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DREI INTERNATIONALE GROSSWASSERKRAFTE IM STROMGEBIET DES LA PLATA1.

Yon Professor Dr. Ludin, Berlin.

Die W irtschaft des rd. 4 Millionen km 2 umfassenden La- 
Plata-Beckens berulit bekanntlich heute noch ganz iiberwiegend 
auf extensiver Vieh- und Getreideproduktion. Neben der darauf 
aufgebauten bedeutenden Lebensm ittelindustrie spielt die in 
langsam er Entw icklung befindliche Fertigwarenindustrie noch 
eine untergeordnete Rolle.

Den diinnbesiedelten riesigen Binnenflachen steht eine un- 
gewóhnlich starkę Zusammenballung der Bevolkerung in den 
Seehafenstadten ara L a  P la ta  und unteren P a ra n i gegeniiber, 
von denen Buenos Aires m it iiber 2 Millionen und Montevideo 
m it 650 000 Einwohnern iiberragen, wahrend die Provinzstadte 
des Landesinnern nur in Argentinien und auch da nur vercinzelt 
Einwohnerzahlen von iiber 100 000 aufweisen.

U nter diesen Verhaltnissen ist es verstandlich, daB die 
E l e k t r i z i t a t s w i r t s c h a f t  strukturell noch sehr wenig ent- 
w ickelt ist. Jed e  Stadt, soweit sie iibcrhaupt Elektrizitats- 
versorgung hat, besitzt ihr eigenes (meist privates) E lektrizitats- 
werk. Regionale Netze sind erst vereinzelt und nur in Ansatzen 
vorhanden. W iirm ekraftnutzung auf der (zu knappen) B asis 
der argentinischen Olfelder und einer starken Oleinfuhr aus 
Venezuela, N ordam erika und Europa lierrsclit fast ausśchlief- 
lich2. W asserkraftanlagen sind erst vereinzelt und in geringen 
AusmaBen geschaffen; im groBen Gegensatz zu Brasilien, wo um 
die m achtig aufstrebende Industriestadt Sao Paolo herum sich 
eine starkę W asserkraftindustrie entwickelt hat.

Im m erhin ist der E lektrizitatsverbrauch der gróBeren 
Stadte des La-Plata-Beckens, vor allem der von Buenos Aires 
und Montevideo, so bedeutend und so stark  im W achsen(10— 12 %  
im Jah r), daB die Regierungen von Argentinien und Uruguay 
(unabhangig voneinander) im letzten Jahrzehnt sich veranlaBt 
sahen, eingehende Studien iiber die Móglichkeit der ErschlieBung 
von W asserkraft im groBen anstellen zu lassen.

F u r  A r g e n t in ie n  wurde, nach achtjahrigen Yorarbeiten der 
Staatsingenieure Mermoz und Gamberale, im Jah re  1928 ein 
unifangreicher Bericht durch den Strom- und Hafenbaudirektor, 
Ingenieur Canale, vorgelegt. In U r u g u a y  wurde nach lang- 
ialirigen, m ehrfacb unterbrochenen Yorarbeiten 1928 ein staat- 
licher W asserkraftstudienausschuB bestellt, in den Ende 1929 
der Verfasser ais Sachbearbeiter berufen wurde. Das Ergebnis 
seiner Studien iiber die W asserkrafte des Rio-Negro-Flusses und 
des Salto Grandę am Uruguaystrom  liegt in zwei eingehenden 
Gutachten3 vo r und wird in dem nachfolgehden- R eferat iiber 
die erwahnten argentinischen Studien mitbenutzt.

Diese alteren argentinischen Studien zielten speziell auf den 
Nachweis einer sebr leistungsfahigen GroBwasserkraft zur Ver- 
sorgung von Buenos Aires, das im vergangenen Jah re  in den 
zwei Gesellschaften gehorigen Hauptzentralen eine Jahres- 
erzeugung von 850 Millionen kWh bei etwa 300 000 kW  gesamter 
Jahresspitze hatte. Aus verschiedenen Griinden, vor allem 
zwecks. Verbreiterung der W irtschaftsbasis. durch Einbezug der 
Schiffahrtsinteressen, richteten die argentinischen Ingenieure 
ihre Untersuchung vor allem auf zwei z. Zt. unzugangliche 
A bschnitte der groBen schiffbaren Strome P a ra n i und Uruguay,

1 Auszug aus einem Vortrag vor dem Deutschen Wasser- 
wirtschafts- und Wasserkraftverband in Berlin am 19. 2. 19 31.

2 Ygl. den Aufsatz von Dr. KoBmann in Heft 16 des Jg . 19 31 
des Bauingenieurs.

3 ,,Aprovechamiento Hidroelectrico dcl Rio Negro" und ,,TJti- 
lización Hidroclćctrica del Salto Grandę del Uruguay", Montevideo 
1930-

Abb. 1. Beide Strom e weisen im Unterlauf sehr geringe Gefalle 
und ungiinstige Untergrund- und Uferverhaltnisse auf, so daB 
man ohnedies genótigt war, auf Entfem ungen von iiber 450 km 
beim U ruguaystrom , iiber 1000 km beim P a ra n i von Buenos 
Aires hinauszugehen, um fiir GroBwasserkraftgewinnung ge- 
eignete Ausbaustellen zu finden. Daneben wurde noch die 
W asserkraft der Iguaztifalle in die Untersuchung einbezogen.

1. D ie  G r o B w a s s e r k r a f t  b e i A p ip e  am  O b e r - P a r a n a .
Der Paran istrom  entspringt in Brasilien, nur etwa 80 km ■ 

vom Atlantischen Ozean (Rio de Janeiro) entfernt. E r  flieBt 
zunachst ais R io Grandę durch den brasilianisclien S taat Sao

Abb. 1. Obersichtskarte des La-Plata-Gebietes.

Paolo und erhalt erst nach dem ZusammenfluB m it dem 
Paranahyba den Namen A lto P a ra n i (Ober-Parana). Im  weiteren 
Verlauf, abwarts der Guayrafalle, bildet der nun schon machtige 
Strom  die Grenze von Brasilien gegen P araguay und abwarts 
der Iguazum iindung: von Argentinien gegen Paraguay. Dicht 
oberhalb Corrientcs ( =  Koblenz) nimmt er den ihm an W asser- 
fiihrung weit unterlegenen, aber wegen seines geringen Gefalles 
trotzdem  gut schiffbaren ParaguayfluB auf und vereinigt sich 
rd. 1200 km fluBabwarts mit dem R io U ruguay zum La-P lata- 
Strom.
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beobachteten HochwasserabfluB von 33000 m3/s 
wurden am Pegel Apipe 5,7 m abgelesen, 

MKK doch sind schon W asserstande von 7,5 m fest
gestellt worden. Die kennzeichnenden W asser- 
mengen sind:
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Abb. 4 . Langenschnitt des Ober-Parana abwilrts Posadas.

Abb. 5 .
"Obersichtsplan der Strora- 

schncllen von Apipe mit den 
untersuchten Staustellen.
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km 3, entsprechend einem MQ von 
25000 m3/s, einer M ittelwasserspende (Mq) von 
8,6 sl/km 2 und einer Abflufihóhe von 270 mm.

Y  DasAbfluBverhaltnis
ist hiernach n u ro ,r5  
(hohe V erdunstung!).

Im  oberen Parana 
liegen etwa 300 km 
oberhalb Corrientes 
die Stromschnellen 
von Apipć, ein un- 
iiberwindliches Hin- 
dernis der bis dahin 
lebhaftenStromschifl- ' 
fahrt. Auch oberhalb 
von Apipć verhin- 
dern zahlreiche auf 
iiber 100  km  FluB-

------- A-A'u.B: frii/ier up/ersuc/i/e Profi/e
C u.D:endgultijes Projett c/er S/ouan/age
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Abb. 2 . Vergleichende Wasserstandsganglinien 
von Parani, Uruguay und Iguazu.

Am  Aufbau des E in z u g s g e b ie t s  des P aran a oberhalb der Paraguay- 
Miindung sind in erster Linie Eruptivgesteine und alte Sandsteinform ationen 
beteiligt, wahrend unterhąlb die Pam pasform ation (LóB und A llim um ) 
iiberwiegt.

D er P arana h at eine gesam te Strom lange von 3382 km und ein Ein- 
zugsgebiet von rd. 2,9 Millionen km 2. Wahrend der Ober-Parana ais echter 
Bergstrom  starkes und vielfach gebrochenes Gefalle hat, nim m t er von 
Corrientes an schon den Charakter des Tieflandstrom es an m it geringem 
Gefalle, das stetig von 60 bis auf 13  mm je  km FluBlange abnimmt. Von 
Rosario abw arts ist das Gefalle sogar nur 12  bis 6 mm. Besondere Er- 
wahnung verdient die Schlucht des O ber-Parana in unm ittelbarer Nahe 
der Miindung des Iguazuflusses. H ier erreicht die Fluthóhe des von 5000 
bis 1000 m Breite  auf 800 bis 150  m eingeengten Strom es das ganz auBer- 
gewohnliche MaB von 43 m.

Die jahrliche Niederschlagshóhe wrechselt im Gebietsdurchschnitt 
zwischen 1500 und 2200 mm, der zeitliche M ittelwert ist 1800 mm. Da 
von dem gesamten Einzugsgebiet mehr ais 60%  tropisch sind, tr itt  das 
Hoch wasser im  Februar und M arz (Spatsommer) auf, Niedrigwasser d a
gegen in  der Zeit vom  Ju li bis September' (Winter). Hierin besteht ein aus- 
gesprochener Gegensatz zum Uruguaystrom  und teilweise auch zum Iguazii, 
w as fiir einen in viel spiiterer Zeit móglichen Vei“bundbetrieb der ver- 
schiedenen groBen Wrasserkrafte von Bedeutung werden kann (Abb 2).

Die A b f lu B s c h w a n k u n g e n  des O ber-Parana sind vergleichsweise 
gering. B ei A pipe (Einzugsgebiet =  1 000 000 km 2) verhalt sich N N Q  zu 
IIH Q  wie 34 0 0 :6 0 0 0 0  (m3/s) =  1 : 1 7 , 5 ,  steht also dem sehr giinstigen 
K ennw ert des Rheins bei Basel (300: 4500 =  1 : 15) sehr nahe! B ei einem
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Abb. 7 . Apipć, 
Langenschnitt.
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lange verteilte seichte Obergange und R iffe  eine leistungs- 
fahige und wirtschaftliche Schiffahrt.

Im  Interesse einer uneingeschrankten ErschlieBung des 
Hinterlandes hatte die argentinisclie Strom bauverwaltung schon 
vor langer Zeit ein Kanalisierungsprojekt ausgearbeitet, das 
mehrere niedrige Wehre mit Kammersehleusen und Wasser- 
kraftwerken vorsah. Das mit dem Fortschreiten der Technik 
immer mehr anwachsende Bestreben n ach  Konzentration und 
Zusam menfassung mehrerer Anlagen in einem Bauw erk lieB im 
L au f der Jah re  aber einen Entw urf reifen, der m it einem einzigen 
Wehr das W asser des Parana rd. 13 ,75  m ^TW  anstauen 
will, so daB der Schiffahrt uber samtliche Stromschnellen hinweg 
auf rd. 100 km sicheres Fahrw asser von 3,65 m M indesttiefe 
zur Verfiigung-'gestellt wiirde (Abb. 4).

D er P aran a ist bei Apipć - in mehrere machtige Arme ge- 
sp a lten ; daher zerfallt das geplante Wehr in entsprechende 
Einzelabschnitte, dic einschlieBlich des eingebauten K rafthauses 
eine Gesam tlange von 19 ,5 km  ergeben, wahrend die gesamte 
Staubreite einschlieBlich der mitbenutzten Inseln 26,5 km 
betragt. D er Stausee wird eine Flachę von rd. 1000 km 2 
bedecken (Abb. 5).

D as bewegliche Wehr ist auf einen HHW -DurchlaB von 
50 000 m3/s berechnet; die restlichen 10  000 m 3/s des K ata- 
strophenhochwassers sollen durch die Turbinen abgefiihrt 
werden.

Das Vorprojekt der argentinischen Regierung sieht einen 
Ausbau auf Q v ~  5400 m3/s vor, das ist die an 355 Tagen 
im Ja h r  uberschrittene Wassermenge (un
gefahr dem mittleren Niedrig-wasser ent
sprechend).

Die Ausnutzung der 1000 km2 be- 
deckenden Stauhaltung ais Tagesspeicher 
gestattet aber bei den in Buenos Aires ge- 
gebenen Belastungsverhaltnissen die Aus- 
baugróBe ohne Erhóhung der Unstandigkeit 
des Leistungsdargebots auf mehr ais das 
Doppelte zu bringen, so daB das K raftw erk 
auf insgesam t rd. 12  000 m3/s (und nach 
neueren Anschauungen sogar noch hoher!
1). Verf.) ausgebaut werden kann. Bei einer 
nutzbaren NW -Fallhdhe H,, =  13 ,5  111, die 
aber bei H H W  bis auf 6,5 111 zuriickgeht, 
entspricht dieser Wassermenge eine Tur- 
binenleistung von 1 300 000 kW  oder, verglichen m it den 
groBten bisher gebauten Niederdruckturbinen, im ganzen einem 
Einbau von 45 „S ch w o rstad f-T u rb in en . Auf einer '230-kY - 
Fernleitung von 1000 km Lange konnten demnach nach A b
zug sam tlicher elektrischer Verluste in Buenos Aires rd.
1 000 000 kW  abgegeben werden und im Laufe eines Jahres 
eine nutzbare Energie von rd. 4,4 Milliarden kWh.

Durch einen „ersten A usbau" sollen nach dem Yorprojekt 
zunachst nur 4 15  000 kW an der Turbinenwelle gewonnen 
werden, die bei N W  in Buenos Aires rd. 300 000 kW und bei 
H H W  noch etwa 200 000 kW  ergeben. Die Kostenschatzung 
hierfiir schlieBt unter Beriicksichtigung der Hochspannungs-

leitung und sonstiger fiir die Ubertragung erforderlichen Ein- 
richtungen m it 262 Millionen Pesos m/nJ ab.

2. D ie  G r o B w a s s e r k r a f t a n la g e  Ig u a z u .
Der Iguazu (Name aus der Eingeborenensprache =  GroBes 

Wasser) mtindet 160 km oberlialb der S tad t Posadas in den 
O ber-Parana; seine Quellen liegen in 900 m Meereshohe auf dem 
W esthang der Sierra Geral im brasilianischen Staate Santa 
Catarina, nicht weit von denjenigen des Parana selbst. Der 
IguazufluB ist insgesamt 1320  km  lang und hat ein Einzugs
gebiet voń 62 000 km 2. D er AbfłuBbeiwert ist infolge der iiber*
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Abb. 6. Apipć, 
t)bersichtsj)lan.

wiegend felsigen Beschaffenheit des Untergrundes sehr groB 
( =  0,5) und dementsprechend aticli der AbfluB trotz ausgedehnter 
tropischer Urwaldbedeckung sehr ungleichm aBig; z. B . ist 
N N Q :H H Q  =  1 : 58. Dabei ist N N Q  =  209 m3/s und
I-IHQ — 12  000 m3/s.

Die Niederschlagshóhe erreicht im Durchschnitt 2000 mm 
im Ja h r ; sie soli durch zahlenmaBig bisher noch nicht erfaBte 
starkę Taufalle in den tropischen Urwaldern erheblich erganzt 
werden. Dem erwahnten AbfłuBbeiwert 0,5 entspricht eine m itt
lere AbfluBhohe von 1000 m m /Jahr, eine m ittlere Wassermenge

4 i Peso m/n (Papierpeso) entspricht bei vollem Kursstand 
etwa i,So RM. (z. Zt. nur etwa 1,20 RM.).
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MQ =  1750  m3/s und die hohe m ittlere Spende Mq =  28,2 sl/km2. 
Andere Kennwerte der W asserfuhrung sin d :

• N N Q  =  209 m3/s ( 3,35 sl/km 2)
M NQ  =  235 „  ( 3,80 „  )
H H Q  =  12 0 0 0 ,, (194,00 ,, )

Die argentinische D enkschrift weist nach, daC zur Tjberbriickung 
der aufiersten W asserklemme von 209 m3/s ein Becken aus- 
reichen wiirde, das durch Erhóhung des W ehrs oberhalb der 
Falle  auf nur 15  m iiber N W  zu gewinnen ware und 300— 350 hm3 
N utzinhalt erhielte. Die wichtige Frage: ob auch ein J a l i r e s -

6) Halbiert unter der Annahme, daB Brasilien die Halfte der 
jeweiligeri Wasserfuhrung fiir ein eigenes Werk beansprucht.

ausgleichsbecken moglich ist, wurde von den argentinischen 
Ingenieuren nicht untersucht. D er Schweizer Ingenieur Schon- 
holzcr dagegen, der sich wiederholt fiir die N utzbarm achung 
des Iguazii eingesetzt hat6, vertra t diese M oglichkeit und schlug 
in Verbindung hierm it die Errichtung eines Speichergrundlast- 
werkes von Soo 000 kW  vor m it einer Jahresenergieablieferung 
im Konsum zentrum  von 4,5 MilUarden kW h. Die Kosten schatzte 
Schónholzer einschl. der Fernleitungen (Entfernung bis Buenos 
Aires — 1200 km und bis Sao Paolo =  900 km) auf rd. 95 M illi
onen Dollar ( =  rd. 220 Millionen Pesos m/n), was wohl zu niedrig 
gegriffen w ar. Denn fiir den unregulierten W erkausbau auf nur 
600 m 3/s, der in Buenos Aires eine N utzleistung (30 kV) von 
250 000 kW  (bei H H W  nur 170  000 kW) anzuliefern gestattet, 
sind die Kosten seitens der argentinischen Ingenieure bereits 
wie folgt veranschlagt:

W asserkraftanlage 49 Mio Pes. m/n
1200 km  22Q -kV-t)bertragungsanlagen 128  ,,

Summę 17 7  Mio Pes. m/n

0 Vgl. „GroGleistungsiibertragung in Sudamerika" von Ernst 
Schónholzer, Ziirich. Sonderabdruck aus der Schweizerischen Tech
nischen Zeitschrift, Jahrgang 1928, Nr. 46—48.

Abb. 9 . Uruguaystrom,

1000km

Die beriihmten Falle  des Iguazu liegen 23 km oberhalb der 
Miindung in den O ber-Parana. Aus einem flachen, 500 bis 1000 m 
breiten B ett stiirzt das klare, griine Wjgiser des (den Rhein 
oberhalb B asel um etwa 50%  an Wrasserfiille iibertreffenden) 
Bergflusses inmitten tropischer Urwalder iiber zwei machtige 
H auptstufen in zahllosen Einzelrinnen wie iiber ein geknicktes 
W ehr, auf iiber 2 km  Lange verteilt, um rd. 7S m (bei NW) ab. 
W ahrend in dem iiberbreiten B e tt  oberhalb der Falle  der W asser- 
stand nur um 4 m schwankt, tr itt in der engen Schlucht am 
FuB der Fa lle  eine Fluthohe von 3 1  (!) m auf. D er Grund hierfiir 
liegt neben der Enge der Schlucht in der oben erwahnten un- 
geheuren W asserspiegelschwankung des Ober-Paranń. unterhalb 
der Iguazii-M iindung und der darauf zuruckzufiihrenden Riick- 
stauwirkung (Abb. 6 u. 7).

Die Ausnutzung der Iguazii-Falle zur Kraftgew innung ist 
in dem argentinischen Vorprojekt so gedacht, daB einige Kilo- 
meter oberhalb des Absturzes ein niedriges festes W ehr angelegt 
und das W asser in einem 4 km langen, seitlich im FluBbett zwischen 
Mauern gefuhrten Seitenkanal einem WasserschloO und von da 
durch 18  je 250 m lange Druckrohre dem K rafthaus am linken 
Ufer der Schlucht zugeleitet wiirde. (Rein technisch gesehen 
durften bei einem allseitigen Studium  der O rtlichkeit wohl noch 
wesentlich vorteilhaftere Lósungen zu finden sein. D . Verf.) 
D ie Leistungskennwerte des Pro jekts sind in der folgenden 
Zusam menstellung enthalten:

Abb. 8. Partie aus den Iguazufallen.
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3. D ie  G r o B w a s s e r -  
k r a f t a n la g e  S a l t o  G ra n d ę  

im  U r u g u a y s t r o m .

Der Uruguaystrom  erscheint 
nur gegeniiber seinem rnach- 
tigen Bruder, dem Paranći, klein. 
Denn m it 1650 km  Lauflange, 
300000 km 2 Einzugsgebiet und 
Strombreiten, die vonConcordia- 
Salto bis Paysandu yon 1000 auf 
2000 m, m it dem E in tritt in die 
geologisclie Senke desMtindungs- 
trichters gar auf 1 1  km und mehr 
anwachsen, stellt er immer noch 
eine fiir europaische Begriffe 
sehr machtige W asserader dar 
(Abb. 1)..

Das Einzugsgebiet und auch 
das FluBbett bis hinab nach 
Paysandu ist iiberwiegend felsig ' 
(Eruptiva und alte Sandsteine), 
der Langenschnitt daher stark 
gebrochen und die U fer steil und 
10 — 20 m iiber NW  hoch. Die 
auch oberhalb Paysandu ziemlich 
lebhafte FluBschiffalirt findet 
bei Concordia-Salto ein uniiber- 
windliches Hindernis im Salto 
Chico und Salto Grandę (Kleiner 
und GroBer Fali) mit 3,5 und 7 m 
Fallhohe (bei NW). An diese 
schlieBt sich strom aufwarts eine 
lange Reihe von Stromschnellen, 
welche die Schiffbarkeit dieser 
oberen Stromstrecke stark  be- 
schranken (Abb. 9).

M it dem Plan des Ausbaues der 
W asserkrafte des Salto Grandę 
verband sich daher von vorn- 
herein die Absicht, durch einen 
kraftigen Einstau auch die 
Strecke oberhalb der Falle bis 
hinauf nach Santa R osa an der 
Grenze U ruguays gegen B ra 
silien ohne groBe weitere Bett- 
regulierungsarbeiten der GroB- 
iluBschiffahrt mit 3 m Mindest- 
fahrwassertiefc zu erschlieJJen.

Ais dritte Nutzungsmoglichkeit 
faBte man in neuerer Zeit noch 
die Bewasserung der fruchtbaren 
Landereien beiderseits abwarts 
des Salto Grandę ins Auge.

Die W a s s e r f i ih r u n g  d es  
U r u g u a y s t r o m e s  ist wesent
lich unruhiger ais die des Parana 
und bei H ervidero unweit des 
Salto Grandę gekennzeichnet 
durch folgende Zahlen:

N N Q : H H Q  
==, 248 : 30 000 =  1 :  1 2 1 ,

mittlere Wassermenge 
MQ ist rd. 5400 m3/'s..

Die sehr bedeu tende F 1 u t h o h e 
(bei Salto 16  m) macht einen 
rationcllen Ausbau der W asser
kraft nur m ittels hoher Einzel- 
staue moglich (Abb. 1 1 ) .

■3

Wassermenge 
in m3/s

Nutzfallhóhe 
in 111

Bem erkung

N N Q ,=  248 22,5 Sommer
NNQ w=  400 22,5 ■ W'inter
MQ =  5 4 °o I 5 Ó
MH Q == 15  000 13 ,0
H H Q  =  30000 9 ,6

F iir den Ausbau des Salto Grandę wurde in den letzten 
20 Jah ren  schon eine Reihe von Entwiirfen aufgestellt, nam lich:

Im  Jah re  19 12 : P ro jekt und Konzessionsgesuch des franzosischcn 
Ingenieurs Mollard. 

i» 11 1 9 19 : P ro jekt der W asserbauverwaltung auf Antrag
der Regierung.

19 25 : P rivates Yorprojekt des argentinischen Inge
nieurs Antonio Cardiel San M artini (Ingenieria
I I  1925).

„  ,, 19 28 : Zusammenfassung und W eiterfiihrung der bis
herigen Studien durch Mermoz und Gamberale.

Mollard hat ein Hauptwehr von 17 ,5  m Stauhóhe iiber 
N W  dicht am FuBe des Salto Grandę vorgesehen und ein zweites, 
niedrigeres weiter unterhalb bei H ervidero zur Schiffbarmachung 
des Salto Chico und der kleineren Stromschnellen unterhalb 
des Salto Grandę. An zwei beiderseits oberhalb des groBen 
Wehres abzweigenden 2 und 2,5 km langen Seitenkanalen waren 
die eigentlichen Kraftw erke geplant (Abb. 12).

Die Denkschrift von Mermoz und Gamberale sah einen 
halftigen argentinischen Ausbau auf 200 000 kW  (30 kV) in 
Buenos Aires, nach Annahme entsprechend einer Leistung von 
230 000 kW  an der Turbinenwelle, vor. Die symm etrisch an 
beiden Ufern nach dem Y orbild  von Augst-W yhlen angeordneten 
K rafthauser hatten jedes eine Lange von 500 m (!) erhalten.

A uf Grund der eingangs erwahnten In itiative der Regierung 
von U ruguay unterzog der Verfasser im Jah re  1930 die vor- 
liegenden Projekte einer eingehenden Priifung und erstattete 
nach Vornahme órtlicher Studien ein Gutachten, das neben kriti- 
schen Bem erkungcn auch neue Projektierungsrichtlinien gab. 
D a die Durcharbeitung eines neuen Projektes nach diesen R ich t
linien wegen Zeitmangels nicht moglich war, wurden die Grund- 
linien des Projektes Mermoz/Gamberale bei der Ncuaufstellung 
des Leistungs- und Kosteniibersehlags zugrundegelegt, dieses 
Pro jekt selbst aber schon hierbei in Einzelheiten, namentlich 
hinsichtlich der B au art und Zahl der Turbinen sowie Anordnung 
der Kraftw erke, durchgreifend uingestaltet (Abb. 13). A is Grund- 
lage der eigens aufgestellten Leistungsplane dienten die guten 
hydrographischen Angaben der Denkschrift von Mermoz und 
Gamberale, denen u. a. folgende Kennzahlen entnommen sind:

Abb. 11 .
Gangliniedes 

Kata- 
strophen- 

Hoch wassers 
vom Friih- 
jahr 1929.

0 ktober Ńoyember
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bau auf 232 Millionen Pesos m/n veranschlagt. B ei einer 
angemessenen Yerteilung der „gem einsam en" Anlagekosten 
au f Sch iffalirt und Bewasserung ergibt sich im Strompreis 
eine Yerbilligung von rd. 15 % , so daB in diesem F a li die 
Strom kosten des ,.gem ischten“  Betriebes weit unter denen 
der Erzeugung aus Dam pfkraftanlagen liegen.

7 1 Papierpeso ist gloich 0,43 urug. Goldpesos gesetzt.

Die unm ittelbar am K raftw erk  an GroBabnehmer abzuge- 
bende Energie wird besonders billig sein, namlich nur 0,47 cts. 
m/n/kWh kosten bei einer Abnahm e von 1,8  Milliarden kWh 
(erster Ausbau) und 0,38 cts. m/n/kWh bei einer Abnahme 
von 2,8 Milliarden kW h. . B ei Yerteilung der „gem einsam en" 
Anlagekosten auf die einzelnen Interessenten (Schiffahrt 
und Landwirtseliaft) tr itt hierauf sogar eine Preissenkung 
um 3 5 %  cin.

Argentinien und U ruguay sind zu 
gleichen Teilen an dem Ausbau beteiligt 
anzunehmen, der zunachst fiir die 
halbe vom  Yerfasser geplante Yollwasser- 
menge, namlich fiir Q =  2250 m3/s 
m it 250 000 kW  an der Turbinenwelle 
angelegt, gedacht ist. Durch weiteren 
Ausbau der K raftw erke soli die Nutz- 
wassermenge auf Q =  4500 m3/s ge
bracht und die Leistung dadurch an
nahernd verdoppelt werden. In  Buenos 
Aires und Montevideo werden dabei 
nutzbar (in 30 kV) rd. 200 000 bzw. 
400 000 kW  (beide Lander zusammen- 
gerechnet) ablieferbar.

Der bei N W  und H W  auf treten de 
Energieausfall muB (wie beim Iguazu 
auch) durch verstarkten Einsatz der 
Dam pfzentralen ausgeglichen werden. 
B ei NW  wird ein wesentlicher Teil des 
Ausfalls durch Tagesspeicherung in der 
etw a 300 km 2 bedeckcnden Stauhaltung 
aufgebracht werden konnen. Die in dem 
Konsum zentrum  (in 30 kV) nutzbar ab- 
lieferbare Jahresenergie berechnet sich 
unter Beriicksichtigung derBelastungsver- 
hiiltnisse auf 1,2  bzw. 1,8  M illiarden kW h,

Die Anlagekosten (einschl. t)ber- 
tragung) hat der Yerfasser fiir den 
ersten Ausbau auf 14 1  Millionen 
Pesos m/n7 und fiir den zweiten Aus-

7:  j o 000 
o soo tooom. Abb. 13. Projekt- Abb. 14 . Ausschnitt aus dem Salto Grandę bei MSW

skizze I.udin 1929. (Aufn. d. Yerf.)

N T I N I Ł
Projekt Mollard (ausgezogen) und Projekt Mermoz-Gamberale (gestrichelt).

o sm m  mm,
U . . J - I .  i.j-.lJ
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Yon Dipl.-Ing. S. Steuermann, Berlin-Zehlendorf- Ileś/.

Erdbewegung Fels Beton
m3 m3 m3

Staum auer 47 000 129  000 734 000
K rafthaus 1 14  000 14 70 0 0  170 0 0 0
Schleusc 4 5 10 0 0  138 0 0 0  1 1 2  000

6 12  000 4 14  000 x 0 16  000

Bei der Ausarbeitung des Dnjeprostroj-Projektes ging die 
Regierung in klarer Erkenntnis der Schwierigkeiten des \crant- 
wortungsvollen Baues m it aller gebotenen Yorsieht zu Werke. 
E s  wurden die besten russischen Fachleute zugezogen, die in 
jahrelanger A rbeit unter der Leitung von Prof. Alexandrow ver- 
schiedene Varianten aufgestellt, gepriift und verglichen haben, 
auBerdem, in Berucksichtigung der Neuheit solch einer gewal-

D njeprostroj —  „D er 
Bau ani D n jep r" •—, die 
gróBte zur Zeit im B au  
befindliche W asserltraft- 
anlage Europas, liegt ober- 
halb der Stadt Saporoschje 
am unteren Ende der 
neunzig Kilom eter langen 

Stromschnellenstrecke, 
durch die der schiff- 

bare D njepr unterbrochen 
wurde.

D er eigentliche Dnjepr- 
ostroj besteht aus einer 
rund 750 m langen S tau
mauer, die den Dnjepr um 
rund 37 m hochstaut, wo- 
durch samtliche Strom- 
schnellen iiberdeckt wer
den, m it 46 Schiitzen von 
je  13  m Lichtweite, die 
das hóchste Hochwasser 
von 2 1 000 m3/s ableiten 
konnen —  das mittlere 
Jahresw asser betragt 700 
m3/s, das Niederwasser im 
W inter 250 m3/s — , einem 
K rafthaus am rechten 
westlichen U fer mit neun 
Turbinen von je  90000 P S  
Leistung und einer Schleuse 
am linken Ufer, die drei 
Kam m ern von je 120  m 
Lange und 17  m Breite 
enthalt und die Verbindung 
zwischen dem oberen und 
unteren D njepr fiir die 
Sch iffahrt herstellt (Abb. 1 
und 2). Abb. 1. Lageplan der llauptanlage.

Die Eisenbahnbrucke, die 1,75  Kilom eter oberhalb der 
Staum auer sich befindet und in das Staugebiet zu liegen kommt, 
mu 13 abgebrochen und durch eine neue ersetzt werden. Die neue 
Briicke wurde zur Yerbesserung der Eisenbahntrasse unterhalb 
der Staum auer verlegt und ist zweistockig —  fiir Strafle und 
Eisenbahn —  ausgebildet.

Die Gesamtmengen der Erd- und Felsbewegung sowie des 
einzubauenden Betons sind, nach den Hauptbauwerken unter- 
teilt, in der nachfolgenden Tabelle zusam m engestellt:

0 w so 120 no mm.
1 . 1 1 i . 1 1 1 .....Ji

Abb. 2 . Querschnitt durch das Krafthaus.
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tigen hydrotechnischen Anlage fur die russischen Ingenieure und 
der Moglichkeit, Ersparnisse am B au  und gróBere W irtschaft
lichkeit der Anlage durch Ausnutzung der letzten Errungen- 
schaften der Technik zu erzielen, wurde beschlossen, auslan
dische Fachleute zur Begutachtung des Projektes heranzuziehen. 
Im  Jah re  1926  wurde zu diesem Zwecke der Leiter der F irm a 
Hugh Cooper & Co., die die Bauleitung an der kurz vorher fertig- 
gestellten Staum auer Muscle Shoals hatte, nach Dnjeprostroj 
eingeladen. Diese W ahl w ar um so mehr naheliegend, ais die 
Mu scle- Shoals-An lage sowohl den Hauptabm essungen ais auch 
den hydraulischen Verhaltnissen nach dem Dnjeprostroj ahnlich 
ist.

Anfang September 1926 hat Oberst Cooper sein Gutachten 
iiber den Entw urf von Prof. Alexandrow Varianten V  und V I 
abgegeben, in dem er die Zweckm aBigkeit und technische Richtig- 
keit des Projektes anerkannte, aber auf die Unzulanglichkeit der 
im E n tw u rf von Prof. A lexandrow  yorgesehenen Baum ethoden, 
dic ganź auf H andbetrieb aufgebaut wurden, hinwies und an- 
deutete, wie der Bau in Anlehnung an die Muscle- Shoals-Methoden 
ausgefiihrt werden konnte.

B is zum Ende des Jah res 1926 wurde der endgultige B au- 
entw urf (Yariante IX )  vom  B au am t unter Beriicksichtigung der 
Anregungen von Cooper aufgestellt. An die Spitzc der Bauleitung 
wurden Praktiker gesetzt, und zwar:

A . W inter, ehemaliger Chef-Ingenieur beim Bau der Torf- 
K raftzentrale Scliatura (bei Moskau) ais Chefingenieur und 
Professor B . Wedenejew, ehemaliger stellvertretender Bauleiter 

• des K raftw erkes Wolchow (bei Leningrad) ais O ber-Bauleiter.
AuBerdem wurden m it Oberst Cooper und Siem ens-Bau

union Anfang 1927 Vertrage iiber Bauberatung abgeschlossen, 
nach welchen jede F irm a in kurzester F r ist (bis zum M onat Mai) 
einen E n tw urf der Baustelleneinrichtung auszuarbeiten und 
nachher bei der Bauausfiihrung beratend mitzuwirken hatte. 
Die beiden Firm en arbeiteten vollstandig unabhangig vonein- 
ander, auch seitens der Bauleitung wurden keine Yorschriften 
bis auf eine —  alles vorzusehen, dam it der B au  in einer móg
lichst kurzeń F r is t fertiggestellt werden kann —  gemacht.

Durch dic M itarbeit dieser Beratung ist die Baustellenein
richtung Dnjeprostroj fiir die Fachw elt von besonderem In ter
esse: Nirgends ist der Vergleich zwischen den amerikanischen und 
deutschen Baugeraten und Baum ethoden so gut moglich wie hier, 
wo zwei der angesehensten Fachfirm en im starksten W ettbewerb 
m iteinander ihr Bestes hergaben und zwei Entw iirfe der Bau- 
stelleneinrichtung vorlegten, von denen der Oberst Iiugh  Cooper 
sagte, daB „noch nie in der B aup raxis zur Lósung ein und der- 
selben Aufgabe zwei so diam etral entgegengesetzte Vorschlage 
ausgearbeitet w urden".

Die groBziigige und offene Berichterstattung der Dnjepr- 
ostroj-Bauleitung, die ais sta-atliches B auam t keine Konkurrenz 
befiirchtet und im Gegenteil verpflichtet und tatsachlich bestrebt 
ist, ihre Erfahrungen allen zugute kommen zu lassen, ermóglicht 
eine eingehende Beschreibung des Bauvorganges. In zwei yon 
Dnjeprostroj herausgegebenen Zeitschriften wird alles Wissens- 
werte iiber die Vorgange auf der Baustelle mitgeteilt, und zwar 
wird dort nicht nur iiber die Erfolge, sondern auch, was besonders 
lehrreich ist, iiber die MiBerfolge, iiber die Fehler und unvorher- 
gesehenen Schwierigkeiten, die wahrend des Baues vorgekommen 
sind, berichtet.

* * *
Die W ichtigkeit der Staum auer fiir die gesamte Baustellen

einrichtung ist im E n tw u rf der deutschen Beratung besonders 
k lar zu ersehen.

Die F i r m a  S ie m e n s - B a u u n io n  ging davon aus, daB die 
Staum auer im  Schutze von Betonfangeda,mmen gebaut werden 
sollte. Die Staum auer erhalt provisorische Grundablasse zur A b
leitung des Dnjeprs wahrend der Bauzeit und die Fangedam m e 
werden in aufgeloster Form  errichtet, d. h. sie bestehen zum Teil 
aus einzelnen Betonpfeilern und einer Betonschwelle; die O ff
nungen zwischen den Pfeilern werden durch Dam m balken ab
geschlossen. Bei dieser Konstruktion der Fangedam m e ware es 
móglich, samtliche Fangedam m e fertigzustellen und ais Griindung

von zwei hochwasserfreiliegenden Baubriicken zu benutzen. Die 
Siemens-Bauunion sah des weiteren vor, die Fangedam m e und 
som it auch die Hilfsbriicke in der nachsten Nahe der Staum auer 
—  im Abstande von 3 m —  zu bauen. Durch diese Brucken 
wurde schon im zweiten B aujahre eine dauernde Verbindung 
der beiden D njeprufer erziclt, wodurch die gróBte Sicherheit des 
Baubetriebes zu erreichen war.

Dic a m e r ik a n is c h e  B e r a t u n g  sah im Gegensatz zu den 
etwas komplizierten Fangedam m en der Siem ens-Bauunion die 
von ihr bei Muscle Shoals ausprobierte und in A m erika sehr ver- 
breitete Konstruktion der Fangedam m e aus einfachen Stein- 
ldsten vor.

Die B a u le i t u n g  woli te zunachst den groBten Teil der 
Fangedam m e in Beton ausfuhren, und erst wahrend des Baues 
hat sie sich infolge der Yerspatung bei der Lieferung der erforder
lichen Baugerate entschlossen, sam tliche Fangedam m e ais 
Kistenfangedam m e zu bauen. Aber auch dic Betonfangedam m e 
sollten nach dem BeschluB der Bauleitung nicht in der Nahe der 
Staum auer, sondern der oberwasserseitige 25 und der unter- 
wasserseitige 40 m von der Staum auer weg liegen. Diese E n t
fernungen wurden gewahlt einerseits wegen der nachtraglich fest- 
gestellten ungiinstigen geologischen Beschaffenheit der Dnjepr-

.Jlff

Obermjsiersei/igs
Briicńe

Unterwosserseitige 
Briicke

, S\ InT"7.
Querschmff

Abb. 3 . Bau (lcr Staumauer mittels Briicken-Kabelkranen auf 
hohen Hilfsbriicken — Vorschlag der Siemens-Bauunion.

Sohle und anderseits, um ein Sturzbett nachtraglich errichten 
zu kónnen.

Durch Lage der Fangedam m e wurden im Yorschlage der 
Siemens-Bauunion unm ittelbar der B auvorgang bei der Errich 
tung der Staum auer, die Methode des Betoneinbringens und die 
Kranausriistung beeinfluBt.

Diese Yorschlage der Siemens-Bauunion waren folgende':
1 . D e r  B a u  v o r g a n g  a n  d e r  S t a u m a u e r  u n d  am  K r a f t 

h a u s .
Beim  B au  der Staum auer wurde vorgesehen, in móglichst 

kurzer Zeit iiber die beiden Fangedam m e zwei H ilfsbriicken her- 
zustellen und dann den Mauerbau von beiden Ufern aus auf 
m óglichst vielen Stellen gleichzeitig durchzufuhren.

Die Baustelleneinrichtung des Krafthauses sollte so ge- 
schehen, daB auch dort gleichzeitig auf verschiedenen Stellen 
gearbeitet werden konnte.

2. B eto n e in b rin gen .
E s  wird mit GuBbeton gearbeitet, wobei der Beton unm ittel

bar von den Brucken durch GuBrinnen eingebracht und nur im 
oberen Teile m ittels Portalkrans verlegt wird.

3. K r a n a u s r i i s t u n g .
Die Kranausriistung an der Staum auer besteht aus 5 Stiick 

10-t-Briicken-Kabelkranen von 68 m Spannweite.
Die Krafthausbaustelle wird m it einem ahnlichen Portal- 

kran versehen m it einer Spannweite von 104 m, einer Auskragung 
von 36 m und einer H ubkraft von 5 t. F iir  die anderen Arbeiten
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sollten Lokom otivkrane und andere K ranarten von verschie- 
dener H ubkraft verwendet werden. A is die Bauleitung beschlossen 
hatte, die Fangedamm e in einer groBen Entfernung voneinander zu 
legen, h at die Bauunión vorgeschlagen, innerhalb der Baugrube 
zwei Baubriickcn herzustellen, auf denen Brucken-Kabelkrane 
von 8 i m Spannweite fahren wurden (Abb. 3).

Diese hohen (bis V  35,0) kostspieligen Briicken, die Schwer- 
falligkeit der neuartigen, in diesen Abmessungen noch nicht 
ausgeprobten Krankonstruktion werden durch die VorteiIe, ins
besondere durch Vermeiden des Arbeitens vor Kopf, mehr ais 
aufgewogen, aber diese Methode war unter Annahme von 
G r u n d a b la s s e n ,  jedoch nicht von S c h l it z e n  ausgearbeitet, 
d a  bei den letzten die oberwasserseitige Kranstiitze beim 
SchlieBen der Schlitze ins W asser zu liegen kommt. Das 
SchlieBen der Schlitze (Einfiihren der Schutzen) mittels der 
Briicken-Kabelkrane ware auch sehr schwierig.

Nachdem  die Bauleitung die Sclilitzmethode zur Ausfuhrung 
gewahlt hat, konnten die Brucken-Kabelkrane nicht angewendet 
werden, und somit schied dieser Teil der . Vorschlage des 
deutschen Beraters aus.

Die entsprechenden Vorschlage der F irm a Cooper waren wie 
fo lg t:

1 .  D e r  B a u v o r g a n g  an  d e r  S t a u m a u e r  u n d  am  
K r a f t h a u s  erfolgt mittels der Lokom otivkrane von den uber 
den Stiitzen des W ehres verlegten Briicken, und zwar vor Kopf 
vom rechten U fer aus.

_ W ahrend des Baues wird das W asser zwischen den 
Stiitzen durchgelassen und nachher •—• zum endgiiltigen 
AbschlieBen —  werden die Offnungen nacheinander all- 
mahlich liochbetoniert unter gleichzeitigem Staueu des Flusses.

D as K rafth aus wird auch mittels Lokom otivkranen teilweise 
vor K o p f von provisorischen Briicken 
aus hergestellt. Die Hilfsbriicken liegen 
innerhalb des Krafthauses.

2. B e t o n e in b r in g e n .
Der B au  sollte aus plastischem

Beton ausgefiihrt werden. Der Beton 
wird unm ittelbar zur Verwendungsstelle 
m ittels K rans in 1,5  m3 groBen, sich 
nach unten offnenden GefaBen gebracht; 
er soli so plastisch sein, daB die Arbeiter 
in den frischen Beton 8 bis 20 cm ein- 
sinken.

3. K r a n a u s r i i s t u n g .
Die H auptgerate, die die Beton-

arbeiten an der Mauer und an der 
K raftstation  bewaltigen sollen, waren 
Lokom otivkrane von 40 t  H ubkraft, die 
ein Universalgerat darstellen, das auch 
fiir den Felsbetrieb, fiir die Montage 
und auch nach der Beendigung des 
B aues auf anderen Baustellen gleich 
gut verwendbar ist. Zur Unterstiitzung 
der Lokom otivkrane wurden fiir be
sondere Arbeiten steife Derricks —  
ortsfeste und fahrbare —  vorgcsehen.

Die Vorschlage der beiden Berater fiir die allgemeine Bau- 
stelleneinrichtung waren nicht weniger verschieden voncin- 
ander.

Die Siemens-Bauunion hat folgende Anordnung fiir den 
Transport auf der Baustelle, die Felsarbeiten und die Gewinnung 
von Zuschlagmaterialien getroffen:

i .  T r a n s p o r t .
E s  wurden nur 9 km  Normalspur vorgesehcn, auf denen nur 

die W agen der Staatsbahn zu verkehren hatten.

Der ganze innereTransport der Baustelle sollte durch 900-mm- 
Gleis bedient werden bei einer Gesamtlange des Gleises von 
65 km m it m axim aler Steigung von 25 °/00 und dem Mindesthalb- 
messer von 40 m, wodurch die Móglichkeit gegeben war,

sich besser an das schwierige Geliinde anzupassen. Ais 
Rollm aterial wurden verscliiedene fiir die einzelnen Arbeitsarten 
geeignetem Selbstentlader und Plattform wagen angenommen 
mit 13  elektrischen Lokom otiven und 25 zweiachsigen D am pf - 
lokom otiven von je  200 P S .

AuBerdem waren Plattform wagen zum Aufstellen von 
Betonkiibeln vorgesehen, die durch einen S e i lz u g  zur Mauerbau- 
stelle gebracht werden; in der Steinbrecheranlage ein B rem sberg; 
zum Zem enttransport vom  H afen zum Lager Seilbahnen und 
endlich fiir kleinere HUfsarbeiten 2 km Schmalspurbahn 
(600 mm).

2. F e ls a r b e i t e n .
Die Felsgewinnutig, insbesondere in den Steinbruchen, sollte 

mit H ilfe von Bohrgeraten bei einem Bohrlochdurchmesser von 
150  bis 300 mm geschehen, so daB die Druckluft-Bohrham m er 
nur fiir Nacharbeiten und bei niedrigen Felswanden Anwen
dung finden sollten.

A is Sprengm ittel sollte flussige Lu ft, die an O rt und Stelle 
hergestellt wird, dienen.

Die B agger erhalten Raupengang, und zwar sind 1 1  Loffel- 
bagger mit Loffelinhalt von 2,25 m3 vorgesehen. AuBerdem sind 
zur Bedienung der Lagerplatze fiir Schotter und Sp litt und andere 
H ilfsarbeiten weitere fiinf Lóffelbagger von je  1 m3 Loffelinhalt 
angeordnet.

3. S t e in b r e c h a n la g e n .
Um die Schwierigkeiten bei der Anfuhr des Natursandes zu 

umgehen, sollte in der Steinbrechanlage nicht nur Schotter und 
Splitt, sondern auch Quetschsand hergestellt werden, wobei die 
Zuschlagstoffe nach der KorngróBe in drei Sorten abgesiebt 
werden.

Um ein gleichmaBiges Arbeiten in den Steinbruchen und den

Brechanlagen im Laufe des ganzen Jah res zu ermóglichen, sind 
groBe Lager der fertig  gebrochenen und sortierten Zuschlagstoffe 
angeordnet, wodurch der Betrieb der Steinbrechanlage unab
hangig von den maximalen Leistungen der Betonm ischanlage 
verlau ft und die Dimensionierung der Steinbrechanlage nach 
dem mittleren Jahresverbrauch ermóglicht wird.

Die Siemens-Bauunion lieB ein Modeli der Baustelle nach 
ihrem Baustelleneinrichtungsentwurf, und zwar fiir den Zustand 
nach dem Bauprogram m  am Ende des Jah res 1929, herstellen. 
Abb. 4 gibt eine Aufnahm e dieses Modells wieder.

Der AnschluB an die Staatsbahn ist nur am  rechten Ufer 
vorgesehen, wo auch die Lager- und die Abstellgleise sowie 
eine tjbcrladestation zum Umladen der ankommenden G ii ter 
auf die Schm alspur angelegt sind.

Abb. 4 . Modeli der Baustelleneinrichtung nach Siemens-Bauunion. Gesamtansicht.
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Der Transport der Giiter zum linken Ufer geht iiber dic H ilfs- 
briicken, ,die, wie erwahnt, iiber den Fangedam m en angeordnet 
werden.

F iir  die ganze Baustelleneinrichtung (Abb. 4 a) sind die ge- 
schlossenen R inge charakteristisch. So sehen w ir auf dem rechten 
U fer zwei solche Ringe. A u f dem ersten werden die Zuschlagstoffe 
von der Steinbrecheranlage zu der Siloanlage befórdert, auf dcm 
zweiten verkehren dic MeBwagcn, die die Zuschlagstoffe in der 
erforderlichen Menge von der Siloanlage- zu den Betonmisch- 
maschinen antransportieren. Der dritte R ing um faBt die Misch- 
anlagcn der beiden U fer und geht iiber die beiden Hilfsbriicken 
der Staum auer. Die auf diesem R ing m ittels Seilzugs laufenden 
W agen w^erden von beiden Mischanlagen beschickt. D as Aus- 
ladcn des Betons geschieht einmal von der Brucke im  Ober- 
wasser, das andere M ai (beim Riicklaufen des Wagens) von der 
Brucke im Unterwasser.

Die Abb. 5 zeigt den Querschnitt durch das K rafthaus. 
D er Brucken-Kabelkran bedient nicht nur das K rafthaus 
selbst, sondern durch seinen Ausleger auch den Unterwasserkanal 
und besorgt samtliche Fels-, Beton- und Montagearbeiten am 
K rafthaus.
D ie  G r u n d la g e n  d e s  B a u s t e l le n e i i i r i c h t u n g s e n t w u r f e s  

d e r  F i r m a  C o o p e r  & Co.
i .  T r a n s p o r t .

Unter Beriicksichtigung des Um fanges der Arbeiten, die 
die Versęhiebung von groBen Massen erfordert, soli fiir den 
Transport eine Norm alspurbahn vorgesehen werden unter A n
wendung von schwerem rollenden M ateriał, bestehend aus 
Zweiachsenlokomotiven und schweren vierachsigen Selbst- 
kippern (Dump cars) zur Bedienung der Felsarbeiten sowie von 
gewohnlichen Eisenbahn-Plattform wagen.

2. F e l s a r b e i t e n .  
Die Felsarbeiten

sollten mittelsDruck- 
lu ft - Bohrm aschinen 
sowie durchTiefbohr- 

gerate ausgefuhrt 
werden. F iir  den Bau- 
grubenaushub w ur
den Raupenłoffel- 
bagger von i,3m 3 und 
fiir die Arbeiten im 

Felsbruch Lóffel- 
bagger von 3 m3 In 
h alt angenommen.

3. S t e in b r e c h -  
a n la g e n .

In den Steinbrech- 
anlagen wird nur 
Schotter hergestellt, 
die feinen Teile wer
den a b g e s ie b t  u n d  
f in d e n  k e in e  V e r-  
w e n d u n g  b e i d e r  
B ę to n h  e r  s te l lu n g . 
A is Sand wird aus
schlieBlich aus einer 
Kiesgrube gewonne- 
ner Ń atursand ver- 
wendet.

Die Leistungs- 
fahigkeit der Brech- 
anlage wird m it 50%  
Reserve gegenuber 
dem m axim alen Ver- 
brauch der Beton- 
m isclianlage ange
nommen; es werden 
keine Scliotterlager 
vorgesehen.

Dic A bb . 6 stellt den 
Gesam tplan der B au
stelle nachCooper m it 
Angabe derSchienen- 
wege und der H ilfs- 
anlagen dar.

Dieser P lan bil- 
dete die Grundlage 
fiir die durchgefiihrte 
Gleisentwicklung am 
rechten Ufer. Die 

charakteristische 
Schlinge des H aupt- 
gleises m it den inr.er- 
halb derselben ver-

1 . Z e rae n tsch u p p c n  m it  S iło .
2 . R eserv czem en t.
3 . Z e m en th ftn g eb ah n  m it  A u s la d cp la tz .
4 . S te in b ru c h e .
5 . B rech - u n d  M ahlan lage .
6 . S a n d -  u n d  S c h o tte r la g e r.
7. M efisilo.
8 . M iscban lage .
9 . S ch rS g au fzu g  fu r  E in tag cste in e .

10. H i l fsb a u b n ic k e n  d e r  S ta u m a u e r.
11. S p ili fó rd e ru n g  a n  d e r  S ta u m a u e r.
12. S c h iffsau s lad eram p e .
13. U m lad u n g  zw ischen  V c ll- u n d  S chm al- 

s p u rb a h n .
14. R an g ie rb a h n h o f.
15. W e rk s ta t te n  b a h n h o f.
16. E m p fan g sg eb au d e .
17 . Werkstatt.

iS.
19.
20.
21.
22. 
23-
24.
25.
26.
27.
28.

M agazin . 35-
S ch rein e re i u n d  T isch le re i. 3^.
L o k o m o tiv sc h u p p en . 37*
B e k ch iu n g san lag e . 3°-
W asse rsch w en k k ran e . 39*
S iłgew erk . 40*
H o lz fó rd e rk e tte . 4 1-
H o lz tro c k e n ra u m . 42.
L a g e rp la tz  f iir  R u n d h o lz . 43-
L a g e rp la tz  f u r  S c h n itth o lz . 44*
Z im m e rp la tz . 45*
K o m p resso re n sta tio n  m it  A n lag en  fu r  46.
f liissige  L u f t.  47-
B a u k ra ftw e rk . 48 .
B a h n u m fo rm er. 49*
K esse lh au s . 50.
K iichc  u n d  E C rau m e. 51*
K o in m a n d a n tu r,  5 -  •

K ra n k e n h a u s .
Wascherel, B a d , D cs in fek tio n . 
B ack e re i, F le isch e re i, V e rk a u fs r3um e. 
S chu le.
F e u e rw e h r.
H o te l.
V en v a ltu n g sg e b a u d e  u n d  B u ro . 
S p o r tp la tz .
W o h n b lo ck  fiir  E in z e lu n te rb r in g u n g . 
W o h n b lo ck  f iir  M a sse n u n terb rin g u n g . 
H ilfsw o h n s tS tte n .
W a sse re n tn a h m e .
F i lte rs ta tio n .
W a sse r tu rm .
B ru c k e n -K a b e lk ran e .
H ilfsb a u b riick e  u b e r  S chieuse. 
M a te r ia lp ru fa n s ta lt .
G arag e .

Abb. 4 a. Lageplan der Baustelleneinrichtung nach Siemens-Bauunion.
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Abb. 5 . Bau des Krafthauses nacli Siemens-Bauunion.

teiltenH auptwerkstatten sowie Lager- und Abstellgleiscn sind auch 
in den Ausfiihrungszeichnungen des Bauam tes zu sehen. W ąs 
jedoch das Baukraftw erk, die Brech- und Mischanlage und andere 
H ilfsbauten anbelangt, so hat sich die Lage derselben bedeutend 
verschoben sowohl infolge der Projektum anderung ais auch 
infolge der anderen Lage der Steinbriiche, was sieli insbesondere 
am linken U fer auswirkte, wo auch die Gleisentwicklung eine 
ganz andere, etwas gedrangtere Losung erhalten hat.

Die weiteren Abbildungen geben die schematische D a r
stellung des Bauvorganges der Staum auer wieder.

In  der Abb. 7 ist der Querschnitt der Staum auer m it den 
H ilfsbriicken auf der K o  te 3 1  zu ersehen. Die Hilfsbrucken 
werden auf den bis zu der gegebenen Koto betonierten 
Pfeilern verlegt. A u f den m ittleren zwei Briicken liegen die 
Gleise fiir  die M aterialzufuhr, auf den zwei auBeren verstarkten 
Briicken laufen dic Lokom otivkrane. D as B ild  zeigt den Bau  
der Pfeiler vor K opf. Von der H ilfsbriicke her wird mittels 
zweier K rane der nachste Pfeiler hergestellt. Nach Erhartung 
des neuen Pfeilers verlegen dic Lokom otivkrane die Hilfsbrucken 
und werden zum Bau des nachstfolgenden Pfeilers vorgeschoben. 
Um Zeit zu gewinnen laufen langs der Mauer zwei Derricks, 
die wahrend der Erhartungszeit der oberen H alfte  den unteren 
Teil der nach sten Pfeiler bauen, wobei der Beton auf der H ilfs- 
briicke ankom mt und durch die Lokom otivkrane zu den Derricks

R e c h t c s  U f e r .
1— 5 . D ie n s tg e b a u d e  d e r  S ied iung .
6— 14. B iiro g eb au d e  d e r  S ied iung .

1 5 — *8. O ffen tlich e  G eb au d e  d e r  S ied- 
lung .

19. F e u e rw eh r.
20 . G aragen .
21 . R e p a ra tu rw e rk s ta tt .
22. H o lz lag er.
23— 25. H o lz b e arb e itu n g .
26. K o m p resso ren b au s .
27 . M cchan iscbe  W e rk s ta t t .
28. ó l la g e r .
29. S an d lag e r.30. Kohlenbunker.
31. D rch scb eib e .
32 . L o k o m o tiv sch u p p en .
33 . Sagem O hle.
34 . S cbu le.
3 5 . K ra n k e n h a u s.
36— 38. B iiro g eb au d e .
40 . B e to n m isc h m a sc h in e .

41. Steinbrecher.
42. Zementlager.
43. Zentralheizanlage.
44. Unterstation.
45. Filteranlage.
46. Elektrotechniscbe Werkstatt.
47. Tischlerei.
48. Schmiede.
49. Mecbanische und Rohrwerkstatt.
50. Magazin.
5 1 . Betonmiscbmascbine.
52. Zementlager.
53. K om p resso r.
54—59* Werkstatte und Magazine der 

Siediung.
61. Werkzeuglager.
62. Lagerverwalter.
63. Wasserturra.
64. Steinbearbeitung.
65. Benzin- und Petroleumbehałter.
66. Siediung der Verheirateten.
67. Siediung der Ledigen.

L i n k e s  U f e r .
1. K o m p resso r.
2. U n te rs ta tio n .
3 . K o m p resso r.
4 . S te in b re ch e r.
5 . S te in siło s .
6. S te in b e a rb e itu n g .
7. B a u k ra f th a u s .
8. S ^gernuh le .
9 . F ilte ra n la g e .

10. W a sse r tu rm .
n — 15. D ien s tg eb iiu d c  d e r  S ied iung .
16. F e u e rw e h r.
17— 29. B u ro  u n d  W e rk s ta t te  d e r  S ied iung .
30. H o lz lag e r.
31. T isch le re i.
32/33. M echan ische u n d  R o h rw e rk s ta t t .
34 . S chm iede .

35. E lek tro te c h n isc h e  W e rk s ta t t .
36 /37 . L ad en .
38. K om p resso r.
39 . Z em en tlag e r.
40 . B e to n m isch m asch in e .
41 . O llager.
42. S an d lag e r.
43. L o k o m o tiv sch u p p en .
44. D reh scb eib e .
45. K o h len b u n k er.
46. L ag e rv e rw a lte r .
47 . W erkzeugm agazin .
48— 50. B enzin- u n d  P e tro le u m b e h a łte r .
51. Z e n tra lh e iz u n g .
52 . L e b e n sm itte lla g e r .
53. L ad en .
54. S ie d iu n g  d e r  V e rh e ira te te n .
55. S ied iu n g  d e r  L ed ig en .

Abb. 6. Lageplan der Baustelleneinrichtung 
nach Cooper.
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z. Stad/um

3. Sfad/um

V. Sfad/um

Abb. 8. Bau des Krafthauses nach Cooper.

gehinderten B etrieb  des ganzen System s erm óglicht hatten, 
ware es unter den russischen Bedingungen erforderlich, die A r- 
beiter erst zum Umgang m it den Geraten anzulem en, so dafi auf 
die E inh eit und GleichmaBigkeit der Ausriistung ein besonderes

1 Herr L a u p m a n n , Oberingenieur am Dnjeprostroj 
derselben Eigenseliaft auch bei Wolchowstroj tatig (vgl. 
achtenswerte Aufsatze in „Beton und Eisen" von 1925):

gebracht wird. D as Betonieren zwischen den Pfeilcrn geschieht 
von der Briicke m ittels eines zweiten Paares von Lokom otiv- 
kriinen, die in der Zeicłmung nicht angegeben sind.

Die Abb. 8 zeigt den B au  des K rafthauses m it H ilfe der

lichkeit des Betriebes, die bei der Yerschiedenartigkeit der Aus- 
riistung unverm eidlich ist.

Zum  Unterschied von den deutschen Bedingungen, wo die 
hochąualifizierten und gut diszipiinierten Arbeiter einen un-
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Gewieht gelegt werden muB. Infolge derselben Ursache sowie 
des grofien Umfanges der Arbeiten schien es zweckmaBig, 
mdglichst grobe Arbeitsmethoden anzuwenden.

W as die Gerate anbelangt, so ware zu bemerken, daB die 
machtigen amerikanischen Gerate besser dem groBen MaBstab 
der staatlichen Arbeiten, wo diese Gerate stets Anwendung 
finden konnen, sogar auBerhalb der speziellen Bauarbeiten, 
entsprechen. Die von der deutschen F irm a vorgeschlagene 
Ausrustung entspricht mehr der Ausrustung eines groBen Bau- 
unternehmens, das dam it rechnen muB, nach der VolIendung 
dei groBen A rbeit die Ausrustung fiir kleine Bauarbeiten zu 
ver wenden.

Alle diese Uberlegungen fuhrten dazu, den Yorsclilag der 
F irm a Cooper anzunehmen und dabei in besonderen Einzelfallen 
in K a u f zu nehmen, daB dic Nichtverwendung der komplizier- 
teren fiir diesen B auteil besser geeigneten Baumethoden die 
Einzelarbeiten eventuell etwas verteuert —  man h at dabei im 
Auge zu behalten, daB durch die Ycreinfachung der Gesamt- 
organisation fiir die ganze Arbeit im Endergebnis dic w irtschaft- 
lich giinstigste Losung zu finden ist.

E s  ist trotzdem  zu bemerken, daB der Entw urf der Baustelien- 
einrichtung der deutschen Firm a Siemens-Bauunion dem Bauam t 
auBerordentlich groBe Dienste erwiesen hat, indem durch diesen 
E n tw u rf das B auam t die Móglichkeit hatte, von vornherein 
den Um fang der Arbeiten und die ganze Menge der erforderlichen 
Hilfseinrichtungen zu ubersehen. Das gab dem Bauam t die 
M óglichkeit, von vornherein das richtige Tempo anzuschlagen, 
und befreite es von den sonst so unangenehmen Liicken in der 
allgemeinen Baustelleneinrichtung.

AuBerdem wurden vom  Bauam t in einzelnen Abschnitten, so 
z. B . bei den Spreng- und Felsarbeiten, m it Erfolg die von

Siemens-Bauunion vorgeschlagenen Arbeitsmethoden ange- 
wendet.

Obwohl die beiden Baustelleneinrichtungsvorschlage durch 
ihre Gegensatzlichkeit dem B auam t zunachst die Entscheidung 
erschwert haben, so ist zu sagen, daB das Bauam t dadurch ge^ 
zwungen war, dic Frage der Baustelleneinrichtung besonders 
genau durchzustudicren. Die beiden \orschIage ergiinzten sich 
gegenseitig und erlaubten eine vo!lstandige, den Erfordernissen 
des Baues und den letzten technischen Errungcnschaften ent- 
sprechende Baustelleneinrichtung anzuordnen."

Diesen interessanten Ausfuhrungen kann man nicht in allen 
Punkten beipflichten. Die Einheitlichkcit und Einfachheit des 
amerikanischen Gerates sind fiir den Baustellenbetrieb sehr 
wichtige Eigenschaften, aber dem stehen die Erschwernisse beim 
Bau der Staum auer entgegen. Ohne dam it zu rechnen, daB 
„nach VolIendung der groBen Arbeit die Ausrustung fiir kleine 
Bauarbeiten zu verwenden is t " , hat die deutsche Beratung zur 
Errichtung der Staum auer ein „m achtiges G erat" vorgeschlagen
—  die Brucken-Kabelkrane, m it. dereń H ilfe das Arbeiten auf 
der ganzen Front o h n e  G le is v e r le g e n  moglich war. Auch 
die Schwierigkeit, die durch das t 5berschwemmen der ober- 
wąsserseitigen Kranstiitzc beim Arbeiten nach dem Schlitz- 
verfahren entsteht, konnte durch ein entsprechendes Bau- 
programm  behoben werden. Das Yerm eiden des Arbeitens vor 
K opf ist ein so wesentlicher Vorteil, daB unter Berticksichtigung 
der anderen Vorziige der Brucken-Kabelkrane die Zweck- 
m afligkeit ihrer Anwendung eines genauen Studium s wiirdig 
ware. Allerdings w ar es k a lk u la t o r i s c h  sehr schwer, den Nach- 
weis der Uberlegenheit dieser Krane zu erbringen, da keine 
einheitlichen Unterlagen und Erfahrungen vorlagen.

(Fortsetzung folgt.)

B E R E C H N U N G  DER A U SST EIFU N G SR IN G E VO N FA C H W E R K E N .
Vou Paul Michnik, Berlin.

U b e rs ic h t : sFur die Berechnung der Aussteifungsringe von 
Fachwerken werden fiir eine radiale und tangentiale Kraftrichtung 
allgemeine Formeln aufgestellt.

B ei der Berechnung von m it biegungsfesten Ringen ausge- 
steiften Fachwerken (Fiihrungsgeriisten der Gasbehalter, Kiihl- 
tiirmen u. dgl.) wird zur Vereinfachung der Rechnung vielfach 
angenommen, daB der R ing vollkommen starr ist und bei der 
Belastung seine Form  nicht andert. Unter dieser Yoraussetzung 
gilt die von M iiller-Breslau in der Z. d. V D I 1898 abgeleitete 
Form el fur die Yerteilung der H orizontalkraft au f die einzelnen 
F  ach werkwande.

In  der H iitte, B d. I I I ,  23. Auflage, S. 162—-1G3 sind diese 
Form el sowie die Ausdriicke fiir die Stabkrafte des Fachwerkes 
angegeben. E s  fehlen aber Formeln fiir die Biegungsmomente, 
Q uerkrafte und N orm alkrafte des Aussteifungsringes. D a in 
praktischen Fallen  die Bestim m ung dieser Groflen zeitraubend 
ist, werden nachfolgend fiir dieselben allgemeine Form eln abge- 
leitet, und zwar fiir eine beliebig gerichtete, in einem Ringeckpunkt 
angreifende K ra ft.

D a m an sich die beliebig gerichtete K ra ft  durch ihre beiden 
Seitenkrafte, und zwar durch eine durch den Ringm ittelpunkt 
gehende und eine tangential zum R ing gerichtete Seitenkraft 
ersetzt denken kann, brauchen die Form eln nur fiir die durch die 
Seitenkrafte gekennzeichneten Belastungsfalle aufgestellt zu 
werden.

r. D ie  H o r i z o n t a lk r a f t  
g e h t  d u rc h  d en  R in g m it t e lp u n k t .

In  Abb. 1  ist ein solcher Aussteifungsring m it den einge- 
fiihrten Bezeichnungen und in Abb. 2 ein Teil des Ringes m it den 
angreifenden K raften  dargestellt.

In bezug auf den Punkt o der Abb. 2 gilt die Momenten- 
gleichung:

M v.x+t ■ Q ^+i i cos e ■ Mx -  Qx
2 cos e

Mit

und

Qx + i — (Mx+2 Mx + i)

Q x - i -- — (Mx — Mx _i) 

laBt sich dieselbe umforinen in 

(1) Mx - i  — Ma. ( 1 + 2  cos e )  - f  M x+ i (i +  2 cos e) ‘ Mx + J 

— Z v s sin e

Abb.
2.

Fiir die W and kraft Z x gilt unter den hier gemachten Voraus- 
setzungen und eingefiihrten Bezeichnungen nach H utte B d. I I I  
die Gleichung

(2 ) Z x =  sin ^  e .



Die einzelnen Summ enausdriicke ergeben 

"  0 n
V  i =  n, ^  cos e x  — o, 2_, s*n £X  =  0'
o o

n
y ;  x  sin e x
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Diesen Ausdruck in die Gl. (i) eingesetzt, ergibt sich

Mx - i  — M x (i -f- 2 cos e) + .M X + I (i +  2 cos e)— Mx+= 

( i ' )  2 P  S

D ER B A U IN G EN IEU R
1931 H E F T  44.

(t + x ) n sm e

Die Gl. ( i ')  stellt eine nichthomogene Dilferenzengleichung 
dritter Ordnung dar. Die charakteristische Gleichung der zuge- 
horigen homogenen Gleichung lautet

r 3 — r2 (i +  2 cos e) +  r  (i +  2 cos s) — i =  o

m it den Wurzeln r* =  I ,  r s, 3 =  cos e ±  i sin e . M it diesen 
W erten erhalt man ais allgemeine Losung der homogenen 
Dilferenzengleichung

(3) Mx =  C-i +  C2 cos x  e +  C3 sin x  e .

Um eine partikulare Losung der vollstandigen Gl. (i") zu 
gewinrien, machen w ir den Ansatz (vergl. Bleich-M elan, Dic 
gewohnlichen und partiellen Differenzengleichungen der Bau- 
statik  S. 66)
(4) Mx =  A  x  s in 'e x  - f  B  x  cos e x  ,

2 ( 1  — cos e)

M it diesen W erten ergibt sich
P  s sin e

und

Cj n

Ci

4 s in .... (1 — cos s)
2

P  s sin e

4 n sin —  (1 — cos e) 
2

Um die letzte Konstantę C2 zu bestimmen, denken w ir uns 
den R ing in „ o "  aufgeschnitten und bringen an der Schnittstelle 

i.i. — ^   ̂ ~ ___________ die K ra ft  1 an (Abb. 3). Sie erzeugt in  , ,x "  das Moment M /  =
Setzt man diesen Ausdruck in die Gl. (1 ')  ein, so erhalt man R ( i - c o s « x ) .  A u s  der Bedingung, daB dieVerschiebung in Rich-

tung der K ra ft  i  infolge der tatsachlichen Momente Mx gleich 
N uli ist, folgt

S Mx-Mx 's  =  o
oder

nach einfaeher Rechnung

A  — ■
P s

- und B  — o .
2 n sm-

Som it lautet die partikulare Losung der Gl. (1 ')
P  s x  sin e x  M _ ---------------------------------

(9) Y j  Mx — V  M x cos e x  =  o .

und die allgemeine Losung

(5) M x =  Cx +  C2 cos e x  +  C3 sin e x  ■
P  s x  sin e x

2 u sm

D er erste Sum m enausdruck der Gl. (9) ergibt nach vorher- 
gehendem den W ert Nuli.

D er zweite lautet, wenn man in denselben Mx aus der Gl. (5) 
einsetzt,

Die Gl. (5) enthalt 3 Konstantę, die noch zu bestimmen sind. 
Aus Sym m etriegriinden muB

(6) Mx =  M n _x
sein. Daraus folgt

P  s x  sin e  x
C i +  C2 cos e x  +  C3 sin e x  —  --------- £ —

2 n sin -  
2

P s  (n — x) sin(n — x) e 
Cj +  C2 cos e (n — x) +  C3 sin e (n  — x  ) ------------------------

(10)

COS E  X  —

n » “
Cj £  cos e x  4- C2 £  cos2 e x  +  C3 ^  sin e  x  cos e x

0 0 0

P s
£ x s isin £ x  cos e x  =  o

2 n sm ■

B ei Benutzung der in Bleich-M elan angegebenen Summen- 
formeln ergibt sich

und

(7)

folgt

oder

(8)

sin £ x  cos £ x  =  o

P s

4 sin
S xs isin £ x  cos e  x ---  cotg £ .

4

Aus der Geschlossenheit des R inges nach der Deformation
Diese W erte in die Gl. ( 1 0 )  eingesetzt, erhalt man

P  s cotg e

M- +  Mx 4.1

. n , P  s cotg e _
V- 2 -------- 1------ ------- -------- v

2  ̂ • e 8 sin —

C , =  —
4 n sin

s — o

Ś  Mx — o .

Werden die Ausdriicke fiir Cx, C2 und C3 in die Gl. (5) einge 
setzt, so ergibt sich 

P
( 1 1)  Mx

Setzt man in die Gl. (8) Mx aus Gl. (5) und C3 aus Gl. (7) ein, 
so erhalt man

4 n sm
- M

(n — 2  x) sin e  x  — cotg ------cotg e  cos e x ]

n n
Cj V 1 +  C3 £  c o se x + ~

P s
- y ]  sin £x

4  sm

P s
E xsisin e x

In der H iitte Bd. I I I  ist die Zahl der Ecken m it 2 n ' be 
zeichnet. M it dieser Bezeichnung lautet die Gl. ( 11)

ps r £
(1 i  a) M x =  — - I 2 (n — x) sin e x  — cotg— — cotg e cos e x

8 n 'sin —
2  n sm ■
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ans

(12)

Nach Bestim m ung der Momente erhalt man die Querkrafte

CL (M *+I Mx)

und die A xialkrafte  der Ringstabe aus

(13) N =

Sin(v + x)
-Q!x cos ( *- + x )  .

Die Bestim m ung der 3 Konstanten gestaltet sich wie folgt:

M it R iicksicht auf die Polarsym m etrie nniB fur x  =  o 
M0 =  o sein. Aus Gl. (16) fo lgt: Cx =  — C2.

Fem er muB Mx = — M n_ x sein. Durch Einsetzen in 
Gl. (j6) erhalt man nach einfacher Rechnung

C, =  -
P s

+  —
P s

- j ]  Z x sin +  x )  ,

4 sin 4 sm —  
2

Die Konstantę C3 bestimmen w ir ahnlich wie unter i) aus

n
17) ' ^  Mx sin e x  =  o

2. D ie  H o r i z o n t a lk r a f t  h a t  e in e  t a n g e n t ia le  R ic h t u n g  
zu m  R in g  (Abb. 4).

U
Um fiir diese Kraftrichtung zunachst die Stiitzkraft Z x. zu

erhalten, denken wir uns durch Belastungsumordnung die W irkung (Diese Gleich foIgt auch claraus> daC dic Momente des
der K ra ft  P  zer e g tin  die W rku n g der radial gerichteten K ra ft  P '  schlossenen Ringes eine Gleichgewichtsgruppe bildenL) 
und m die W irkung des Momentes P *  R  (Abb. 4a u. 4b).

Aus Gl. (16) u. (17) erhalt man

n n n
(17 ) Cj V  sin s x - f  C , ^  cos e x  sin e x  +  C3 V  sin2 e x

O
P s

g e -

V * s ,* sm s x  cos e x  =  o
2 n sm

Abb. 4. Abb. 4a. Abb. 4b.

Nach vorhergehendem erzeugt P '  — P  

z ^' _  cos ( —  - f  x  j e
Die S tiitzkraft ausdcm  Moment P  • R  betragtZx"  =

P

Die einzelnen Summanden ergeben:

n

C! ^  sin e x  — o,
O

n

C2 ^  cos e x  sin e x  =  o,
o

n j
C3 ^  sin2 e x  =  ■ - C3 n.

Daher ist bei tangentialer Kraftrichtung

(14) z x =  z x' +  z x"  = ---------h 2 cos (—  4 -:
F » O

P s

2 n sm -
sin e x  =

P s  e
---- co tg —r

e 2
4 sm

M it Gl. (14) lautet die die Glcichgewichtsbedingung aus- 
driickende nichthomogene Differenzengleichung [vergl. Gl. (i ') ] :

(15) Mx — z — M x ( 1 + 2  cos e) +  Mx + 1 (1 +  2 cos e) — Mx + 2 —

P  s. sin e 
n

—-----—  +  2 cos
£

cos - ( ł + 4

s P  . P s
-------- X  sm E X  COS E  X  =  -]........ ............... cofg c.

2 n sin —  8 sin —

M it diesen Wrerten ergibt sich aus GL (17 ') 

P

Die Losung der zugehorigen homogenen Gl. deckt sich mit 
der Gl. (3). Um eine partikulare Losung der vollstandigen Glei
chung zu gewinnen, machen w ir den Ansatz 

Ms =  A x  +  B x  cos e  x.

Durch Einsetzen in die Gl. (15) ergibt sich aus der Bedingung, 80 erhalt man 
daB dieselbe fiir alle x  identisch erfullt sein muli,

 ̂_ _j_ P s — P s

P s  (

~ 7 \4 n sm
2 cotg cotg e .

Setzt man diese W erte fiir Cx, C2 und C3 in die GL (16) cin,

B
2 n sm 2 n sm

(18) Mv =
P s

4 sm [ł(2 cotg —  —  cotg e j  sin e x  —  (1 —  cos e x) (-1
und mithin dic Losung der Gl. (15)

(16) M x =  Cj +  C2 cos e x  +  C3 sin e x  +
P  S X

2  n sm

Nach Erm ittlung der Momente Mx lassen sich die Normal- 
( j_cos e  x) unc  ̂ Q uerkrafte des Ringes leicht berechnen.

1 Vgl. z. B. Maier-Leibnitz, Berechnung beliebig gcstalteter ein-
fachiger und mehrfachiger Rahmen.
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Die Neubearbeitung der Normblatter fiir StraBenbrucken 
DIN 10 7 1 , 1072 und 1073.

(Nach amtliclier Einfuhrung durch den Herrn Reichsverkehrsmi»ister 
und die zustandigen preuBischen Stellen.)

In Heft 46 vom 14. I I .  1930 ist iiber den Inhalt der Verordnung 
des R eich sverkch rsm in isters iiber Anderungen der Regelung des K raft' 
fahrzeugverkehrs vom 15 .7 .  30 berichtet worden und iiber den EinfluB 
der darin festgesetzten hoheren Lastkraftwagengewichte auf die Be- 
lastungsannahmen fur StraBenbrucken. Inzwischen hat der vom 
AusschuB fur StraBenbrucken eingesetzte SonderausschuB das ISorm- 
blatt DIN 1072 StraBenbrucken Belastungsannahmen und auch die 
Blatter DIN 1071 StraBenbrucken Abmessungen und DIN  1073 
Berechnungsgrundlagen fiir stahlerne StraBenbrucken neu bearbeitet. 
Der Herr R eich sverkeh rsm in ister und die zustandigen preuBischen 
Stellen haben diese Neufassungen inzwischen am tlich  eingefiihrt, und 
es steht zu erwarten, daB die (ibrigen Landei und die Deutsche Reichs- 
bahn-Gesellschaft dies. soweit es inzwischen nicht schon geschehen 
ist, demnachst ebenfalls tun werden. . ■ ■

Die wichtigsten Anderungen im Normblatt DIN 1072 sind m 
der KI. I der Ersatz des g-t-Lastkraftwagens durch den 12-t-Wagen 
und die Erhohung des Dampfwalzengewichtes von 23 auf 24 t, in 
der KI. I I  der Ersatz des 6 -t-Lastkraftwagens durch den g-t-Wagen. 
Die Regellasten der KI. I I I  sind unverandert geblieben.

Man hat es fiir erforderlich gehalten, in der KI. I dic bei der ersten 
Aufstellung des Normblattes vorgesehene I,astreserve wieder- 
herzustcllen und dementsprechend neben der besonders schwere 
Lasten vertretenden 23-t-Dampfwalze den schwersten nunmehr zu- 
gelassenen dreiachsigen 1 6-t-Lastkraf twagen zu berticksichtigen. 
Anderseits bestand der dringende Wunsch, zur Veremfachung der 
Rechnung zweiaclisige Regellasten beizubehalten. Da aber der 
nunmehr in KI. I vorgesehene 12-t-Lastkraftwagen auch mit dem prak- 
tisch nicht vorkommenden engen Achsstand von 3,0 ni den EinfluB des 
dreiachsigen ió-t-Lastkraftwagens mit 5 +  5*5 *+■ 5>5 * Achsdruck 
und 3,75 +  L 25 m Achsabstand nicht voll deckt (s. Jahrgang 193°.
S 787 Abb. 3 a und b), ist zum Ausgleich das Gesamtgewicht der 
Dampfwalze in KI. I von 23 auf 24 t erhoht worden, wobei der Druck 
der Hinterrader von je 6.5 auf 7 t erhóht wurde.

Nach Einfuhrung des 12-t-Lastkraftwagcns in die KI. I wurde 
der Abstand zwischen der KI. I und der KI. II , in der bis jetzt der 
ó-t-Wagen maBgebend war, zu groB geworden sein. Da sich auch der 
Yerkehr schwcrerer Lastkraf twagen immer weiter ausbreitet, erschien 
es notwendig, den G-t-Lastkraftwagen in der KI. II  durch den g-t- 
Wagen zu ersetzen.

Von einer Erhohung der Belastung mit Menschengedrange, das 
auf der Fahrbahn auch die Belastung mit weiteren leichteren Fahi- 
zeugen, z. B. Anhangern, vertritt, wurde abgesehen, weil bei der in 
erster Linie in. Betracht kommenden KI. I die bisher fiir Menschen
gedrange vorgesehene Belastung bei den Quertragern auch den 
fluB der neu zugelassenen schwereren Anhanger deckt (193°- S. 7 ® 7 ’ 
Abb. 4) und die iibrigen Fahrbahntrager schon mit Rucksicht auf die 
Erhohung des Dampfwalzengewichtes starker ausgefiihrt werden 
miissen. Bei den Haupttragern sprach gegen die Erhohung auch die 
Tatsache, daB die Fahrzeuge beim schnellen Yerkehr, bei dem m erster 
Linie StoBe auftreten, in der Regel erhebliche Abstande vonemander 
halten und daher die in den Belastungsannahmen vorgesehene Yoll- 
belastung der ganzen Briicke wenig wahrscheinlich ist.

Das Gewicht der StraBenbahnwagen ist besonders in GroBstadten 
seit der ersten x\ufstellung der Belastungsannahmen so gestiegen, 
daB die StraBenbrucken der KI. I nicht mehr allgemein auch fur 
StraBenbahnen ausreichen. Ihr EinfluB muB nunmehr besonders 
nachgewiesen werden. Bei einzelnen Brucken der Ivl. I kann es in 
Betracht kommen, sie fur auBergewohnlich schwere, von der 24-t- 
Walze nicht mehr gedeckte Lasten, z. B . Transformatorentransport- 
wagen, unter Femhaltung anderer Lasten zu bemessen. Fiir diese 
Sonderkiasse lassen sich aber keine Regellasten festsetzen, weil die 
maBgebenden besonders schweren Lasten órtlich sehr verschieden 
und im allgemeinen nicht freiziigig sind. ^

Yon besonderen Angaben iiber die Ersatzlast auf der riinter- 
fullung von Widerlagern ist abgesehen. In der Regel wird man die 
Ersatzlast berucksichtigen, die der Dampfwalze der betr. Klasse 
entspricht, zumal Lasten in dieser Hohe z. B, auch durch Lagerung 
von Wegebaustoffen entstehen konnen.

Die Angaben iiber die Laststellung bei der Berechnung der Quer- 
und Langstrager sind ausfuhrlicher ais bisher gefa Bt und im Beiblatt 
durch Skizzen eriautert. Bei der Belastung symmetrischer Quertrager 
zweispuriger Brucken geniigt es nicht mehr, nur die Dampfwalze 
umgeben von Menschengedrange zu berucksichtigen; neben der Dampf
walze ist vielmehr der Lastkraf twagen der betreffenden Klasse auf- 
zus teilen*

Neu eingefugt sind Angaben ul>er die Berechnung der Windan- 
griffsflachę bei mehr ais zwei gegliederten Haupttragern. BeimNachweis 
der Sicherheit belasteter Briicken gegen' Umkippen ist ais Verkehrs- 
band im allgemeinen eine Reihe leerer W agen von 0,5 t/m Gewicht 
in ungiinstigster Stellung anzunehmen. Bei einem Winddruck von
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150 kg/m2 sind Fahrzeuge von 1,6 m Spurbreite, 2 m Hohe und diesem 
Gewicht noch gerade standsicher.

Mit Rucksicht auf den immer starker weidenden Kraftwagen- 
verkehr hat man es fiir erforderlich gehalten, die Bremskraft von 
Kraftfahrzeugen zu berucksichtigen, und hierfiir Festsetzungen ein- 
gefiigt. Die bei StraBenbahnen zu beriicksichtigende Bremskraft 
ist besonders bei groflen Oberbaulangen verklcinert worden.

Aus den Berechnungs- und Entwurfsgrundlagen fiir holzerne 
Briicken DIN 1074 und den Berechnungsgrundlagen fiir massivc 
Briicken DIN 1075 sind die Bestimmungen uber das Eigengewicht 
der Bauholzer, den EinfluB der Temperaturschwankungen und des 
Schwindens bei massiven Brucken und den Wind- und Schneedruck 
auf iiberdachten Briicken iibernommen.

In DIN 1071 StraBenbrucken Abmessungen sind die Isormen 
fiir zweispurige Brucken mit 6 m tahrbahnbreite mit Riicksicht auf 
den Kraftwagenverkehr mehr in den Vordergrund gestellt worden. 
Geandert sind auBer der Fassung und Einteilung des Blattes die 
Fahrbahnbreite fiir dreispurige Brucken und die Festsetzungen uber 
die lich te Hohe. Neu eingefugt ist eine Norm IV a mit 6 m Falnbahn- 
breite und einseitiger 1,5 m breiter Gehbahn und Angaben iibei 
Radfahrbahnen. Die Beiblatter zu DIN 1071 und 1072 sind ent
sprechend geandert.

Im Normblatt DIN 1073 Berechnungsgrundlagen fur stahlerne 
StraBenbrucken sind wesentliche sachliche Anderungen nicht vor- 
genommen worden. Das Blatt ist in Anlehnung an DIN 1075 neu ge- 
gliedert. Einzelne Bestimmungen sind den inzwischen erschienenen 
Berechnungs- und Entwurfsgrundlagen fiir holzerne Brucken DIN 1074 
und den Berechnungsgrundlagen fiir massive Brucken DIN 1075 
angepaBt worden. Ferner wurden St 52 und die diesbezuglichen ~\ 01- 
scliriften der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beriicksichtigt-

Der AusschuB f!ir Straflenbriicken bereitet zur Zeit zwei neue 
Normblatter vor, und zwar: Richtlinien fiir die Dberwachung und 
Priifung massiver StraBenbriickcn und Grundsatze fiir dic bauliche 
Ausbildung stahlerner StraBenbrucken. fjber tlen Fortgang dieser 
Arbeiten wird zu gegebener Zeit berichtct werden. W edlcr.

Vorschriften fiir geschweiBte Stahlbauten
Ausgabe 1931 Wilhelm Ernst & Sohn Berlin 1931 RM o,So

und

Erlauterungen 
zu den Vorschriften fiir geschweiBte Stahlbauten.

Von Dr.-Ing. K o m m ere li, Berlin.
Mit Beispielen fiir die Berechnung und bauliche Durchbildung.
3. Auflage. Wilhelm Ernst & Sohn. Berlin 19 31. RM 3 ,3°- 

Die Anwendung der SchweiBung, nanicntlich der Elektro- 
scliweiBung im Stahlbau, entwickelt sich in etwas sturmiscliem 
ZeitmaB. Die Herausgabe von VorschriIten fur deren Berechnung 
und bauliche Durchbildung war infolgedessen eine dringliche Fórderung 
der Zeit, zumal geschweiBte Stahlbauten in vieien I«iillen gróBere 
Wirtschaftlichkeit ais genietete.versprechen, aber deren Zuverlassigkeit 
wohl kaum erreichen, und weil schon ihre Berechnung und Ausfuhrung 
VorsichtsmaBnahmen in einem AusmaBe erfordern, wie wir sie nur beim 
Eisenbeton wiederfinden. Den ersten, von einzelnen Aufsichtsbehordcn 
bereits friiher erlassenen Richtlinien bzw. Bestimmungen folgten 
im Mai d. J . ,  nach t)berwindung von Kompetenzschwierigkeiten, 
die von zustandigen Verwaltungen und Ausschiissen gemeinsam aufge- 
stellten ,,Vorschriften fur geschweiBte Stahlbauten , welche ais 
DIN 4100 gleichzeitig mit besonderen von Kommereli verfaBten 
„Erlauterungen" erschiencn.

Die ,,Vorschriften“  erstrecken sieli sowohl auf den Hochbau 
im I. Teil, ais auch auf den Briiclcenbau im II. Teil und wurden sofort 
nach ihrem Erscheinen von der Deutschen Reichsbahn und vom 
PreuBischen Wohlfahrtsministerium anerkannt.

Die „Erlauterungen'' bilden eine mit vielen Beispielen versehene 
Erganzung der ,,Vorschriften'J, und diese konnten infolgedessen 
vorbildlich knapp gehalten werden. Sie enthalten alle wesentlichen 
Bestimmungen iiber die Berechnung und bauliche Durchbildung von 
Hochbauten und Brucken, die Priifung von SchweiBern und ferner 
in einem Anhang die Sinnbilder fiir SchweiBnahte. Allerdings scheint 
man in bezug auf die Knappheit etwas zu weit gegangen zu sein, 
denn die in den Erlauterungen auf S. 32 entwickelten Berechnungs- 
formeln u. a. m. waren besser in die Vorschriften mit aufgenommen

"ordo^gj der praktischen Anwendung der „Vorschriften" bilden die 
Erlauterungen" ein unentbehriiches Hilfsmittel, zumal manches 

ausfiihrende Werk und die Uberwachungsbehorden uber weitgeliende 
Erfahrungen auf diesem neuen Gebiet heute wohl kaum verfiigen. 
Im Hinblick auf die beim Entwurf und der Ausfuhrung geschweiBter 
Stahlbauten zu stellenden strengen Anforderungen sollten die Lr- 
lauterungen genaue Dbereinstimmung mit den Vorschriften zeigen, 
und ihre in reichem MaBe gegebenen Anleitungen sollten ais yoll- 
kommen einwandfrei anzusprechen sein. Der Inhalt zeugt von einer
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sorgfaltigen und cingchenden Bearbeitung. In strengem Sinne ist aber 
weder die eine noch die andere Anforderung erfullt, was besonders im 
Hinblick darauf, daB diese umfangreiche Anleitung in kurzester Zeit 
auszuarbeiten und herauszugeben war, yerstandlich erscheint. Auf
einige Einzelheiten sei nachstehend in aller Kurze verwięsen.

In dem Beispiel nach Abb. & wird eine Anleitung zur Vertneidung 
einseitiger Kraftiibertragung gegeben. Die in dem richtigen Bild ange- 
ordnete Stumpfnaht ist uberfliissig und miiBte abgehobelt werden. 
In dem unmittelbar anschlieBenden Text wird auch' cmpfohlen, die 
Stumpfnaht wegzulassen, In den Abb, g und io wird die richtige An- 
ordnung von FlankenschwciBnahtcn gekennzeichnet. Hierbei ist leider 
auf richtigen Knotenblechzuschnitt nicht Bedacht genommen. Die
iiberflussigen Knotenblechuberstande bedeuten unnótigen Baustoff- 
aufwand und Haufung von Spannungsspitzen. Zu der auf Seite 7 unten 
gegebenen Begriindung der Schwierigkeiten bei KehlschweiBungen 
im spitzen Winkel (Beispiel Abb. 18) ware vielleicht zweckmaBiger 
anzufuhren, daB der Lichtbogen den Weg des kiirzesten Widerstandes 
wahlt, nach den Seiten iiberspringt und infolgcdessen nicht bis in die 
Wurzel herunterzubringen ist.

Der auf Seite 19 oben ausgesprochene Vorbehalt iiber die An
erkennung der Zeugnisse von staatlichen Priifungsstellen uber SchweiBer- 
priifungen diirfte kaum angebracht sein und kann sich auch keineswegs 
auf dic Vorschriften stutzen, Die auf Seite 26 oben ausgesprochene 
Bedingung, daB die SchweiOnahtc konvex sein miissen, kann sich natur- 
gemaB nicht auf leichte, nach den Vorschriften (Abb. 1) ausdrucklich 
zugelassene Kehlnahte beziehen. Unerfiilibar ist die iiber das Verwerfen 
der Bauteile auf Seite 26 unten angefiihrte Vorschrift, zumal auch das 
vorgeschriebene t)berholungsverfahren nicht ohne weiteres Abhilfe 
verspricht. Dic auf Seite 27 enthaltenen Angaben iiber empfehlenswerte 
Stromstarken und Stromspannungen konnen spater wohl unterbleiben, 
zumal sie von SchweiBverfahren, der Maschinentype u. a. m. abhangig 
sind. Auch die Spannung ani Lichtbogen wecliselt hiermit und mit der 
Elektrodendicke. So sehr eine sorgfaltige Nachpriifung der Schwei- 
Bungen notwendig ist, bringt aber die auf Seite 28 betreffs Bauiiber- 
wachung angefiihrte Vorschrift die Móglichkeit von MaBnahmen ver- 
schiedenster Art, welche sowohl die Wirtschaftlichkeit ais auch das 
ordnungsgemaBe Arbeiten beeintrachtigen miissen. Uberdies besagen 
die Vorschriften selbst, daB die Art der Priifung der SchweiBverbindung 
der zustandigen Aufsichtsbehorde iiberlassen bleibt. In dem Beispiel 
nach Abb. 39 wird das Zusammenwirken von Stirn- und Flanken- 
nahten behandelt. Bei diesem Beispiel ist leider iibersehen, daB der

AnschluB bei zwei infolge der verschiedenartigen Langenanderungen der 
verbundenen Teile unter allen Umstanden wegen Uberlastung vorzeitig 
zerstórt wird. Das in dem Fachschriftentum schon vielfach beliandelte 
Problem des Zusammenwirkens solcher ScliweiBnahte soli iibrigens 
durch neu eingeleitete Versuche gekiart werden. Bei den Beispielen 
nach Abb. 50 u. 67 ist der Querschnitt der Gurtplatten bereits voll- 
standig vor dem theoretischen Endpunkt angeschlossen. Bei Abb. 50 
wird diese Ausfuhrung auch durch eine erlauternde Bedingung be- 
grundet. Im Hinblick auf die bei der SchweiBung eintretenden Un- 
sicherheiten ware diese Bedingung auch durchaus zu begriiflen. Sie 
laBt sich jedoch aus den Vorschriften (§ 4, Ziff. 6) nicht herleiten, 
denn die Yorschriften entsprechen den bei genieteten Konstruktionen 
iiblichen MaBnahmen (vergleiche auch B . E.). Das in den „Erlaute- 
rungen" behandelte Beispiel Abb. 5 1 gibt an, wie yerfahren werden soli, 
wenn Anschluflmomente in ansehnlicher GróBe auftreten. Allerdings 
ware hier eine wesentliche Herabminderung des AnschluBmomentes, 
wie auch in Abb. 40 gezeigt wird, ohne weiteres móglich. Bei Abb. ,64 
lassen sich ohne Verschlechterung der Anschliis.se die teuren Gelirungs- 
schnitte yermeiden.

Auf Seite 1 1  oben ware statt des Elastizitatsmoduls bei Scher- 
spannungen der Gleitmodul anzufiihren. In der yorletzten Formel 
auf Seite 56 unten muB es statt Q;- =  <p Qp heifien: Qg +  q> Qp. 
In dem Beispiel Abb. 58 miiBte, wie dies spater bei dem Beispiel Abb. 60 
geschehen ist, angegeben werden, daB die Querkraft nicht nach den 
preuBischen bzw. Reichsbahnvorschriften, sondern nach Krohn 
errechnet wird. Die Tafel auf Seite 70 sowie der Text auf Seite 71 
hatten ais Teile der Vorschriften einen starken Strich am Rande er- 
lialten mussen.

Den vielfachen Unsicherheiten des Herstellungsverfahrens ent
sprechend sind die ,,Vorschriften‘ ' wie auch die „Erlauterungen" 
erfreulicherweise streng gehalten. Trotzdem werden sie einer bedeut- 
samen neuen wirtschaftlichen Entwicklung des Stahlbaues den Weg 
óffnen. Ob mit den Vorschriften und Erlauterungen alles getan ist, 
um schwerwiegenden Versagern yorzubeugen, wird die Erfahrung 
ergeben. _ Hierfur wird immer — wie auch beim Eisenbeton — die 
,Zuverlassigkeit menschlicher Leistungen, die sich niemals in Yor
schriften bannen laBt, zur Hauptsache ausschlaggebend sein. Dic 
„Erlauterungen" insbesondere bilden eine umgemein wertyolle An
leitung fiir Ingenieure und Aufsichtsbehórden. Sie verkórpern ein 
unentbehrliches Hilfsmittel, und die Fachgenosscn werden dem Ver- 
fasser fur diese miihevolle Arbeit Dank wissen. R e in .

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
Zur Wirtschaftsiage. Bei den Reichstagssitzungen Mitte Ok- 

tober hat der Reichsfinanzminister Dr. D ie tric h  zur Lage des Bau
marktes folgendes in seiner Rede geauBert:

„D er Herr Vorredner (B altrusch) hat unter anderem hier das 
Problem erortert, daB wrir genótigt waren, durch Einstellung der óffent
lichen Bautatigkeit das Baugewerbe mehr und mehr stillzulegen, und 
er ist davon ausgegangen, daB es nicht móglich sein werde, die deut- 
sche Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, wenn man nicht an diesem 
Schliisselgewerbe wieder ansetzt. Diese Tatsache ist nicht nur un- 
bestreitbar, sondern sie ist auch wiederholt Gegenstand der Erórte- 
rungen innerhalb der Regierung gewesen. W ir w issen  sehr w ohl, 
daB d as K e rn p ro b lem  sein  w ird , d iese ungeh eure M enge 
a rb e it s lo s e r  B a u a r b e ite r  w ie d er irgen d w ie  in B e s c h a f t i
gun g zu bringen . Wir glauben aber nicht, daB wir an dem Punkte 
fortfahren konnen, an dem wir einstweilen aufgehórt haben, namlich 
bei dem stadtischen Hausbau, weil wir der Meinung sind, die wir ja 
auch gelegentlich zum Ausdruck gebracht haben, daB wir in den 
Stadten nicht weiterbauen konnen. Die Griinde kennen Sie alle. Sie 
liegen nicht nur darin, daB die Neubauwohnungen schwer zu vermieten 
sind, sondern auch darin, daB sich ein weiteres Heranziehen der Be- 
vólkerung aus dem Lande in die Stadte im gegenwartigen Augenblick 
keineswegs empfiehlt. Deshalb wird es nach unserer Auffassung not
wendig sein, zu yersuchen, die Bauarbeit, die in den Stadten weggefallen 
ist, allmahlich auf dem Lande wieder aufzuliolen. So ist das ganze 
Problem der Siedlung, auch der stadtischen Randsiedlung und wie 
diese Dinge alle heiBen, entstanden, und, von diesem Gesichtspunkte 
ausgehend, lioffen wir auch, neue M ó g lic lik e iten  d er B e ta t ig u n g  
f iir  d as B au g ew e rb e  zu fin d en , zumal dann, wenn etwa die 
Lage unserer Wirtschaft gestattet, bald die nótigen Mittel dafur auf- 
zubringen."

Was wird aus den Bauarbeiterlohnen ? Der Reichsarbeitsminister 
hat am 18. September den R e ic h s t a r ify e r t r a g  fiir Hoch-, Beton- 
und Tiefbauarbeiten fiir a llg c m e in v e rb in d lic h  erklart, so daB 
diese allgemeinen Bestimmungen nunmehr auch von den nichtorgani- 
sierten Bauunternehmem eingehalten werden mussen, Hinsichtlich 
der Regiearbeiten hat der Reichsarbeitsminister die Allgemeinver- 
bindlicherklarung leider auBerordentlich eingeschrankt, seine Ent- 
scheidung kommt fur diese Arbeiten beinahe einer Ablehnung der 
Allgemeinverbindlicherklarung gleich.

Fur die B e z ir k s ta r ify e r t r a g e , also insbesondere fur die 
Lóhne, Zuschlage, Auslósungen usw., hat der Reichsarbeitsminister

die Allgemeinverbindlicherklarung durch Entscheidung vom 2. Ok- 
tober 1931 ganz allgemein a b g e le h n t, da „er es unter den gegen
wartigen Verhaltnissen nicht fur angangig erachte, die darin ver- 
einbarten Lóhne im Wege des staatlichen Zwanges durchzusetzen." 
Die Tariflóhne brauchen infolgcdessen von den Arbeitgebern, die 
keinem der tarifbeteiligten Arbeitgeberverbande angehóren, nicht ein
gehalten zu werden, es sind nur die organisierten Unternehmer daran 
gebunden.

Auch das Reichsarbeitsministerium weiB, daB dieser Zustand 
unertraglich ist, daB er das Ende des Tarifgedankens und des Tarif- 
reclits iiberhaupt bedeutet. Die Bauarbeitgcberverbande spraclien 
sofort die Erwartung aus, daB nunmehr die Reichsregierung die Fol- 
gerung ziehe und selbst die Móglichkeit schaffe, die I-óhne vor ihrem 
Ablauf zu senken. Ihrem Antrage, durch Notverordnung die Geltungs- 
dauer der Bauarbeiterlólme abzukurzen oder mindestens eine vor- 
zeitige Kundigungsmóglichkeit zu schaffen, hat die Regierung nicht 
stattgegeben. Nacli wdederholten Vorstellungen der Bauarbeitgeber- 
yerbande hat sich das Reichsarbeitsministerium aber entschl ossen, 
die Vertragsparteien zusammenzufuhren, um mit ihnen die Lohnfrage in 
ihrer Gesamtheit zu erórtern. Die Aussprache findet am 26. Oktober statt.

Das Muster der „Besonderen Vertragsbedingungen“ der PreuBi
schen Hochbauverwaltung ist durch einen RunderlaB des PreuBischen 
Finanzministers vom 13. August 1931 —- III  r 319 Td. 8 — abgeandert 
worden. Insbesondere sind die Bestimmungen iiber die vom Unter
nehmer ąbzugebende Erklarung, ob ,,V ere in b aru n gen  iib er d ie 
P re isb ild u n g "  getroffen sind, und die Vertragsklausel iiber „G e - 
w ah ru n g  von  G esch en ken  und an d eren  Y o r te ile n "  dem 
Wortlaut der vom Reichsfinanzminister im Jahre 1927 herausge- 
gebenen „Besonderen Vertragsbedingungen“  angepaBt worden.

Ferner wird in dem ErlaB angeordnet, daB, sofern die schieds- 
richterliche Entscheidung von Streitigkeiten yereinbart wurde, die 
Schiedsgerichtsordnung des „Deutschen Ausschusses fiir das Schieds- 
gerichtswesen" (§ 18 Ziff. 4 DIN 1961 Teil B  der VOB.) nur insoweit 
anzuwenden ist, wie sie mit dem ErlaB des Preufi. Ministers fiir Handel 
und Gewerbe vom 29. April 1931 (s. Heft 30, Seite 550) in Einklang zu 
bringen ist. Danacli soli das Schiedsgericht im allgemeinen nur aus 
zwei von den Parteien zu bestimmenden Mitgliedern (nach der Schieds
gerichtsordnung 3 Mitglieder) und einem Obmann bestehen. Letzterer 
soli nicht von den iibrigen Schiedsrichtern gewahlt, sondern „durch 
eine unbeteiligte stELatliche Stelle" (Prasident eines hoheren Gerichts 
usw.) bestimmt werden.
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SchlieBlich ist durch den ErlaB die in den Technischen Yorschrif
ten fiir elektrische Anlagen im Abschnitt „Werkstoffe" enthaltene \or- 
schrift gestrichen worden, daB „Installationsmaterial, A p p a r a t e usw. 
mit derit Prufzeichen des Vereins Deutscher Elektrotechmker (\ DL.) 
versehen sein” miissen. Diese Anderung hat sich ais notwendig erwiesen, 
weil das Reichsgericht kiirzlich festgestellt hat, daB auch das von 
Werken gelieferte Materiał, dic dem VDE, nicht angeschlossen sind 
und dereń Fabrikate daher das Prufzeichen nicht tragen, von eiftwand- 
freicr Bęschaffenheifc sein kann.

Im Jahresbericht 1930 der Rheinisch-westfalischen Baugewerks- 
berufsgenossenschaft finden sich folgende ftir die wirtschaftliche Lage 
der Berufsgenossenschaften bezeichnenden Angaben:

Yon der stolzen Hohe von 527 Mili. RM im Jahre 1928 sank die 
Lohnsumme mit Beginn des wirtschaftlichen Niedergangs im Jahre 
1929 auf 500,8 Mili. RM herab. Im letzten Jahre glich ihr l;allen 
einem jahen Sturze. Kur noch 365,4 Mili. RM wurden nachgewiesen: 
27,04% weniger ais 1929 und 30,67% weniger ais 1928. Em  schlimmes 
Zeichen fiir die trostlose Lage im rheinisch-westfalischen Bau-
tjęwerbe! .

Auf der anderen Selte sind jedoch die Entschadigungen, dic 
auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen zu leisten waren, nicht 
gesunken, sondern im Gegenteil noch gestiegen, und zwar von 
5 488 Mili. RM im Jahre 192S auf 5,927 Mili. RM im Jahre 1929 
und gar auf 6,245 Mili. RM im Jahre 1930. also um 5.38% SeSen 
1929 und um 13,80%  gegen 1928.

Wenn es auch sonst nicht Sache der ausfuhrenden Organe 
sein soli, sich sozialpolitisch zu betatigen, so ist es in dieser Stunde 
der Not sogar ihre Pflicht, mit Nachdruck auf die Gefahren hinzu
weisen, die entstelien kónnen, wenn nicht die Leistungen alsbąld 
auf das MaB herabgemindert werden, das fiir Unternehmer und 
Berechtigte tragbar ist. Es muB bald etwas geschehen! Um 7 6 1  7 4 0  
RM waren die Leistungen der Genossenschaft im letzten Janre 
hoher ais sie gewesen waren, wenn nicht durch das Gesetz vom 
14 Juli 1925 und durch spatere gesetzliche Neuerungen der Umfang 
der Entschadigungspflicht erweitert worden ware. Diese Melirauf- 
wendungen miissen in einer Zeit solcher Not wieder fallen. rerner 
miissen die kleinen Renten bis unter 25% beseitigt werden. Dadurch 
wiirde die Genossenschaft weitere 820085 RM ersparen.

Selbst diese Minderungen wurden nicht ausreichen, um ein 
weiteres Steigen der Bcitriige zu verhiiten; denn der Lohnriickgang 
ist so ungeheuer, daB selbst ein Fallen der Entschadigungen um 
i ‘/2 Mili. RM noch keinen vollen Ausgleich bringen wiirde, aber ohne 
Minderung der Leistungen werden die Beitrftge eine erschreckende 
Hohe erreichen.

Die Vorlage yon Abanderungsvorschlagen zur „Verdingungs- 
ordnung fur Bauleistungen" und dereń Beratung im Reichsverdmgungs- 
ausschuB war urspriinglich fiir den Herbst und Winter 1931 in Aus- 
sicht genommen. Da aber wegen der schweren Krise auf dem Bau
markt und in der Gesamtwirtschaft heute ernstere I-ragen gelost wer
den miissen, haben sich die in der Fachgruppe Bauindustrie vercinig- 
ten Verbande fiir eine angemessene Verlangerung des Termins fur die 
Yorlage von Abanderungsvorschlagen zur YOB. eingesetzt.

Der R e ic h  sv e rb a n d  d er D e u tsch en  In d u s tr ie , der 
R e ic h sv e r b a n d  des d eu tsch en  H an d w e rk s , der R e ic h sv e r-  
b an d  des d eu tsch en  G rofl- und Xj b e rse eh a n d e ls  sowie die 
D eu tsch e  G e s e lls c h a ft  f iir  B au w ese n  haben dieser Anregung 
Rechnung getragen und entsprechende Antrage eingereicht.

Die Entscheidung des Reichsfinanzministeriums, die wahrschein- 
lich diesen Wiłnschen entsprechen wird, steht noch aus.

Fiir die Ubernahme von Reichsburgschaften zugunsten des Klein- 
wohnungsbaues hat nunmehr der Reichsarbeitsminister dic allgemeinen 
Vertragsbedingungen aufgestellt und auch ein Vertragsmuster fiir den 
Burgschaftsvertrag zwischen dcm Reich, dem Darlehnsgeber und dem 
Darlehnsnehmer entworfen. Der Reichsarbeitsminister betont, daB es 
sich bei den Reichsburgschaften um eine gewóhnliche Ausfallbiirgschaft 
handelt, n ich t um eine se lb s tsc h u ld n e r isc h e  B u rg sc h a ft . 
F iir  d ie  In an sp ru ch n a h m e  des R e ic h e s  aus den B iirg - 
sc h a fte n  so llen  die L a n d e r in v o lle r  H óhe h a ften . Damit 
ist eigentlich schon gesagt, daB praktisch die Reichsburgschaften so 
gut wie niemals gegeben werden. Bis jetzt sind sie nur in einem em- 
zigen Fali mit Riickbiirgschaft der Stadt Berlin zugesagt, aber auch 
da sind nachtraglich Schwierigkeiten gemacht worden.

Der Wirtschaftsbeirat der Reichsregierung, der unter dem per- 
sónlichen Yorsitz des Reichsprasidenten zusammentritt, wird voraus- 
sichtlich sofort ein Projekt zur A n k u rb e lu n g  d er W ir ts c h a ft  
ausarbeiten. Man scheint an die Ausgabe besonderer Reichsschatz- 
anweisungen zu denken, die von der Reichsbank zu diskontieren waren. 
Der Erlós soli der Reichsbahn, der Ręichspost sowńe groBeren Kom- 
munen und Kommunalverbanden zw^ecks In a n g r iffn a h m e  zu- 
r u c k g e ste llte r  A rb e ite n  ais Kredit zur Yerfiigung gestellt w-erden. 
lian  hofft, dadurch bis zu 800 000 Arbeiter neu einstellen zu kónnen, 
von denen zweifellos ein groBer Teil auf das B a u g e w e rb e  entfiele.

Schutz des Mittelstandes. Der PreuBische Minister des Innern hat 
in einem RunderlaB vom 18. Juli 1931 die folgende EntschlieBung, die 
der PreuBische Landtag bei den diesjahrigen Haushaltsberatungen ge- 
faBt hat, zur Kenntnis gebracht:

„Das Staatsmmisterium wird erneut ersucht, bei Vergebung von 
óffentlichen Arbeiten und Lieferungen Betriebe des gewerblichcn und 
kaufmannischen Mittelstandes nach den Yorschriften der Verdingungs- 
ordnung fur Bauleistungen mehr ais bisher zu beriicksichtigen und in 
dem gleichen Sinne auf die Kommunalbehórden einzuwirken."

Die baldige Vergebung von Bauauftragen ist in einer Kundgebung 
der ostpreufiischen Bauwirtschaft am 25. August 19 31 Kónigsberg 
und der pommerschen Bauwirtschaft am 29. September 1931 in Stettin 
gefordert worden. Auch diese beiden Veranstaltungen w^aren, wie alle 
bisherigen Bauwirtschaftskundgebungen, sehr stark besucht und en- 
deten mit der einstimmigen Annahme einer EntschlieBung, in der vor 
allem eine Wiederbelebung der Bauwiitschaft im Interesse der Be- 
kampfung der Arbeitslosigkeit gefordert wurde.

Die Sosetalsperre, nahe bei Osterode im Siidwestharz, wurde 
Mitte September d. J .  eińgeweiht. Das Staubecken faBt 25 Mili. nv, 
das Einzugsgebiet ist 48 qkm groB. Der in der Mitte der Krone 477  311 
lange Erddamm ist mit 56 m Hóhe zurzeit der hóchste Erdstaudamm 
Europas. E r ist mit einem Betonkern versehen, der senkrechte Aiis- 
dehnungs- und eine waagerechte Gleit- und Walzfuge hat, um Be- 
wegungen in Langs- und Querrichtung zu gestatten und die Biegungs- 
beanspruchungen auszuschalten. Der Betonkern ist unten 7 m und 
oben 1,30 m breit. Der ganze Damm miBt unten 250 m und oben 
8,65 m Breite. Der Betonkern wurde zwecks Dichtung torkretiert und 
mit einem Inertolanstrich versehen, auBerdem erhieit er auf der Wasser- 
seite einen Lehmschlag. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf 14,2 
Mili. RM. Die Ausfiihrung lag bei den Firmen P e te r  B a u w e n s , 
P e te r  B U sch er Sc Soh n , und B eto n - und M on ierbau  A. G. Mit 
der Ausfiihrung wurde 1928 begonnen.

Rechtsprechung.
Der Wettbewerber ais solcher hat kein Beschwerderecht, wenn der 

Registerrichter die von ihm angeregte Lóschung oder Untersagung des 
Gebrauchs einer unwahren Firma durch einen andern ablehnt. Er muB 
vielmehr etwaige Unterlassungsanspriiche durch Klage geltend machen. 
(BeschluBd. Reichsgerichts, II . Civilsenat, v. 2 1. April 1931 — I I B  7/31.)

Die Vereinigten Baubeschlagfabriken R. G.m.b.H. in S. hat 
beim Amtsgericht B. angeregt, die Firma„D-Werke, Adolph D. G.m.b.H., 
Herstelluno- von Maschinen und Eisenwaren und Handel mit diesen' 
in B . wegen des Gebrauchs der Worto „D-Werke" ais unzulassig zu 
lóschen oder die „D-Werke" zum Unterlassen des Gebrauchs dieser 
Firma anzuhalten. Nach Ansicht der R . G.m.b.H., dic mit den D- 
Werken in sch&rfstem Wettbewerb steht, verstóBt die Bezcichnung 

D-Werke" gegen den Grundsatz der Firmenwahrheit und ist daher 
gemaB § 4 G.m.b.H.-Ges., § 18, Abs. 2. H .G.B. unzulassig. Nach 
standiger Rechtsprechung dlirften nur groBe Industriewerke die Be- 
zeichnung „W erk" oder gar „W erke" fiiliren. Die D-Werke sind je
doch eine Familiengesellschaft. Sie besitzen nur ein Grundstuck und 
besch&ftigen nur etwa 80 Arbeiter. Sie sind daher ein kleineres, nicht 
einmal zur Fiihrung derBezeichnung „W erk" in derEinzahl berechtigtes 
Unternehmen. Durch diesen unbefugten Firmengebrauch fahlt sich 
die R . G.m.b.H. in ihren Rechten, namlich in dem Rechtsgut ihres 
selbst&ndigen, eingerichteten Gewerbebetriebes, verletzt.

Das Amtsgericht B. hat das von der R . G.m.b.H. angeregte Lin- 
schreiten abelehnt. Nach den Feststellungen der Handelskammer B. 
ist die „D-Werke G.m.b.H." aus der offenen Handelsgesellschaft 
„D-Werke Adolph D " hervorgegangen, zunachst unter Firma „D-Werke, 
Adolph D“  handelsgerichtlich eingetragen worden, hat nach Eróffnung 
einer zweiten Betriebsstatte die veranderte Firma „D-Werke Adolph D 
angenommen und zur Eintragung gebracht. Gegen die Ablehnung des 
Einschreitens durch das Amtsgericht B. hat die R . G.m.b.H. Be
schwerde eingelegt. .

Das Reichsgericht, dem dic Sache zur Entscheidung vorgelegt 
wurde, hat dahin entscliieden, daB der R . G.m.b.H. tiberhaupt kein 
Beschwerderecht zusteht. Nach § 20, Abs. 1, Reichsges. iiber die An- 
gel der freiw. Gerichtsbark. steht die Beschwerde jedem zu, dessen 
Recht durch dic Verftigung des Gerichts beeintrachtigt ist. Eme Be
eintrachtigung des Namensrechts oder Firmenrechts der R. G.m.b.H. 
kommt nicht in Frage, da die DAYerke, abgesehen von dem fiir alle 
Falle gleichm&Big vorgeschriebenen Zusatz ,,mit beschrankter Haitung 
keinen Firmenbestandteil der R . G.m.b.H. gebraucht, und̂  bei dem 
sonst vóllig verschiedenen Wortlaut der beiden Firmen jede Y erw echse- 
lungsgefahr ausgeschlossen. ist Das Recht, auf das die R. G.m.b.H. 
sich stiitzt, ist ihr selbstandig eingerichteter Gewerbebetrieb. Eine 
Verhinderung oder Storung des eigenen Gewerbebetriebes durch die 
Fiihrung der Firma „D-W erke" kann dic R . G.m.b.H. selbst nicht be- 
haupten. Von irgendeinem Eingriff in die freigewerbliche Betatigung 
der R. G.m.b.H. kann also keine Rede sein. Es handelt sich nur darum, 
daB die D-Werke nach Behauptung der R . G.m.b.H. durch eine inhalt- 
lich unwahre Angabe in einem Firmenbestandteil ihren eigenen Absatz 
fórdern und dadurch mittelbar dem Erfolg der geschaftlichen Betati
gung der R. G.m.b.H. Abbruch tun. Konkurrenz ist aber noch kein 
Eihgriff in den geordneten Geschaftsbetrieb eines andern, selbst wenn
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es mit unlautern Mitteln geschieht. Der andere hat hiergegen die Unter- 
lassungsklage aus §§ 3, 13 Unl. Wettbew.-Ges. Diese wird ihm durch 
die Verfiigung des Registergerichtsweder genommen noch beeintrachtigt, 
Die R . G.m.b.H. muB daher ihre etwaigen Unterlassungsanspriiche 
durch Klage geltend machen,

Zur Auslegung der Befreiungsvorschrift fiir bestimmte Kauf- und 
Lieferungsvertrage in Tarifstelle 7, Abs. 9, Nr. 3 des preuBischen Stempel- 
steuergesetzes. (Urteil des Reichsgerichts, V II. Civilsenat, vom 5. Mai
1931 —  V II 337/30.)

Die R.-A.G. hatte den Ausbau der alten Uberbauten einer Briicke 
und die Herstellung, dic Lieferung und den Einbau der neuen Uber- 
bauten zu dieser Brucke iibeniommen. Nach dem Preisverzeiclmis zu 
dem Lieferungsyertrag waren unter je einem Posten aufgefiihrt die 
Preise: 1. fiir die „etwa 720 t Stahlkonstruktion" der zwei erforder
lichen Uberbauten „gemaB den der R.-A.G. iibergebenen Zeichnungen" 
und dereń Montierung auf der Baustelle; 2. fur das Verschieben dieser 
Stahlkonstruktion in die endgiiltige Lage; 3. fiir das Abmontieren der 
alten Uberbauten. Die aus dem Betrieb der R.-A.G. stammenden Eisen- 
teile der neuen Uberbauten sollten auf einem Montierungsgeriist neben 
den alten Uberbauten zusammengesetzt, die neuen Uberbauten sodann 
auf die Pfeiler hintibergesclioben werden, die zuvor unter Entfernung 
der alten Uberbauten hierzu vorzurichten waren.

Das finanzam t verstempelte diesen Vertrag unter Anwendung von 
Tarifstelle 21 Abs. 2 in Verbindung mit Tarifstelle 7 Abs. ib  des PreuB. 
Stempelsteuergesetzes. Hiernach sind Werkverdingungsvertrage wie 
I.ieferungsvertrage zu versteuern. I-Iandett es sich bei dem verdungenen 
Werk um eine nicht bewegliche Sache, so ist der Werkverdingungs- 
vettrag so zu versteuern, ais wenn iiber die zu dem Werk erforderlichen, 
von dem Unternehmer anzuschaffenden beweglichen Gegenstande in 
demjenigen Zustand, in welchem sie mit dem Grund und Boden in 
dauernde Verbindung gebracht werden sollen, ein dem Steuersatz der 
Tarifstelle „Kauf- und Lieferungsvertrage", Abs. ib oder der Nr. 3 
der „ErmaBigungen und Befreiungen" dieser Tarifstelle unterliegender 
Lieferungsvertrag und auBerdem hinsichtlich des Wertes der Arbeits- 
leistung ein dem Steuersatz der Tarifstelle „Vertrage" Nr. 2 unterwor- 
fener Arbeitsvertrag geschlossen ware. DemgemilB erhob das Finanz
amt aus einem Licferwert von RM 260 136 einen'Stempel von 2/3% 
mit RM 1734, auBerdem den allgemeinen Vertragsstempel von 3 RM 
gemaB Tarifstelle 18 Abs. 2 (1),

DieR.-A.G. beansprucht Riickzahlung der RM 1734 unter Beru
fung auf die Befreiungsvorschrift in Tarifstelle 7, Abs. 9, Nr. 3. Danach 
sind Kauf- und Lieferungsvertrage iiber Mengen von Sachen oder 
Waren stempelfrei, sofem die Sachen oder Waren im Deutschen Reich 
im Betrieb eines der Vertragsschliefienden erzeugt oder hergestellt 
werden. Nach Ansieht der R.-A.G. waren die Teile des neuen Uber- 
baus in dem Zustand, in dem sie im Sinne der Tarifstelle 21, Abs. 2, 
mit dem Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden 
sollten, noch kein Uberbau, sondern eine „Menge von Sachen".

Das Reichsgericht hat mit den Vorinstanzen die Klage der R.-A.G. 
auf Riickzahlung der RM 1734 abgewiesen. Es verneint die Anwend- 
barkeit der yon der Klagerin angerufenen Befreiungsvorschrift. Die 
dauernde Verbindung mit dem Grund und Boden im Sinne der Tarif
stelle 21, Abs. 2, wird in einem l'alle, wo Uberbauten an der Baustelle 
zusammengefiigt und dann im ganzen in den Boden eingefiihrt werden, 
erst durch die Einfiigung des fertigen Uberbaues hergestellt. Die Be- 
freiungsvórschrift ist nicht etwa deshalb anwendbar, weil die Be- 
standteile der Uberbauten bis zu ihrer Zusammenfiigung eine Menge 
von Einzelteilen dargestellt hatten. Die angelieferten Werkstiicke ver- 
loren durch ihre Zusammenfiigung zu den zwei Uberbauten ihre Eigen- 
schaft ais einzelne bewegliche Sachen und w-urden Bestandteile jener 
zwei neuen zusammengesetzten, aber einheitlichen Sachen. Sie konnten 
also wahrend der Dauer des Zustandes dieser Yerbindung nicht mehr 
ais selbstandige Sachen, infolgedessen auch nicht ais eine Menge von 
Sachen im Sinne der Befreiungsvorschrift angesehen werden. MaB
gebend fiir die Besteuerung wie auch fur die Befreiung von ihr ist 
lediglich der Zustand im Zeitpunkt der Herstellung der dauernden 
Yerbindung mit dem Grund und Boden.

Zur Unsittlichkeit des vertragsmaBigen Ausschlusses der gesetz- 
lichen Haftung fiir Verschulden (Freizeichnung). (Urteil des Reichs
gerichts, V. Civilsenat, vom 8. Ju li 1931 — V 84/31.)

Grundsatzlich haftet der Schuldner fiir Vorsatz und Fahrlassig- 
keit. Diese gesetzliche Ilaftpilicht kann durch Vereinbarung ausge
schlossen werden. Die Haftung wegen Yorsatz kann dem Schuldner 
nicht im voraus erlassen werden. (§ 276 B.G.B.)

Eine weitere Schranke der Yertragsfreiheit findet sich in § 138, 
Abs. 1, B .G .B., wonach ein Rechtsgeschaft, das gegen die guten Sitten 
verstóBt, nichtig ist. Vertragliche Freizeiclmungsklauseln verstoBen nur 
unter ganz besonderen Umstanden gegen die gute Sitten, z. B. wenn 
Unternehmergruppen in wirtschaftlicher Monopolstellung durch all
gemeine Freizeiclmungsklauseln dem Verkehr unertragliche Bedingun 
gen aufzuzwingen yersuchen.

Ausschlaggebend ist die Abwagung der beiderseitigen Interessen. 
Der Unternehmergruppe darf eine gewisse Ausnutzung ihrer wirt
schaftlichen Uberlegenheit nicht versagt werden. Diese Ausnutzung 
verstoBt aber gegen die guten Sitten, wenn sie ohne objektiv zwingenden 
Grund lediglich aus eigenniitziger Interessenverfolgung dem Yerkehr 
unvcrhaltnismaBige und unbillige Opfer auferlegen will. Hierzu ge- 
hóren Freizeichnungen, die eine vdllige oder nahezu vdllige Aufhebung 
der gcsetzlich vorgcsehenen Haftpfliclit der Monopolunternehmer 
fiir eigenes Verschulden der Geschaftsinhaber oder fiir Verschulden 
ihrer leitenden Angestellten herbeifuhren sollen, sofern nicht nach der 
Eigenart des Unternehmens stichhaltige Griinde, insbesondere an- 
erkennenswerte Riicksichten auf Verhaltnisse, die dem EinfluB des 
Unternchmers entzogen sind, ausnahmsweise sogar diese Befreiung — 
sei es allgemein, sei es fur ein Teilgebiet der Tatigkeit jener Personen — 
rechtfertigen.

PA T EN T B ER IC H T .
Wegen der Vorbemerkung (Erliiuteruug der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. 18.

B ek a n n tg em a ch te  A nm eldungen.
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 39 vom 1. Oktober 1931. KI.

KI. 5 c, Gr. 9. H 124 905. Hiiser & Weber, Stanzwerk, Sprockhovel 
i. W.-Niederstiiter. Eckverbindung fiir den Grubenausbau.
6. I. 3r.

KI. 19 a, Gr. 8. G 352.30. Dr. Wilhelm Genicke, Berlin NW 21, KI.
1 Bredowstr. 2. Unterlegplatte fiir Schienenbefestigung mit

Keil und gekriimmter Krampe. 9. X II. 30.
KI. 19 a, Gr. 1 1 .  D 54694. Robert Dittmer, Thiebergstr. 20, und

Wilhelm MaBmann, Victoriastr. 42, Rheine i. W. Schienen- KI
befestigung mittels zweiteiliger, den SchienenfuB beiderseits 
unter Hakenrippen einspannender Unterlegplatten. 3. I. 28.

KI. 19 a, Gr. 28. M 380. 30. Otto Munk, Wildau, Kr. Teltow, Eich- KI. 
straBe 2. Von der Bettungswalze antreibbare Gleisfahrvor- 
richtung. 16. I. 30.

KI. 19 a, Gr. 28. N 271.30 . Dipl.-Ing. Otto Neddermeyer, Wabern,
Bez. Kassel. Vorrichtung zum AufreiBen alter Bettung; KI. 
Zus. z. Pat. 504 875. 22. IX . 30.

KI. 20 g, Gr. 8. R  20.30. Martha Rawie, geb. Wilisch, Osnabriick-
Schinkel. Bremsprellbock. 21. V III. 30.

KI. 20 i, Gr. 35. N 30402, John Neale, London; Vertr.: Dr. D. KI.
Landenberger, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Zugsichcrungs-
anlage unter Verwendung lichtelektrischer Zellen. 24. V. 29. 
GroBbritannien 31. V. ,19. VI,, 19. VII., 29. X. u. 9. X I. 28. KI.

KI. 20 i, Gr. 38. V  25 810. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Zugbeeinflussungseinrichtung.
30. IX . 29.

KI. 20 i, Gr. 38. V 213. 30. Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Relais mit Vorkontakt, im be- KI. 
sonderen fiir Eisenbahnsicherungsanlagen. 15. V. 30.

KI. 20 i, Gr. 39. V 24 7 11 . Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke G. m.
b. H., Berlin-Siemensstadt. Signaleinrichtung fiir Uberwege 
an eingleisigen Bahnen. 19. X II. 28.

37 b, Gr. 2. Û  10 609. The Upson Company, Lockport, New 
York, V. St. A.; Vertr.: Dipl.-Ing. G. Benjamin, Pat.-Anw., 
Berlin-Charlottenburg. Zusammengesetzte Isoiierstoffbau- 
platte. 18. II. 29. V. St. Amerika 23. II . u. 14. V III, 28.

37 b, Gr. 3. K  107219'. Curt Krause, Hamburg, Muhlendamm 4,
u. Paul Lotlies, Hamburg, Caspar-Voght-Str. 5. Knoten- 
punktverbindung fiir Fachwerke aus fortlaufend mit Schlit- 
zen versehenen Staben. 19. X II. 27.

37 h, Gr. 3. L  75 535. John Andrew Larkin, New York, V. St. A.; 
Y ertr.: G. Hirschfeld, Pat.-Anw., Berlin SW 0 8 . Knoten- 
punktverbindung fur Eisenkonstruktionen. 27. VI. 29.

37 b, Gr. 3. M 100890, Adolph W. Malone, Fillmore, Utah, 
V. St. A .; Vertr.: Dipl.-Ing. B. Kugelmann, Pat.-Anw., 
Berlin SW 11 . Eisemer Gittermast. 12. V III. 27. V. St, 
Amerika 19. V III. 26 und 2. VI. 27.

37 b, C.r, 5. A 135. 30. John A. Arenz, Mount Vernon, New York, 
V. St. A .; Vertr.: Dipl.-Ing. Dr. D. Landenberger, Pat.-Anw., 
Berlin SW 61. Einschraubbarer Diibel mit spiralfSrmigem 
AuBengewinde. 17. IV. 30. Canada 18. IV. 29.

37 b, Gr. 5. V 2. 30. Friedrich Visscher, Oberhausen i, Rhld., 
Feldstr. 79. Sich selbsttatig festsetzende Stein- und Fun- 
damentschraube. 3. I, 30.

37 d, Gr. 34. G 73 598. Alfred Saint Georges, Antheit-Statte, 
Belgien; Vertr.: Dipi.-Ing. B . Kugelmann, Pat.-Anw., 
Berlin SW 1 1 .  Zur Herstellung von Fensterrahmen dienen- 
der Formstein aus Beton oder einem ahnlichen Baustoff.
14. VI. 28, Belgien 15. VI. 27.

37 *> Gr. 7. B  142 739. Bemis Industries, Incorporated, Boston; 
Yertr.: F. Meffert u. Dr. L. Sell, Pat.-Anwalte, Berlin SW 68. 
Gebaude aus Metallplatten mit einem Versteifungsgerippe 
aus waagerechten und senkrechten Tragern. 30. III . 29. 
V. St. Amerika 3. IV. 28.
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KI. 42 c, Gr. 6. F  70 193. Fa. Otto Fennel Sohne, Kassel. Nivellier- 
gerat. 4. II. 31.

Ki. 80 a, Gr. 49. Sch 83 606. Johann Bernhard Schroer, Dortmund, 
Hohe Str. 223. Ruttelformmaschine. 12. V III. 27.

KI. 80 a, Gr. 49, Sch 90 63S. Johann Bernhard SchroBr, Dortmund, 
Hohe Str. 223.. Ruttelformmaschine; Zus. z. Anm. Sch 
83 60G. 17. VI. 29.

KI. 80 a, Gr. 53. D 197. 30. Deutsche Asphalt-Aktiengesellschaft 
der Limmer und Vorwohler Grubenfelder, Hannover. Ver- 
fahren und Vorrichtung zum Herstellen von GuBasphalt- 
platten. 17. V. 30.

KI. 80 b, Gr. 2. P 4 11 .3 0 . Agostino Pozzi, Mailand, Italien; Vertr.: 
Dr. M. Herzfeld II, Pat.-Anw., Dusseldorf. Verfahren zur 
Herstellung von hydratisiertem Kalk fiir Bauzwecke. 
20. X . 30. Italien 1 1 .  X II. 29 bzw. 15. V. 30.

KI. 80 b, Gr. 5. Sch 94 S03. Hugo Schwartzkopff, Berlin-Steglitz, 
SchloBstr. 54. Verfahren zur Aufbereitung von Hochofen- 
oder anderen pordsen Schlacken ais Betonzuschlag, 3. II. 31.

KI. 80 b, Gr. 12. M 504. 30. Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt
a. M., Bockenheimer Anlage 45. Hochfeuerfestes Bau- 
material. 9. VI. 27. Norwegcn 7. VII. 26 u. 2. VI. 27.

Ki. 80 b, Gr. 2 1. W 457. 30. Kaspar Winkler, Altstetten-Zurich, 
Schweiz; Vertr.: Dr. F. Warschauer, Pat.-Anw., Berlin
W Verfahren zur Herstellung von StraBenbeton.
24. IX . 29.

KI. Si e, Gr. 95. C 364. 30. Carlshiittę Akt.-Ges. fiir EisengieBerei 
und Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser. Kippvorrich- 
tung fur Grubenwagen mit absatzweiser Entleerung der im 
Zuge verb!eibenden Wagen. 4. VI. 30.

KI. 81 e, Gr. 103. H 46S. 30. Handelsgesellschaft Westfalen G. m.
b. H., Essen, Akazienallee 19. Vorrichtung zum Heben und 
Kippen von Wagen mit Hochziehen der Kippachse. 18.V II .30

KI. S4 c, Gr. 3. R  73 14 1. Alexander George Rotinoff, London;
Vertr.: Dr. G. Dollner, M. Seiler, E . Maemecke, Pat.-An
walte, Berlin SW 61. Senkkastengriindung mit Hilfe von 
Druckmittelstromen. 2 1. X II . 27. V. St. Amerika 29.X I I .26.

B O C H E R B E S P R E C H U N G E N .

D er p ra k t is c h e  S ta h lh o ch b a u . Von G regor. Band II, 2. Teil,
„Stahlskeletthoclihaus- und Tragerbau“ . 330 Seiten mit 344 Abb.
Berlin 19 31. Hermann MeuGer. Preis gebunden RM 48,—

Gregor hat mit dieser Erganzung seines prachtigen Werkes 
zweifellos die Erwartungen weiter Fachkreise crfullt.

Da der Tragerbau die Grundlage zum Stahlskelettbau bildet, 
ist er aus dem im Vorjahre in 5. Auflage erschienenen Band I heraus- 
genommen und hier im 1. A b s c h n itt  ausfuhrlich behandelt. Wie 
friiher wird auch hier der Berechnung der Trager in verschiedenen 
Lagerungs- und Belastungsfailen eine ausfiihrliche, fast zu ausfiihrliche 
Darstellung gewidmet. Wiederum sind in dem Kapitel ,.Ausfiihrung 
der Tragerbauten" die friiher vielfach ais unwichtig betrachteten 
Einzelheiten besonders sorgfaltig behandelt. Gregor war einer der 
wenigen Fachgenossen, welcher schon immer auch diese hochst einfach 
erscheinenden Vcrbindungen mit den vielfach eintretenden und in den 
meisten Taschenbuchcrn nicht beriicksichtigten Nebenwirkungen aufs 
gewissenhafteste untersuchtc. Wenn der Verfasser bei diesen Unter
suchungen mehrfach zu ungunstige Annahmen macht, so ist dies aber 
zweifellos richtiger, ais achtlos an diesen Nebenwirkungen vorbeizugehen 
und sich auf die Tragfahigkeitsangaben von Profilbiichern u. a. zu ver- 
lassen. Besonders vorteilhaft tritt auch in den von Gregor behandelten 
Beispielen das Streben nach zentrischen Lagcrungen hervor.

Der I. Abschnitt enthalt auBerdem noch ein Kapitel Uber ,.Be
rechnung und Ausfuhrung der Decken", in welchem die gebrauchlichen 
Massiv- und Stahldecken, Angaben iiber Ausfuhrung, Eigengewichte, 
Deckenstarken und Bewehrung sowie zulassige Stiitzweiten bei 
gegebenen Belastungen gemacht werden.

Der fiir den Bauingenieur besonders wichtige A b s c h n itt  II, 
,,Der Stahlskelettbau", behandelt im ersten Kapitel den allgemeinen 
Entwurf, wobei insbesondere wirtschaftlichen Vergleichen ver- 
schiedener Ausfuhrungsmoglichkeiten ein grofier Raum gewidmet wird, 
und ansclilieBend die Fiillbaustoffe fiir AuBen- und Innenwande, 
Decken und Stiitzenummantelungen. Im Kapitel 2, „Berechnung der 
Stahlskelettbauten", werden besonders die heute gebrauchlichen 
Naherungsverfahren zur Berechnung von zwei- und mehrstieligen 
Stockwerksrahmen gebracht, so z. B . das Losersche Verfahren fiir 
senkrechte Belastungen. Hierbei wird auch die Anwendung fur auBer- 
mittige lotrechte Belastung der Stiele, wie sie bei Kranbahnen vor- 
kommt, erlautcrt. Fur die Aufnahme waagerechter Belastungen 
werden die iiblichen Annahmen iiber die Lage der Momentennullpunkte 
gemacht, Annahmen, welche wissenschaftlich allerdings wenig be- 
griindet sind, sich aber in der Praxis allgemein bewłhrt haben. Das 
letzte Kapitel, „Ausfuhrung der Stahlskelettbauten", bringt eine 
reiche Fiille von Ausfiihrungsbeispielen mit Berechnung der einzelnen 
Teile, besonders der biegungsfesten Anschlusse und Rahmenknoten 
und einige Gesamtdarstellungen von Rahmenkonstruktionen. Dic be- 
handelten Beispiele lehnen sich zum Teil an vorbildliche praktische 
Ausfuhrungen an, zum anderen Teil bringen sie neue Vorschlage, 
welche zwar sehr anregend sind, zum Teil aber, wie die Beispiele 
nach Abb. 322 und 324, etwas gekiinstelt erscheinen. Immerhin ist 
ais besonderer Vorzug der Gregorschen Beispiele hervorzuheben, 
daB die verschiedenen Ausfiihrungsm6glichkeiten von genieteten 
Rahnienecken und Einspannungen in sehr umfassender Form wieder- 
gegeben sind. Viele dieser Beispiele und insbesondere die von Gregor 
gegebenen neuartigen Anregungen zeigen, daB hier der SchweiBung 
ein aussiclitsreichcs Anwendungsgebiet offensteht. Die bei der 
SchweiBung fast uberall bestehenden unmittelbaren Verbindungs- 
moglichlceiten an beliebigen Stellen vermogen die bei der Nietung 
entstehenden Schwierigkeiten in einfachster und zweckdienlichster 
Form zu umgehen. Gregor hat diese Móglichkeiten in dem vorliegenden 
Werk nicht behandelt, offenbar weil bei seiner Ausarbeitung die 
Anwendung der SchweiBung noch in den Anfangen steckte. AuBerdem

will er, wie aus dem Vorwort hervorgeht, der Ausfuhrung geschweiBter 
Stahlbauten einen besonderen Nachtragsband widmen.

Samtliche Kapitel des Buches sind reichlich mit Zahlentafeln 
versehen, welche beim Entwurf dic Rechenarbciten beschranken 
sollen. Solche Zahlentafeln sind zum Teil schon in anderen Biichern 
veroffentlicht. Die Gregorschen entstammen aber wohl zum groBten 
Teil der eigencn Praxts, was wohl am besten fiir ihren Wert spriclit. 
Hervorzuheben sind die leichtverstandlichen klaren Darstellungen, 
die auch auf weniger gut vorgcbildete Leser Riicksicht nehmen, ferner 
die vorziiglichen Abbildungen und der ausgezeichnete Druck des Buches.

Auch dieses neueste Gregorsche Werk ist entstandeft aus einer 
vielseitigen und langjalirigen Praxis des Verfassers und in erster Linie 
fiir die Praxis geschrieben. Wio die anderen Gregorschen Biicher 
wird es schnell Ycrbrcitung finden und dem Leser viele Anregungen 
und Nutzen bringen. R e in .

K re is sa g e n  fiir  H o lz ą u e rsc h n i tt! E in  neues B e t r ie b s b la t t  
AW F 54. Herausgegeben vom AusschuB fiir wirtschaftliche 
Fertigung AWF. Beuth-Verlag G. m. b. II., Berlin S 14. Stiick- 
preis RM 0,25 ausschlieBlich Versandkosten.

Dieses neue Betriebsblatt fiir alle holzbearbeitenden Węrk- 
statten ist eine unmittelbare Erganzung des vor etwa zwei jahren 
erschienenen Betriebsblattes AW F 51, das die Verwendung von Kreis
sagen bei Holzlangsschnitt behandelt. E s  enthalt ebenso wie dieses 
schon weit verbreitete B latt fiir den Langssclinitt alle praktisch 
wissenswerten Iiinweise fiir wirtschaftliches Sagen quer zur Holzfaser. 
Beriicksichtigt sind Sagenwellendrelizahl, Schnittgiite, Feuchtigkeits- 
gehalt, Zahnezahl, Zahnform, Schliff und Sclirankung, Art des Ein- 
schnitts und Blattdicke.

S p ra m e x  und M e x p h a lt  im E ise n b a h n w ese n . Band I, Be- 
festigung von Bahnsteig- und StraBenflachen, neuzeitliche Planums- 
dichtungen unter Reichsbahngleisen.

Die Rhenania-Ossag, Mineralolwerke Aktiengesellschaft gibt in 
der soeben von ihr herausgegebenen Druckschrift einen Uberblick 
iiber den heutigen Stand der Verwendung der von ihr erzeugten 
Bitumina im Eisenbahnwesen, um damit zu weiteren Forschungen 
und zur ErschlieBung neuer Móglichkeiten anzuregen. Im vorliegenden 
1. Band werden dic Befcstigung von Bahnsteig- und StraBenflachen 
und die neuzeitlichen Planumsdichtungen unter Reichsbahngleisen 
bcschrieben.

Ne u ersch ein u n gen .
N eue M eth oden  fiir  d ie  B e re c h n u n g  d er L iiftu n g sro h re n -  

le itu n g e n  und L u ft le itu n g ę n  zur p n eu m atisch en  T r a n s 
p o rta tio n .

Von Dipl.-Ing. P. K a m en ev . Gekiirzte Ausgabe. Ins Deutsche 
iibertragen von Dr. R. Witte. Selbstverlag des Verfassers, Stalin 
(Donbass) U. d. S. S .R .

N eue G arten . Aus meinem Arbeitsgebiet. 40 Seiten, reich illustriert 
von Josef Buerbaum, Gartenarchitekt, Dusseldorf, Stromstr. 3. Im 
Selbstverlag des Verfassers. Preis RM 1.— .

B e to n k a le n d e r  1932. Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Preis:
2 Teile gebunden RM 7,50.

Der Betonkalender erscheint fruhzeitig fiir das Jah r 1932, zum
26. Małe seit dem Bestehen. Die Bearbeitung verschiedener Kapitel 
ist z. T. durch neue Mitarbeiter erfolgt; einzelne Abschnitte sind um- 
gearbeitet worden. Im  ubrigen ist der Betonkalender bekannt und 
bedarf keiner weiteren Empfehlung, E . P.

F iir  d ie  S c h r if lle ltu n g  v e ra n tW b rtlic h : P ro f .  D r .-In g . E . P r o b s t ,  K a r ls ru h e  i. U .; f ii r  - D ie  B a u n o i n-1]n g “ : R e g ie ru n g s b a u m c is te r  a . D , K . S a n d c r ,  B e rlin . 
Y e r la g  v o n  J u łiu 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 . b . H ., B e r lin  S W  ig , B e u th s tra fie  8.


