. 
Dabei wird darauf hingewiesen, daB das Ausland fast durchweg nach 
dieser Erkenntnishandele. Sohabe z. B. Kanada gerade erst jetzt 125 Mili. 
Dollar fur ein besonderes Programm fiir óffentliche Arbeiten ausge- 
worfen. Ferner wird Bezug genommen auf eine in diesen Tagen 
erfolgte AuBerung von Prof. Franz Oppenheim er: „Man weiB,
daB es in den schwersten Krisen geniigt hat, das Baugewerbe mit 
nahezu 3 Mili. Beschaftigten in Tatigkeit zu setzen, um aus seinen 
Gewinnen und Lóhnen den ganzen Rest der Gesellschaftswirtschaft 
in vollen Schwung zu bringen."

Zweifellos seien produktive, dringliche óffentliche Bauvorhaben 
in genOgender Zahl vorhanden, dereń Inangriffnahme gerade in der 
heutigen Krise unbedingt geboten und gerechtfertigt erscheint (Aus
bau von StraBen, Brticken, die teilweise gesperrt werden muBten, 
Bahnen, Hochwasserschutzbauten, Reichsbahnbauten, Kanalisationen 
usw.).

Im zweiten Teil der Ausarbeitung wird die Frage der Baukosten 
erortert. Hierbei wird darauf hingewiesen, daB bei der Heranziehung 
von Mitteln der ErwerbslosenfUrsorge, wie dies heute bei der Mehrzahl 
aller óffentlichen Bauarbeiten der Fali sei, erhebliche Ersparnisse 
durch Vereinfachung der Verfahrensweise gemacht werden kónnen. 
Ferner miifiten aber auch alle die durch die Bauarbeit in Bewegung 
gesetzten Arbeitskrafte (in Steinbriichen, Sandgruben, Fuhrleute 
usw.) Beriicksichtigung finden. Der Bauvertrag zwischen „Trager" 
und Unternehmer miisse dem gewóhnlichen Unternehmervertrag 
angenilhert werden. Beseitigung der Dreiteilung der Unterstfltzten 
wird empfohlen, ferner Verzicht auf den Begriff „Zusatzlichkeit der 
Notstandsarbeiten". Bei den Lóhnen wird am Tarifgedanken fest- 
gehalten, man erwartet aber ein Opfer der Bauarbeiter, falls dadurch 
ein namhafter Teil der arbeitslosen Bauarbeiter Beschaftigung findet. 
Es wird eine Angleichung an das tibrige Lohnniveau der Wirtschaft 
fiir nótig gehalten zur Aufrechterhaltung der Bautatigkeit und zur 
Erhaltung des Tarifgedankens. Ferner wird eine Senkung der Bei- 
trage zur Sozialversicherung und Frachtermafligung fiir das Notbau- 
programm gefordert.

Zur Finanzierung der óffentlichen Bauten wird eine innere 
Anleihe von 4—500 Mili. RM im AnschluB an die Śteueramnestie bei 
entsprechenden anreizenden Bedingungen fiir móglich gehalten, 
ferner die finanzielle Entlastung der Gemeinden gefordert. Fiir ge-
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stu n d e te  B ausum m en der U n te rn eh m er w ird d ie M óglichkeit der 
L om bard ierung  gegebenenfalls du rch  B iirgschaften  des R eichs oder 
de r L ander bezw. die M óglichkeit de r D iskon tierung  von en tsprechenden  
W echseln durch  d ie R eichsbank  em pfohlen. W eiter w ird  die B eseitigung 
a ller irgendw ie bestehenden  baulichen R egiebetriebe der óffentlichen 
H an d  v erlang t. F iir  den  gew erblichen B au w ird  S teuerfre ihe it wie beim  
p riv a ten  W ohnungsbau gefordert.

Beziiglich des W ohnungsbaues w ird ein  B edarf an  K l e i n s t -  
w o h n u n g e n  in  den m eisten  S ta d te n  ais vo rh an d en  angenom m en. 
Bei dem  P lan  der Prim itivsied lungen , der noch B edenken auslost, 
w ird bem angelt, daB die m aBgebenden Y ertre te r der Fachverbande  
n ic h t geh o rt w urden . Z ur V eibilligung des W ohnungsbaues w erden 
v e rlan g t: M aBnahm en d e r Zinsverbil!igung, Senkung der N ebenkosten 
(N otaria tskosten , V erm essungskosten, Aufschliefiungskosten, Anlieger
beitrage, StraB enkosten, B aupolizeigebtihren , AnschluBkosten usw.). 
Auch w ird  V ereinfaclnm g der baupolizeilichen B estim m ungen  und Ver- 
kurzung  des Instanzenw eges fiir d ringend  notw endig  e rk la rt. W eiter 
soli stad tisch es B augelande unen tge ltlich  oder gegen P a c h t bezw. 
A m ortisation  zur V erfugung gestellt w erden.

Z ur F o rderung  de r p riv a ten  W ohnungsbau ta tig k e it w ird be- 
schleunigte A ufhebung der ZwangswirtScliaft und de r H auszinssteuer 
gefordert. E in e  allgem eine gesetzliclie M ietsenkung w ird  verworfen, 
d a  sie den R ealk rcd it der A lth iluser noch m ehr gefahrden  w urde, 
auBerdem  eine Senkung von io %  n u r  i — 2 %  des H aushalte inkom m ens 
b e trag t.

D ie vollige Beseitigung de r H ausz inssteuer (etw a in  5 Jah ren ) 
w ird  fiir notw endig  gehalten , w obei a is G esam tsum m e hochstens 
das d reijah rige  Sollaufkom m en der S teu er zu erheben  ist. J e tz t  w ird  
bereits  eine fiihlbare E rle ich teru n g  fiir no tig  gehalten . F iir  1931 
und 1932 seien Zuschiisse aus der H ausz inssteuer fiir den K leinst- 
w ohnungsbau noch erforderlich. F iir  den  Fali der A nderung bisheriger 
S teuern  w ird eine Freilassung de r N eu b au ten  von  neuen  S tcuer- 
belastungen  verlang t. SchlieBlich w erden fiir den  U bergang zur freien 
W o h n u n g sb au ta tig k e it B iirgschaften  fiir 1. H y p o th ek en  bis 60%  des 
B auw ertes fiir erforderlich gehalten  und  d ie Pflege de r 2. H y p o th ek  
besonders hervorgehoben. E s w ird  vorgeschlagen, h ierfiir aus RCtck- 
fliissen de r H ausz inssteuer Zinszuschilsse zu gew altren, bis de r ZinsfuB 
allgem ein au f ertragliche H ohe gesunken ist.

N ach  dem  Y ortrag  dieser A usarbe itung  gab der R e i c h s a r b e i t s -  
m i n i s t e r  seinerseits eine eingehende D arstellung  der Lage. W ie er 
schon auf dem  R heinischen H an dw erkertag  in A hrw eiler ausgefiih rt 
h a tte , b e to n te  der R eichsarbeitsm in ister, daB es in der gegenwartigeri 
Krise besonders schw er sei, d ie W irtsch aft vom  B augew erbe he r zu 
beleben, d a  h eu te  die, E n tw ick lung  der Zinsliohe anders verlaufe, 
ais dies in  friiheren K risen d e r Fali gewesen sei. D ie A usfuhrung 
d ringender offentlicher B au ten  sei notw endig, sow eit es d ie E ta ts -  
m itte l zulieBen. GroBe A uftriige fu r  óffentliche B au ten  seien aber 
aus M angel an  M itte ln  n ich t zu e rw arten . Ebensow enig seien A uftriige 
seitens der In d u strie  im  groBeren AusmaB móglich. W as den W ohnungs
bau  anlange, so sei de r K leinw olinungsbau w eiter zu be tre iben , d a  h ier 
ein  B edarf v o rh an d en  sei, de r gedeck t w erden m usse. D ie F rage der 
P rim itiv sied iungen  sei noch n ic h t spruchreif. F iir d ie A rbeits- 
bescliaffung im  B augew erbe m uB ten v o r allem  R eichsbahn  u n d  R eichs- 
p o st etw as tu n . E in  B escliaffungsprogram m  der R eichsbahn  sei 
zu erw arten .

In  d e r F rage  de r H ausz inssteuer s tim m te  d e r M inister den  vor- 
getragenen R ich tlin ien  im  w esentlichen zu, insbesondere m usse alsbald 
in  b estim m ter W eise festgelegt w erden, wie sich de r A bbau  der H au s
zinssteuer vollziehe. A uch d a m it sei er e inveistanden , daB ein friiherer 
A bbau de r Z w angsw irtschaft e in tre te  ais es in  de r N otvero rdnung  
vom  D ezem ber v. Js . vorgcsehen sei.

D ie B edeutung  dieser U n te rred u n g  m it dem  R eichsarbeits
m inister, d ie m ehrere S tunden  w ahrte , g eh t d a rau s hervor, daB auBer 
dem  R eichsarbeitsm in iste r personlich noch seine m aBgebenden M it- 
a rbeite r, V e rtre te r des R eichsfinanz-, R eichsw irtschafts- u n d  Reichs- 
verkehrsm in isterium s, sowie d e r R e ich san sta lt fiir A rbeitslosenversiche- 
rung, anw esend w aren.

Soziales Miet- und Wohnrecht. Im  R eichsjustizm in isterium  ist 
ein E n tw u rf einer A nderung  des B G B . zum  Zwecke der E in a rb e itu n g  
eines sozialen M iet- und  W ohnrech ts au sg earb e ite t w orden. Am
28. Sep tem ber fin d e t im  R eichsjustizm in isterium  eine B eratung  
dieses E n tw u rfs , de r noch ve rtrau lich  ist, s ta tt .  W ie w ir horen, wird 
die A nderung des B G B . in  dieser F rage  n ich t du rch  N otverordnung , 
sondern  du rch  den norm alen  Gesetzgebungsw eg iiber den  R eichstag  
ihre E rledigung finden. D as R e ich sk ab in e tt h a t  sich m it diesem  
P roblem  noch n ich t beschaftig t,

Wohnungszwangswirtschaft, Hauszinssteuer, private Bautatigkeit.
A uf eine d eu tschnationale  A nfrage b e tr . A bbau  de r W ohnungszw angs
w irtsch aft, R eform  der H ausz inssteuer und  B evorzugung gem ein- 
nu tzigerB augese llschaften  a n tw o rte t d e r p reuB ischeW ohlfalirtsm inister 
fo lgendes:

„ D er A bbau  der W ohnungszw angsw irtschaft w ird  w eite rh in  
u n te r  B eriicksich tigung  der V erhaltn isse au f dem  W ohnungsm ark t 
erfolgen. U ber eine R eform  der H ausz inssteuer schw eben E rw agungen. 
E s is t  zu un terscheiden  zw ischen „ B au h e rr"  u n d  „B au u n te rn eh m er" . 
Sow eit es sich um  die „ B au h e rren "  h a n d e lt, sind —  nach  W irtsch aft

und S ta tis tik  vom  10. Mai 1931 —  von P riv a te n  m ehr W ohnungen 
e rs te llt w orden ais von gem einniitzigen B auverein igungen  und  zw ar
1930 (1929): 48 ,3%  (53.6 %) gegenuber 43,7%  <3S,o%). Sow eit es 
sich um  die „ B au u n te rn eh m er"  hand elt, is t das p riv a te  B augew erbe 
an  de r D urchfiih rung  des W ohnungsbaus sogar fa s t aussclilieBlich 
bete ilig t. —  D ie m inisteriellen  R ich tlin ien  lassen fiir d ie V ergebung 
von H ausz inssteuerhypotheken , die zur E rzietung  tra g b a re r  M ieten 
fu r d ie iiberw iegende Zahl der Fa lle  auch  von den p riv a ten  B auherren  
ben o tig t w erden, ais B auherren  gleicherweise P riv a te  w ie B auverein i- 
gungen zu. —  U n t e r  d e n  Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g e n  f i n d e n  s i c h  
p r i v a t e  B a u h e r r e n  in  g r o B e r e r  Z a h l  a i s  g e m e i n n i i t z i g e  
B a u v e r e i n i g u n g e n . "

Keine freiwillige A rbeitszeitkiirzung im  Baugewerbe. D er
T erm in, bis zu welchem  d ie  einzelnen In d u strien  und  Gewerbezweige 
dem  R eichsarbeitsm in iste r m itzu te ilen  haben , ob  sie freiwillig eine 
K iirzung der A rbe itsze it du rch  E infiih rung  der 40-Stundenw oche 
zur E n tla s tu n g  des A rbe itsm ark tes vornehm en wollen, lau f t am
19. Sep tem ber ab. D ie  B au industrie  und das B augew erbe haben  die 
A blehnung der A rbeitszeitk iirzung  m itge te ilt. D ie K alkstein - 
ind u strie  h a t  sich dagegen zustim m end geauBert.

Rechtsprechung.
Der B auherr h a fte t fiir eine gegen § 909 B.G.B. versto8ende Ver- 

tiefung des Baugrundstiickes nu r, w enn ihn ein V erschulden trifft. E r 
muB sich vergewissern, ob der B auunternehm er, dem  er die A rbeiten 
tibertragen hat, in sachgem aBer W eise vorgeht. (U rteil des R eichs
gerichts, V I. C ivilsenat, vom  19. F eb ru a r 1931 —  V I 386/30.)

B . lieB au f seinem  G rundstiick  in de r R -straB e in B. in  d e n ja h re n  
192S und  1929 ein m assives G ebaude zu Biirozwecken auffiihren. D abei 
w u rd en  A usschach tungen  vorgenom m en und  de r Grundw asserspiegel 
gesenkt. N ach  B eginn der A rbe iten  zeig ten  sich a n  dem  BOrohaus auf 
dem  N ach b arg ru n d stu ck  des K . Risse in  den M auern. K . wies"die von 
B. m it B au arb e iten  b eau ftrag te  F irm a  L . am  11. M ai 1928 brieflich 
da rau f h in  und iibersand te  eine A bschrift seines Schreibens zugleich 
an  B.

N ach  B eh au p tu n g  des K . zeigte sein  H au s se it B eginn des Neu- 
b au s des B. n ic h t m eh r zu beseitigende R isse und h a t  sich gesenkt.
B. h a t  es nach  A nsich t des K . un terlassen , fiir eine genugende Ab- 
ste ifung  des H auses K. zu sorgen, iib e rh au p t die B au arb e iten  n ich t 
ausreichend  iiberw acht. K . h a t  bereits  bei Beginn de r A usschachtungs- 
arb e iten  den B. au f das E n ts te lien  der Risse hingew iesen. D urch  die 
Risse w ird de r W ert d e s  H auses K . ais B urohaus erheblich  gem indert. 
U n te r V o rb eh alt w 'eiterer A nspruche h a t  K . R M  40 000 Schadenersatz  
gegen B. eingeklagt. D as L an d g erich t h a t  B. zur Z ahlung  von  RM 
20 000 v e ru rte ilt , das  O berlandcsgericht au f B erufung  des B. den A n
spruch  des K. zun ach st dem  G runde nach  fiir b e rech tig t e rk la rt. Auf 
R evision des B. h a t  das R eichsgerich t aufgehoben u n d  zuriick- 
verw iesen.

E in  G rundstiick  da rf n ich t so v e r tie f t  w erden, daB d e r B oden des 
N achbargrundstiicks d ie erforderliche S tiitze  verliert, es sei denn, 
daB fiir eine genugende anderw eitige B efestigung gesorgt ist. (§ 909
B .G .B .) B. h a t,  wie festgeste llt, zwecks T ieferlegung der K eilersohle des 
N eubaus sein G rundstiick  ausschach ten  u n d  den Grundw asserspiegel 
senken lassen. Infolge d ieser V ertiefungen h a t  sich  das G ru n d stu ck  
des K . gesenkt, im  B urohaus des K . hab en  sich R isse gezeigt. D urch 
d ie E in w irk u n g  der V ertiefung auf dem  G run d stu ck  des B . is t  dem  
B oden des N achbarg rundstiickes gerade seine in  d em  G rundw asser 
feststehende  oder m itbestehende  S tiitze en tzogen  w orden.

B. h a tte  dic B au arb e iten  m ehreren  bew ah rten  B aufirm en  iiber- 
trag en  und  m it de r B au le itung  einen A rch itek ten  von R uf b e tra u t. 
N ach  dem  A ngebot e iner d ieser B aufirm en  h a tte  sie den  N achbargiebel 
so zu un terfah ren , wie dies zur S icherheit des G ebaudes erforderlich ist, 
und von  d e r B aupolizei v e rlan g t w ird. Sie e rk la rt fiir  Schaden an 
N achbargebauden  au f ih re  K osten  gegen H a ftp flich t versichert zu sein. 
Sie iibern im m t d ie ausdruck liche G ew ahr dafiir, daB bei D urchfiih rung  
de r B au arb e iten  kein Schaden e n ts teh t, und h a f te t  gegenuber etw aigen 
Schaden oder R egreB anspriichen der N ach b arn  aus de r B au arbe it.

N ach  der Festste llung  des O berlandesgerichts sind  d ie B au arb e iten  
n ich t sachgem aB ausgefiih rt. Die bauausfiih rende  F irm a  h a t  n ich t ein- 
m al versuclit, sich d a riib er zu vergew issern, ob  die F u n d am en te  des 
N ach b arh au ses einer so s ta rk en  S to rung  des G leichgew ichtszustandes 
gew achsen sein w urden, w ie sie d ie V ertiefung des N eubaugrundstiicks 
bedingte. D en bau le iten d en  A rch itek ten  tr if f t  au ch  ein  V erschulden 
du rch  U n terlassung  sachgem aB er A nordnungen.

Z ur E n tsch e id u n g  iiber d ie H a ftb a rk e it  des B. ais B au h err fiir 
diese V ersehen h a lt  d as R eichsgerich t noch eine eingehende AufkUirung 
des S achverha lts  fiir erforderlich. G rundsatzlich  h a t  d e r B au h err den 
ausfiih renden  B au u n te rń eh m er au f d ie V erp flich tungen  aus § 909 B .G .B . 
hinzuw eisen und  bei U bertrag u n g  d e r A rb e iten  d a rau f zu ach ten , daB 
bei de reń  A usfuhrung  d ie n ach  § 909 B .G .B . gebo tene R iick sich t auf 
das N ach b arg ru n d stu ck  n ic h t auBer a c h t  gelassen w ird . D ie U b e rtra 
gung de r A rbe iten  a n  eine „erstk lassige  F irm a" w ird  a n  sich n ic h t ge- 
niigen, w enn au ch  die A nforderung a n  den n ich t sachkundigen  L aien , 
den B auherrn , n ic h t iib e rsp an n t w erden diirfen, so is t  doch so rgfaltig  
zu priifen, inw iew eit de r B au h err im  E inzelfall du rch  V erhand lungen  
m it den  B auu n te rn eh m ern  oder A rch itek ten  sich u b er d ie  w irksam e 
E rfiillung de r V erpflich tungen  aus § 909 vergew issert h a t,  insbesondere
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ob denn die U n te rstreb u n g  d e r F u ndam en te  des N achbargrundstiicks 
auch  irgendw ie sichergestcllt ist. H ier konnte  die v ielleicht nu r form ular- 
maBige E rk la ru n g  in dem  A ngebot de r einen B au firm a iiber das U nter- 
fah ren  des N achbargiebels n ich t ohne w eiteres ausreichen und  zw ar 
gerade w egen des H inw eises auf dic H aftp flich tversichcrung . D adurch 
k o n n te  d ie E rfiillung  der P flich t aus § 909 zur Form sache durcli Ab- 
sch iebung  d e r V erantw 'ortung auf dic Y ersicherung gem ach t werden. 
W eite r d u rfte  B. das Schreiben des K . n ich t ohne w eiteres dem  
A rch itek ten  w eitergeben, zum al in  dem  Schreiben e rk la rt w urde, er 
wolle n o c h m a l s  d a rau f hinw eisen, daB un terlassen  w orden sei, 
bei U n terfangung  der F u n d am en te  des H auses K. d ie G iebelw inde 
zu stiitzen , und daB sich deshalb d ie G iebelw and des Quer- 
geb&udes gesenkt habe. SchlicBlich h a tte  sich nach  B eh aup tung  
des K . eine B aufirm a d ariib er beschw ert, daB Teile de r F undam en te  
des H auses K . in das G rundstiick  des B. h inein rag ten . E inige B ruch- 
ste ine  der F u n d am en te  tra ten , wie bei einer B esichtigung festgeste llt 
w urde, einige Z en tim ete r gegen d ie F lu ch t hervor. H ierbei w urde der 
M angel geniigender A bsteifung energisch geriigt. B. w ird sich d a riiber zu 
e rk ia ren  haben , in w ie wTe it ihm  dieser V organg bek an n t w ar, oder ob 
e r  ihm  deshalb  u n b ek an n t geblieben ist, weil er sich um  die Ausfiihrung 
de r A rbe iten  sch u ldhaft n ich t gekum m ert h a t.

Z u r U ntęrsuchungs- und Erkundigungspflicht des G rundstiicks- 
k au fers in A nsehung yerborgener Mangel, insbesondere wegen der 
F luchtlinienziehung. (U rteil des Reichsgerichts, V I. Civilsenat, vom
19. F e b ru a r 1931 —• V I 389/30.)

D urch  no tarieilen  V ertrag  vom  18. M arz 1926 v e rk au fte  S. 
einen T eil seines G rundbesitzes an  der R .straB e in D. n eb st einem  
darau fsteh en d en  H ause zum  Preise von M 265 000 an  den PreuBischen 
S ta a t. S. iibernahm  vertrag lić li die Gewahr, daB bei de r Auflassung 
keinerlei L as ten  und  Schulden eingetragen stehen , daB auch keine 
W egegerechtigkeiten  oder sonstige B eschrankungen des E igentunis 
bestehen  (§ 3 des V ertrages). Die auf dem  neu zu verm essenden 
G rundstiick  befindlichen G ebaude w erden in dem  Z ustand  zur Zeit 
des V ertragsschlusses verkauft. E ine Gew ahr fiir d ie B eschaffenheit 
des G rundstiicks und de r G ebaude iibern im m t S. n ich t (§ 6 des 
V ertrages).

D er PreuB ische S ta a t m aclit S. im Klagewege dafiir h a ftb a r, daB 
zu r Z eit des V ertragsschlusses fiir d ie vom  S iedlungsverband R u h r- 
kohlenbezirk  ais V erbandsstraB e vorbere ite te  R .straB e bereits eine 
neue F luch tlin ie  festgesetzt w ar, die von dem  verkauften  G rundstiick  
einen F ro n tstre ifen  von 7,20 m  Tiefe absch n itt. Infolgedessen konnte  
n ach  A nsieh t des PreuBischen S ta a ts  das m itgekaufte  G ebaude n ich t 
zu r H erstellung  des gep lan ten  Polizeiprasidium s verw endet werden. 
D er gep lan te  V orbau  zweier Fliigel an  das vorhandene G ebaude bis 
a n  die a lte  F luch tlin ie  sei durch  die neue F luchtlin ie  unm oglich ge
w orden. D er PreuBische S ta a t h a t  das G rundstiick  w eiterverkauft. 
E r  v e rlan g t von S. wegen der entgegen d e r vertrag lichen  Gewahr- 
leistung  v o rh andenen  B aubeschrankung  durch  die neue F luchtlin ie  
u n te r  ańderem  M inderung des Kaufpreises.

S. b e stre ite t, fiir das B estehen de r neuen F luch tlin ie  h a f tb a r  zu 
sein, d a  d ie G ew alirleistung in § 3 des V ertrages sich n u r  auf p riv a t- 
rechtliclie  B eschrankungen  beziehe. U n te r anderem  m ach t S. geltend. 
den  bete ilig ten  preuBischen B eam ten  sei der neue F luch tlin ienp lan  
n u r  infolge grober Falirlassigkeit u n b ek an n t geblieben.

D as R eichsgerich t h a t  das U rte il des O berlandesgerichts, welches 
den  M inderungsansprucli des PreuBischen S taa ts  fiir grundsatzlich  
gerec litfertig t e rk la rte , aufgehoben und die Sache zur nochm aligen 
V erhandlung  u n d  E ntscheidung  zuriickverw iesen. D as R eichsgericht 
f iih r t u n te r  anderem  aus, de r K aufer sei n ich t verpflich te t, vor Kauf- 
abscliluB den K aufgegenstand auf verborgene M angel zu un tersuchen  
u nd  n ach  dem  Vorliandensein solcher M angel E rltundigungen einzu- 
ziehen. A usnahm en bilden die Falle, w enn die U m stande des Falles 
den  K aufer zu besonderer V orsicht m ahnen m ussen oder w enn dem  
K au fer eine besondere Sachkunde innew ohnt. Schon ein P riv a tm an n , 
de r ein  G rundstiick  zur E rb au u n g  eines H auses kaufen will, muB sich 
vo rh er e rkundigen, ob  seinem  B auvorhaben  die Fluchtlin ienziehung 
en tgegensteh t. Insbesondere muB dies von einem  A rch itek ten  ver- 
lan g t w erden. D er Fiskus, dem  sachkundige B era ter zur Seite stehen, 
muB in diesem  P u n k t  ebenso b e u rte ilt  w erden wie ein A rch itek t. 
E s  h a n d e lte  sieli um  den B au eines Polizeiprasidium s in einer GroB- 
s ta d t, m it  einem  K ostenaufw and  von M 265 000 allein fiir den  G rund-

stuckskauf. D er in  D . se lbst ta tig e  L eiter des H o ch b au am ts b e reite te  
die A ngelegenlieit vor, V ertre te r de r R egierung und d e r bete ilig ten  
M inisterien nahm en  eine O rtsbesich tigung  vor. T ro tz  d e r A bsich t de r 
B ebauung  bis zu r StraB engrenze w urde die F rag e  d e r F lu ch tlin ien 
ziehung g a r n ic h t beriih rt. A ndererseits w o h n te  S. n ich t in  D. u n d  
w ar n ich t sachkundig . B ei dieser Sachiage sp ric h t eine groBe W ahr- 
schein lichkeit fiir eine FahrlŁssigkeit auf Seiten  der bete ilig ten  preuB i
schen B eam ten.

§ 288 R .S t.G .B .; (V oIlstreckungsvereitelung), verbietet dem  Schuld- 
ne r n ich t die Sicherungsiibereignung seiner Sache. (U rteil des O ber
landesgerichts R ostock  vom  24. F eb ru a r 1931 —  I  W i 673.)

G. h a t  au f G rund von  V ollstreckungstite ln  gegen S. bei diesem 
Sachen p fanden  lassen. K . n im m t auf G rund eines Sicherungsilbereig- 
nungsvertrages m it S. die gepfandeten  Sachen ais sein E ig en tu m  in 
A nspruch und h a t  gegen G. au f U nzulassigkeitserklarung de r Zwangs- 
vollstreckung geklagt. G. w endet ein, d ie S icherungsiibereignung ver- 
stoBe gegen § 28S R .S t.G .B ., der ein V erauB erungsverbot im  Sinne von 
§ *35 R .S t.G .B . en th a lte .

D as O berlandesgericht h a t  diesen E inw and  zuriickgewiesen. 
D urch § 2S8 R .S t.G .B . w ird derjenige m it G efangnisstrafe b is zu zwei 
Ja h ren  bedroh t, de r bei einer ihm  drohenden  Zw angsvollstreckung, 
in  de r x\bsicht, die B efriedigung des G laubigers zu vereiteln , B estand- 
teile  seines Verm ógens verauB ert oder beiseiteschafft. H ie rm it is t  dem  
Schuldner n ich t jede V erfiigung u b e r sein V erm ogen oder einzelne Ver- 
m ógensstiicke verbo ten . Y ielm ehr kan n  er u n g estra ft und u n b eh in d ęrt 
im  R ahm en  seiner G eschaftsbetriebes Sachen verauB ern, also au ch  zur 
S icherung iibereignen, w eńn  dies n u r n ich t in de r A bsich t gescliieht, 
die B efriedigung des G laubigers zu vereite ln . N ich t die VerauBerung 
is t  du rch  § 288 R .S t.G .B . verbo ten , sondern  die V ollstreckungsver- 
eitelung, fiir welche die V erauB erung n u r  ein M itte l b ildet.

„B auh iitte1' bedeutet lediglich die A rtbezeichnung fiir das U nter- 
nehm en. Dieses W ort k an n  in jede F irm a aufgenom m en werden, ohne 
daB die a ltere  F irm a gegenuber der jiingeren ein R echt zur U ntersagung 
ha tte . (U rteil des R eichsgerichts, I I .  C ivilsenat, vom  24. A pril 1931 —
I I  364/30 )

Zwischen den P a rte ien  is t S tre it wegen F iilirung  de r Bezeiclinung 
B au h iitte  in  de r F irm a. K lagerin fiih rt die F irm a  B au h iitte  „B au - 
w ohl", die B eklagte die F irm a B au h iitte  G roB -IIam burg. K lagerin  
beg eh rt ais a lte re  F irm a  die L oschung des W ortes B a u h u tte  in  de r 
F irm a  der B eklagten.

D as R eichsgerich t e rk la rt das V erlangen de r K lagerin fiir unbe- 
rech tig t. D er d e r m itte la lterlichen  B ezeichnung der zunftm aB igen 
V ereinigungen de r B auleu te  entnom m ene N am e B au h iitte , d e r  in de r 
N achkriegszeit fiir G riindungen v o n  B aubetrieben  m it gem einw irt- 
schaftlichem  E inschlag  V erw endung gefunden  h a t, h a t  in der Be- 
trac h tu n g  des Publikum s einen an d ern  begrifflichen In h a lt  ais den 
einer Gesellschaft zum  Zwecke des B auens noch n ich t gewonnen. 
D ie U m schau im  S chrifttum  e rg ib t u n te r  anderem , daB d ie  urspriing- 
liche und teilweise noch bestehende F orm  der nachkriegszeitlichen 
B au h iitten  d ie G enossenscliaft von K opf- und  H an d arb e ite rn  des 
B aufachs ist. D as W o rt B a u h u tte  is t  n u r  -A rtbezeichnung. D ie An- 
fiilirung des W ortes B a u h u tte  h a t  keine andere  B edeu tung  ais w enn ein 
Eisen- oder G lasw erkbesitzer das einfache W o rt H O tte  oder ein B ier- 
b rau er das W o rt B rauerei oder ein  M aschinenfabrikan t das W ort 
M aschinenfabrik seiner F irm a  e inverle ib t. E s is t ais F irm enbestand te it 
A rtbezeichnung fiir das U nternehm en. D er besondere sclilagw ort-1 
a rtig e  B estan d te il de r F irm a, d as W o rt ,,B auw ohl“ , is t d eu tlich  davon  
g e tren n t in  A nfuhrungszeichen gesetzt. K lagerin h a t  e infach  der A r t
bezeichnung B au h iitte  d en  besondern  N am en „B auw ohi" und  bcidem  
die vorgeschriebene zusatzliche A ngabe d e r Gesellschaftsform  bei- 
gegeben. Die B eklag te  h a t  gleicherm aBen geliandelt, indem  sie jen e r 
A rtbezeichnung den besonderen N am en G roB -IIam burg und  ihre 
andere  G esellschaftsform  angefiih rt h a t, zwei deu tlich  sich u n ter- 
scheidende B estand te ile . W er a b e r in seine F irm a  eine d e rartige  
allgem eine A rtbezeichnung  au fn innn t, d e r  muB darau s sich ergebende 
Verw echselungen m it in  K au f nehm en. D ie V erw endung solch all- 
gem einer B estand te ile  k an n  —  abgesehen von besondern  A usnahm en, 
die h ier n ich t zutreffen  —  n ich t zur G rundlage fiir ein  V erb o t dienen, 
se lbst w enn  die eine F irm a  a lte r  is t  a is die andere, und  w enn wegen des 
V orkom m ens solcher B ezeichnungen in beiden F irm en  Yerw echselungs- 
gefalir bestande.

KI. 5 c,

KI. 19 a,

PA TEN TBER IC H T.
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n t g e m a c h t e  A n m e ld u n g e n .
B ek an n tg em ach t im  P a te n tb la t t  Nr. 34 vom  27. A ugust 1931-

Gr. 7. Z 1. 30. D ipl.-Ing . Georg R einhard  Zansler, B randis- 
Leipzig. A bbauverfahren  zur Gew^innung rolliger Massen.
2. I . 30.
Gr. 28. K  57. 30. Theodor K irchberg, H annover-B ornum  38. 
Am  B ahnw agen m itte ls  w aagerecliten  Auslegers anbring- 
b a re r  B ettungsp flug . 24. I I .  30.

KI. 19 c, Gr. 6. R  224. 30. H erm an n  R entzsch , MeiBen, N eu m ark t 40.
E in rich tu n g  zum  Schutze d e r G ebaude gegen die E rsch u tte - 
rungen  du rch  den K raftw agenverkehr. 2. X I I .  30.

KI. 20 li, Gr. 5. L  11 .30 . E d u a rd  L ink , B ochum , Joach im str. 15.
H em m schuh fiir den  E isen b ah n b etrieb  m it losbarem , 
steifein  Griff. 18. I I .  30.
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1031. HEFT; 40.

K I. 20 i, Gr. Ą .  G i8S. 30. G esellschaft fiir O berbauforschung und 
R an g ie rtech n ik  m. b , H „  B erlin  SW  11, E u ro p ah au s am  
A n h a lte r B ahnhof. W eichen m it iso lic rtem  SchienenstoB. 
30. XV. 30.

KI. 20 i, Gr. 15. Sch 93 615. Sch tich term ann  & K rem er-B aum  A kt.- 
Ges. fu r A ufbereitung, D o rtm und . S e lb stta tig e  V erteil- 
weiche. 24. I I I .  31. .

KI 20 i, Gr. 35. A 59 156. A k tiengesellschaft Brow n, B o y en  & Cie., 
B aden, Schw eiz; V e rtr .:  D r. e. h. R . B overi, M annheim - 
K aferta l. Z ugsicherungseinrichtung fiir e lek trische  T rieb- 
fahrzeuge. 27. IX . 29. _

K I 35 b, Gr. 1. A 55 595. A X G A llgem eine T ransportan lagen-G es.
m. b. H „  Leipzig. S tu tzw erk an o rd n u n g  a n  fah rbaren  
B rucken. 12. X . 28.

KI. 37 d, Gr. 7. W  73007. K aspar W inkler, A lts te tte n  b. Ziirich, 
Schw eiz; V e r t r . : D r. H . H irsch , Pa t.-A nw ., B erlin  N W  21. 
W ellenform iger E in lagestre ifen  fiir D ehnungsfugen in  fugen- 
losen Bel&gen. 30. V I. 26.

KI. 38 h, Gr. 2. G 77 197. G rubenholzim pragnierung  G. m . b. 11.,
B erlin  W  35, L iitzow str. 33—36. K onserv ierungsm itte l fiir
Holz. io . V II I .  29. ■■

KI. 38 li, Gr. 2. G 64 .30 . G rubenholzim pragnierung  G. m. b. H ., 
B erlin  W  35, L iitzow str. 33— 36. K onserv ierungsm ittc l fiir
H o lz ; Zus. ż. Anm . G 77 197. 13- X I. 30.

KI. 65 a 11, Gr. 3. Sch 91 7S9. W ilhelm  Schwarz, A ltona  a. d. E „
V on-der-T ann-S tr. 11, u. H e in rich  P iper, M unster, F inken- 
straGe 9. S ch leppvorrich tung  fu r Seiltre ide lbe trieb . 11. X . 29.

KI. 80 b, Gr. 1. M 404. 30. D r. Ju liu s  M eyer, B reslau , G iinther- 
strafie  i r .  V erfahren  zur G ew innung eines T re ib m itte ls  fiir 
die H erste llu n g  poróser M assen fu r B au- u n d  Isolierzwecke.
16. X . 30.

KI. 80 b, Gr. I. W' 82 640. W 'eber-K ranz & Co. G. m . b. H ., W ies
baden, V ik to riastr. 16. V erfahren  zu r H erste llu n g  e iner 
h y d rau lisch  e rh a rten d en  U berzugm asse aus Z em ent und 
b itu m en h altig em  Schiefer. io . V. 29.

KI S o d , Gr. 11. G 1 .30 . Ju s tin  G u ille t u. Louis G uillet, Villebois, 
A in ., F rankr.'; V e rtr.:  D r. S. H auser, P at.-A nw ., B erlm  
SW  48. V o rrich tung  zum  B ehauen  (Scharrieren) de r Ober- 
flachen von  Steinb locken  (M armor, G ran it, S andste in  usw.) 
m itte ls  e in e r g rafilierten  Schlagwalze. 10. I . 30. F rankreich
6. I I I .  29 u. 7. I. 30.

KI. 81 e, Gr. 62. I 27 394. A lb e rt Ilberg , M oers-HochstraB. E in- 
r ich tu n g  zum  B etonausbau  von  S trecken- und  anderen  
G rubenraum en ; Zus. z. P a t.  507200. 11. I I .  26.

B ek an n tg em ach t im  P a te n tb la t t  N r. 35 vom  3. Sep tem ber 1931.
KI 5 c, Gr. 1. C 39 479. George W illiam  C hristians, C hattanooga, 

Tennessee, V. S t. A .; V e rtr.: D r. K . M ichaelis u. Dr. H . 
Joseph, Pa t.-A nw alte , B erlin  W  50. V orrich tung  zum  Ver- 
schlieCen von  Spalten  in  G estein  oder ilhuliclicu Gebilden.
7. 111. 27. V. S t. A m erika  20. IX . 26.

KI. 5 c, Gr, 9. B 63. 30. Jo h an n  B ertels, B o ttro p , V elsenstr. 21.
Schm iedeeiserner K appschuh  aus F lacheisen. 13. V. 30.

KI 19 a, Gr. 10. I< 92. 30. Jin ich i K um am oto, T okio; V e r tr . : Dr. L.
Gottscho, Pat.-A nw ., B erlin  SW  11. N agel, insbes. fiir den 
E isenbahnoberbau . 26. I I I .  30. Ja p a n  10. IV . 29.

KI. 19 a, Gr. 28. H  125 484. A ugust H erm es, L eipzig  N  21, D elitz- 
- scher S tr. 7 F . Spurschienenkopfelastische Zw angrollen an  
G leisriickm aschinen; Zus. z. P a t.  532 074. 14. I I .  31.

KI. 19 b, Gr. 5. Sch 26 .3 0 . W ilhelm  Schlechtriem , D usseldorf, Post- 
straBe 17. V orrich tung  zum  B estreuen  von StraBen o. dgl. 
22. IV . 30.

KI. 19 c, Gr. 1. Sch 92 55S. A nton  Scłimid, D eggendorf, N ieder- 
bayern . V erfahren  zu r ■ H erste llung  w assergebundener 
Scho tte rstrafien . 4. V II. 29.

KI. 19 c, Gr. 3. P  157. 30. D ip l.-Ing . R ichard  Ifferte , D resden, 
L iittich au sstr. 15. V erfahren  zur H erste llung  von S traflen- 
decken. 15. V II I .  30.

KI. 2 o i, Gr. 34. S 49 .3 0 . Siem ens-Schuckertw erke A kt.-G es., 
B erlin -S iem ensstad t. E in rich tu n g  zur B eeinflussung von 
Schienenfahrzcugen. 30. I. 30.

KI. 80 a, Gr. 46. D 53 121. Svend D yhr, B erlin -C harlo ttenburg , 
K nesebeckstr. 72/73. Diise zum  F o rd ern  und  V erdichten  
von M ortel, Sand u. dg l.; Zus. z. P a t. 471 399- 28. V. 27

KI. 80 a, Gr. 48. J  37 761. Carl Jung , B aden-B aden, W einbergstr. 2.
V erfahren und  V orrichtung zur H erste llu n g  von  E isenbeton- 
trag ern . 22. IV . 29.

KI So b, Gr. 1. H  201. 30. D r. E m il H ornstc in , M odiing b. W ien ;
V e r tr . : D r. H . H irsch  u. Dr. R . H em pel, P a t.-A n w alte , 
B erlin  N W  21. V erfahren  zur H erste llu n g  von porósen 
K unstste inm assen . 26. V. 30.

KI. 80 b, Gr. 1. S 96 622. Je a n  Charles Seailles, P a ris ; V e r t r . : Dr. II .
B arschall, Pat.-A nw ., B erlin -C harlo ttenburg  2. V erfaliren, 
um  T onerdezem ent unloslich zu m achen. 9. I I .  31. F ra n k 
re ich  15. I I .  30.

KI. S o b , Gr. 4. Sch 247. 30. H an s R u do lph  Schm edes de  la  Roclie, 
B rem en, P a rk a llee  135, und  C arl M athies, H am burg , G rim m  
N r. 27. V erfahren  zur H erste llung  w e tte rb es tan d ig er, 
k a lz iu m k arb o n ath a ltig er Sorelzem entm assen. 26. V I. 30.

KI. 80 b, Gr. 21. G 79 988. M ichacl Groskopf, M unster i. W ., Mel- 
chersstr. 45. V erfahren  zu r H erste llung  von  isolierenden, 
w asserd ich ten  B austoffen. 19. V I. 31.

KI. 84 a, Gr. 1. L  69121 . D r.-Ing . F ra n z  Law aczeck, M unchen,
K arls tr . 40. M ehrschichtige Sperre fiir W i!dbach-V erbau- 
ungen. 12, V II. 27.

KI S4 b, Gr. 2. A 1 .30 . A llgem eine E lek tric ita ts-G ese llschaft, B erlin  
N W  40, F ried rich -K arl-U fer 2— 4. S icherhe itsein rich tung  
fiir Schiffshebewerke m it  M ehrm otorenantrieb . 27. I. 30.

KI. 8.1 c, Gr. 2. W  102. 30. C hristian  W ollm er, W andsbeker Chaussee
N r. 190, u. C urt Arnold, Pagenfelder S tr. 20, H am burg .
Pfah lrostg rundung . 10. X . 30.

KI. 84 c, Gr. 4. P  6. 30. A lb ert Pfliiger, P an o ram astr. 12, u. K onrad  
H aage, T u rm str. S, EB lingen a. N. V erpuffungskraftm asch ine 
m it achsial bew eglichem  Z ylinder, ab gestiitz tem  Kolben und 
einem  im  K olben angeo rd n e ten  A uspuffventil, insbes. fiir 
d en  B e trieb  von  R am m en. 3. I I .  30.

KI. 85 c, Gr. 6. A 53 916. Klar- und  E ntphenolungs-G ese llschaft 
m . b. H ., B ochum , H ugo-Schulz-S tr. 6. llau sk lllran lage .
17. IV . 2S.

B O C H E R B E SP R E C H U N G E N .

D a s  F a b r i k - O b e r l i c h t .  Von D r. Ing . F r. H e f e l e ,  R avensburg .
M it 70 T extabbildungen . B erlin  1931. V erlag von W ilhelm  E rn s t
& Sohn. P re is  geb. RM  6,— .

D en gefuhlstnaBigen O berlich ts-E n tw urf durch  e inen  solchen 
u n te r  V erw ertung der E rkenn tn isse  de r L ich tw issenschaft u n d  L ich t- 
w irtsch aft zu e rse tz en ,. w ird  h eu te  a is N otw endigkeit e rk an n t. D as 
Ziel is t  k lar, w eniger d ie M itte! und  W ege. V on letzeren  n u n  h an d elt 
d ie vorliegende A rbeit. N ach einigen A bschn itten  iiber d ie N a tu r  des 
T ageslichts und  die B edeu tung  des natiirlichen  L ich ts  fiir den Fabrik - 
betrieb , die L eistungsfah igkeit u n d G esu n d h e it de r A rbeite r u n d  fiir d ie 
U nfallverm inderung u n te rsu ch t der V erfasser d ie A usbreitung  des 
L ich ts du rch  W an d - u n d  O berlich tfenster u n d  e ro rte r t  d ie B erechnung 
von B eleuch tungsstarken , d ie GróBenbem essung u n d  die lich tw irt-  
schaftliche A nordnung der O berlichter. N ach B esprechung der B len- 
dun g  u n d  eines zu s ta rk en  L iclits w endet sich  der V erfasser den B au 
stoffen, der K o n stru k tio n  u n d  den verschiedenen A nordnungen  der 
O berlich ter zu und  v e rsu ch t dabei, d ie n ich t se ltenen  H aufungen  von 
A nspriichen a n  e in  G lasdach; L ich tzufuhr, W ann e lia ltu n g , W ind- und 
W asserd ich theit, B egehbarkeit, o ft sogar B efah rbarkeit, Feuerfestigkeit 
m it d en  F orderungen  des L ichtforschers in  E in k lan g  zu bringen. 
Zahlreiche, g u t  ausgew ahlte  B ilder im  T ex t erganzen d ie  D arstellungen. 
Die A rb e it b ed eu te t eine w ertvolle  B ereicherung unseres S ch rifttu m s 
vom  F ab rik b au  und  sei F abrik h erren , K o n stru k teu ren  und  A rch itek ten  
w arm  em pfohlen. H u m m e l .

H a n d b u c h  d e r  D e u t s c h e n  B a u b e h o r d e n  v e re in ig t m it dem  
H and b u ch  fiir d ie B auverw altungen  und  B a u am ter des Reiches, 
de r L ander, P rov inzen  u n d  G em einden. A usgabe 1931- E rschienen 
im  V erlag H . A pitz G. m. b . H „  B erlin  SW  6 i, Belle-AUiance-Str. 92. 
P re is  RM  15,— .

Die neue A usgabe des „H an d b u ch es d e r D eu tschen  B au 
behorden" e n th a lt  n ich t n u r alle w ichtigen Adressen, sondern  dariiber 
h inaus auch  noch d ic A nschrifteń  de r m aBgebenden B eam ten  und  die 
A uffuhrung g ep lan ter N eubau ten , zusam m engeste llt nach  den  eigenen 
A ngaben de r einzelnen A m ter. AuBer diesem  T eil e n th a lt  das H an d 
buch  noch d ie  vom  R eichsverdingungsausschuB  aufgeste llte  Ver- 
dingungsordnung  fiir B auleistungen, die bei L ieferungen und  A rbeiten  
fu r die B ehorden  dau ern d  zu r H an d  genom m en w erden muB. D as 
W erk  e n th a lt  also fiir F irm en , d ie W e rt au f eine V erb indung  m it den 
B aubehorden  legen, w ertvo lles M ateriał.

N e u e r s c h e i n u n g .
D ie  Z e n t r a l h e i z u n g  u n d  i h r e  B e d i e n u n g .  E in  Ta'schenbuch zur 

A nleitung  fiir H ausbesitzer, H au sv en v alte r und  H eizer sowie fiir 
H eizungstechniker. V on D r.-Ing . H . D i e t r i c h .  2. Auflage, 176 
Seiten  m it 66 A bbildungen. Industrie-V erlag  Carl H aenchen, 
H alle  a . S. P re is in  G anzleinen geb. R 3SI 3,25.

■Siehe B esprechung de r 1. Auflage in  H e ft 29 dieser Z eitschrift.

F iir  d ic  S c h r ifd c itu n g  v e r a n w o r t l i c h :  P ro f .  D r .-In g . E . P ro b s t,  K a r ls ru h e  i. B.— Y e r la g  v o n  J u liu s  S p r in g e r  in  B e r lin  W  
D ru c k  v o n  H . S . H e rm a n n  G . m . t .  H „  B erlin  S W  19, B e u ih s ira fie  8.


