
DER BAUINGENIEUR
12. Jahrgang 6. November 1931 Heft 45

C. B A C H f .

Am  io . Oktober ist Dr.-Ing. E . h. C. Bach, emerit. Prof. 
an der Technischen Hochschule Stuttgart, Begriinder und lang- 
jahriger Leiter der dortigen M aterialprufanstalt, im 85. Lebensjahr 
verschieden.

Die W urdigung der wissenschaftlichen Arbeiten Bachs 
konnte nur allgemein Bekanntes wiederholen; wir móchten daher 
heute weniger dem Fachm ann ais der Personlichkeit des Ver- 
storbenen einige Gedenkworte wid men.

Der Schilderung seines Werdeganges entnehmen wir 
aus dem seiner Feder entstammenden, im Jah re  1926 beim 
Verlag Ju liu s Springer erschienenen Biichlein „M ein Lebęnsweg 
und meine T atigkcit" folgende Daten.

B is zum 14. Lebensjahr besuchte 
Bach die Schule in Stolberg im 
sachsischen Erzgebirge, machte dann 
eine Schlosserlehre durch und erhielt 
spater eine Stelle in der Maschinen
fabrik Hartm ann in Chemnitz. Mit 
17  Jahren tra t er in die hohere Ge- 
werbe- bzw. Werkmeisterschule in 
Chemnitz ein, die er nach zwei Jahren 
erfolgreicher Lernzeit verlieB. Im 
Kriege 1866 bezog Bach das Poly- 
technikum in Dresden, wozu ihm ein 
Burger seines Geburtsortes die notigen 
M ittel yorstreckte. D ort erhielt er 
seine fachliche Ausbildung nach da- 
maligen, fiir unsere heutigen Be- 
griffe recht einfachen, Methoden ais 
Maschineningenieur. Datieben be- 
muhte er sich, eine weitgehende All- 
gemeinbiklung zu erwerben.

In jungen Jahren war sich Bach 
schon der Notwendigkeit cingehender 
wissenschaftlicher Vertiefung bewuBt.
Nach zwei Jahren siedelte er nach 
S tuttgart iiber, um seine Studien 
fortzusetzen und gleichzeitig die 
Stellung eines Assistenten zu iiber- 
nehmen. Aus dem Kriege 1870/71 
kehrte er nach Stuttgart zuriick.

Sein Diplomexamen bestand er 
in Karlsruhe, nachdem er zwei 
Sem ester bei dem in hohem R ufę 
stehenden G r a s l io f  Yortesungen gehort hatte.

In den Jahren  18 73— 1876 trat er in die Praxis ein; zuerSt 
ging er kiirzere Zeit nach England, dann nach Berlin ; weitere 
zwei Jah re  w ar er in Bautzen ais Fabrikdirektor tatig. Am
1. Oktober 1878 folgte er einem Rufę ais Ordinarius des Ma- 
schineningenieurwesens an die Technische Hochschule Stuttgart, 
wo er fast 45 Jah re  lang, bis 1922, wirkte.

Aus dieser T atigkcit entstammen seine Arbeiten auf ver- 
scliiedenen Gebieten des Materiąlprufwesens, die seinen bedeuten- 
den R u f begriindeten und bald weit iiber die Grenzen Deutsch- 
lands hinaustrugen. Im  Jah re  18 8 1 grundete er die M aterial- 
priifanstalt, um den Mangel an Einrichtungen zur Priifim g und 
Untersuchung des Verhaltens der Konstruktionsm aterialien 
zu beseitigen. B ach  hat auf diesem Gebiet neue Wege einge- 
schlagen, und w ir wissen, daB er dabei ebenso bahnbrechend wie 
vielseitig und erfolgreich gewirkt hat. Vielen seiner Yeróffent-

lichungen, die er spater allein oder gemeinschaftlich mit seinen 
M itarbeitern herausgab, kom m t grundlegende Bedeutung zu. 
Die Bucher iiber ,,E lastiz itat und Festigkeit" und „M aschinen- 
elem ente", die viele Auflagen erlebt haben, sind noch heute stark 
begehrt.

AuBere Anerkennungen wurden Bach in reichem MaBe 
zuteil. E r  erhielt Rufę an die Technischen Hochschulen 
Berlin, Wien und Ziirich, die er aber ablehnte, da er sich 
in Stuttgart durch seine Arbeiten und sein Lebenswerk fest 
rerankert fiihlte. Neben yielen Ehrungen durch Fachyer- 
einigungen sei die W iirde eines Ehrendoktors herrorgehoben.

E r  wurde Staatsrat und wahrend 
des Krieges Exzellenz, nachdem ihm 
vorher der persónliche Adel verlielien 
worden war.

Die Personlichkeit Bachs kom m t 
treffend zum Ausdruck in einem Satz. 
den er einm alaussprach, daB Schwim- 
men gegen den Strom zuweilen eine 
Notwendigkeit sei und daB die Uber- 
windung von Schwierigkeiten nietnals 
davon abhalten darf, das richtig Er- 
kannte ausdauernd zu verfolgen. W ir 
móchten dem noch hinzufiigen, daB 
es um den Ingenieurstand besser be
stellt ware, wenn dieser Grundsatz 
weitere Verbreitung gefunden hatte. 
Allerdings legt er die Verpflichtung 
auf, auch die Meinung derer zu 
achten, die auf anderem Wege zum 
gleichen Ziel hinstretien.

Nie hat Bach es an Mut felilen 
lassen, wenn er fiir seine einmal
gewonnene Oberzeugung eintrat. E r  
weist darauf hin, wie er bestrebt 
gewesen sei, sich von iiberkommenen 
Lchr- und Schulmeinungen, denen 
er nicht gehuldigt habe, frei zu 
hal ten. Manches, was schulmaBig 
ais richtig anerkannt und iiber- 
liefert worden war, hat er, um neuen 
Ideen Raum  zu schaffen, iiber Bord 
geworfen, wobei er sich wohl be
wuBt war, daB er damit denjenigen,

die ihm infolge Alterns, starken Bęhąrrungsyermogeńs oder 
aus anderen Griinden schwer folgen konnten, wenig Freude 
bercitetc.

M it besonderer Energie bekam pfte B ach  behordliche, die 
Industrie unnótig einschrankende Bestim m ungen; er hielt 
aber auch der Industrie gegeniiber m it seiner Ansicht nicht 
zuriick. E s  ist daher zu yerstehen, daB S taat und W irt
schaft ihm Vertrauen und Hochachtung in liochstem MaBe 
en tgegen brachten.

Trotz aller Erfolge h at Bach, der ja , aus kleinen Verhalt- 
nissen heryorgegangen, sich seine Stellung nur unter schweren 
Kam pfen zu erringen vermochte, ein warmes Herz fiir alle 
Schaffenden, sowohl Geistes- wie H andarbeiter,'  bew ahrt: Stets 
stand seine Personlichkeit im Kam pfe ftir dic Milderung der
Klassengegensatze in yorderster Reihe. Ehre seinem Andenken!

E . P r o b s t .
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DER G E S C H W E IS S T E  S T A H L B A U  FUR D A S R E IT E R ST E L L W E R K  S f  IN ST E N D A L.
Yon Reichsbahnrat Dr.-Ing. TT. SchrOder, Ilannoucr.

t lb e r s ic h t : Der Stahlbau fur das neue Stellwerk in Stendal 
wurde geschweiflt. E r ist die gróBte Schweifikonstruktion der Deutschen 
Reichsbahn und meines Wissens von Europa. Mit dem ausgefiihrten 
Bau ist ein gróBer Schritt vorwarts getan in dem Neulande der Schweifi- 
technik. Nach einer Beschreibung der Konstruktion werden die 
SchweiBarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle behandelt 
und gewonnene Erfahrungen mitgeteilt. Eine Probebelastung hat die 
Giite der Arbeiten bewiesen.

Die Stahlkonstruktion fiir das neue hochliegende Stellwerk Sf 
auf Bahnliof Stendal ist m ittels elektrischer L ic l i t b o g e n -  
s c h w e iB u n g  unter Ycrm eidung jeder Nietvcrbindim g her
gestellt und m it etw a 145 t  zur Zeit das gróBte geschweiBte 
Bauw erk  der Deutschen Reichsbahn. M it der Genehmigung zur 
Ausfuhrung ais Schweifikonstruktion h at H err Reichsbahn- 
direktor Geheimer B au ra t D r.-Ing. S c h a p e r  sich ein groBes 
Verdienst um die Fórderung der SchweiBtechnik im Stahlbriicken- 
bau erworben. Die Arbeiten wurden von der Stahlbauanstalt 
D o rn  en  in Dortm und-Derne ausgefiihrt. Der Entw urf ist 
unter meiner Leitung im Briickenbaubiiro der Reichsbahndirek- 
tion H annover aufgestellt worden. Die Bearbeitung hatte techn. 
Reichsbahnoberinspektor F r ie d r ic h .  D r.-Ing. D ó rn e n  und 
ich waren in der gliicklichen Lage, von M arineoberbaurat L o t t -  
m a n n  von der Reichsw erft in W ilhelmshaven m it seinen reichen 
Erfahrungen auf dem Gebiete der SchweiBtechnik beraten zu 
werden. Ihm  sei dafiir auch an dieser Stelle gedankt.

A . Allgem eine Anordnung.
D as Stellw erk Sf, von dem M itte A ugust 19 3 1  der Stahlbau 

fertiggestellt ist, erhalt D ruckluftantrieb und dient ais E rsatz  
fiir das veraltete, stark  verschlissene uiid nicht mehr den A n
forderungen entsprechende Stellw erk Snt. i

Die S t e l lw e r k b r u c k e  h at 25,32 m iStiitzweite und be
steht in ihren H aupttragern aus zwei Rahm entragern, sog. 
Vierendeeltragern. Sie ruht auf einem festen B ock  und einer 
Pendelstiitze. An das Stellw erk schlieBt eine F a h r d ie n s t -  
l e i t e r b r i ic k e  m it zwei Fachw crktragem  von 36 m Stiitz- 
weite an.

Die Abmessungen der Briicken wurden durch die Gleis- 
anlageii und sicherungstechnischen Forderungen ais die gunstig- 
sten bestim m t. Die Ausbildung der Stellwerkbrucke mit Krag- 
armen wurde eingehend gepriift, um móglicherweise eine Ge- 
wichtsersparnis an den H aupttragern zu erzielen. ' Sie muBte 
jedoch aus Griinden sicherungstechnischer A rt und m it Riicksicht 
auf die Gleisanlage, die nicht verandert werden konnte, fallen 
gelassen werden.

Die Verwendung von Blechtragern m it aufgem auertem  Stell- 
werkgebaude ware etwa 5000 R M  billiger gewesen, hatte aber

Abb. 1 . Ansicht des Stellwerks.

nicht unbedeutende Nachteile gehabt, die hier zu erórtern zu 
weit fiihren wiirde. Fachw erktrager mufiten ausscheiden, da die 
groBen Fenster nicht von den Schragen durchschnitten werden 
durften.

B ei den Rahm entragern ergibt die zwanglose E infiigung 
der groBen Fensterflachen in die Rahm enfelder zusammen m it

der Ausfachung der iibrigen Flachen durch Ziegelsteinm auerwcrk, 
wobei die Tragkonstruktion k lar erkennbar bleibt, ein archi- 
tektonisch befriedigendes B ild  (Abb. 1).

D as Stellwerk hat zwei Stockwerke. D as obere GeschoB 
enthalt die eigentlichen Stellwerkanlagen. D as untere GeschoB . 
h at je  einen R aum  fiir Brcnnstoffe, die Heizungsanlage, die 
D ruckluftventile und Rohrleitungen, fiir Gerate und auBerdem 
noch einen Durchgang von 1,2 0  m Breite, der zusammen m it der 
Fahrdienstleiterbriickc dem Personal den gefahrlosen Ubergang 
iiber die Gleise von einer Seite zur anderen des Bahnhofs er
móglicht.

Die beiden unteren Decken sind Steineisendecken aus
10 cm hohen Hohlsteinen m it Eiseneinlagen. A u f ihnen liegt 
Bim sbeton m it einer Estrichschicht.

D ie Dacheindeckung bildet ein Doppelpappdach auf Scha
lung und hólzerncn Sparren. Mitten iiber dem Stellwerk erhebt 
sich ein U hrturm .

Die H aupttrager sind an ihren Enden durch Querrahmen 
yerbunden. Sic nehmen den oberen W indverband auf.

E in  unterer W indverband aus Flacheisen ist lediglich ein 
M ontageverband. Die W indkrafte werden hier von der Stein- 
eisendecke aufgenommen.

In  dem Querrahmen iiber der festen Stutze steht ein ein- 
stieliger Ralim en, der die festen A uflager der Fahrdienstleiter- 
briiclce tragt. D ie beweglichen A uflager sind eine Pendelstiitze, 
an der eine Treppenanlage nach den Gleisen fiihrt. D er andere 
Querrahmen tragt auf Konsolen einen 3,50 m langen Austritt, 
um nach dieser Seite hin dem Fahrdienstleiter geniigende Sieht 
zu ermóglichen. D er .Pendelrahmen der Stellwerkbrucke liegt 
am Ende eines Bahnsteiges, von dem aus eine Treppenanlage 
nach oben fiihrt.

B. Berechnung.
Wegen des beschranktcn Zeilenraumes kann auf die B e 

rechnung der Vierendeeltrager und SchweiBnahte, die 
manches Bem erkenswerte zeigt, nicht eingegangen werden. 
Verarbeitet wurde gekupferter Stahl S t  37 +  Cu m it <r7U, — 
1200 kg/cm2 und bei Beriicksichtigung von W ind m it 1400 kg/cm*. 
Die SchweiBnahte sind m it u m h ii l l t e n  K j e l l b e r g  - E le k -  
t r o d e n  O K  6 und O K  7 spezial von 4, 5 und 6 mm Dm r. aus
gefuhrt worden. Y orher angestellte ProbeschweiBungen und 
ZerreiBversuche hatten gute Ergebnisse. Probesta.be, angefertigt 
nach den „V orlaufigen besonderen Bedingungen von SchweiB- 
d ra lit" vom  R .Z .A . 919. 27 und m ittels V -N aht m it diesen Elek- 
troden verschweiBt, ergaben durchschnittliche Festigkeitsw erte 
von 38 kg/mm2 fur O K 6 und 40,4 fiir O K  7 spezial.

C. Bauliche Durchbildung 
der Stahlkonstruktion.
F iir ein Bauw erk  in der A rt 

und m it den AusmaBen der Steil- 
werkbriicke lagen noch keine E r 
fahrungen auf dem Gebiete der 
SchweiBtechnik vor, auf die ich mich 
bei der konstruktiven Durchbildung 
der Knotenpunkte und Anordnung 
der SchweiBnahte hatte stiitzen 
konnen. A uBerdem  Grundsatz, alle 
Yerbindungen zu schweiBen, wurde 
angestrebt, die Lange der SchweiB

nahte m óglichst einzuschranken. D aher wurde davon Abstand 
genommen, durch AufeinanderschweiBen von Flacheisen kiinst- 
lich Profile herzustellen, die ais W alzprofile bezogen werden 
konnten. Die geringeren M aterialkosten, gegebenenfalls auch 
infolge Gewichtsersparnisse, werden im allgemeinen durch die 
M ehrarbeit des Schw'eiBens aufgezehrt. Auch ist aus Griinden
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der Zweckm afiigkeit und W irtschaftlichkeit zum Teil mehr 
M ateriał aufgewendet worden, ais auf Grund der K rafteauf- 
nahme notwendig gewesen ware. So ist zum Beispiel fur die 
Gurtungen und Pfosten der H aupttrager ais zweckmafligstes 
P ro fil der Peiner Trager I  P  55 erm ittelt worden. An sich hatte
I  P  50 geniigt. A ber m it R iicksicht auf die bei einigen Knoten- 
punkten erforderlich gewordene Verstarkung durch Laschen m it 
den zugehorigen SęhweiBnahten ware kein Gewinn erzielt worden. 
Kein Zweifel, daB spater, wenn mehr Erfahrungen im ScliweiBen 
vorliegen, wenn vor allem iiber die auftretenden Schrumpfungen 
volle K larheit besteht, Anordnungen oder MaBnahmen mit 
Recht fur iiberfliissig oder unzweckmaBig gehalten werden, 
die jedoch heute aus Griinden der S ic h e r h e it  noch getroffen 
werden mussen. So h at die Erfahrung im Laufe der Ausfuhrung 
gezeigt, daB die in jedem Knotenpunkte fiir den Ubergang der 
K ra fte  zwischen den Gurten und Pfosten infolge der Momente 
angeordneten Rippen, obgleich diese fiir die mittleren Knoten
punkte m it R iicksicht auf die geringeren K rafte  und das starkę 
Herzstiick nicht notwendig gewesen waren, auBerordentlich 
zweckmaBig sind. Durch sie werden namlich die SchweiBniihte 
zwischen H erzstiick und Steg, die zum Teil unter hohen 
Schrumpfspannungen stehen, bei der Aufnahm e der auBeren 
K ra fte  weitestgehend entlastet.

1 .  H a u p t t r a g e r  d e r  S t e l lw e r k b r u c k e .
Durch die Verwendung von Peiner Tragern I  P  55 ais Grund- 

profil fur Gurtungen und Pfosten beschrankte sich die SchweiB- 
arbeit fiir die H aupttrager auf die Knotenpunkte m it Ausnahnie 
der Endpfosten, die wegen der Querrahmen besondere ScliweiB- 
arbeit erforderten. Jede G u r tu n g  ist aus zwei Tragern I  P  55 
von je  etwa 13  m Lange hergestelit, die in der M itte der Briicke 
gestoBen sind. Abb. 2 zeigt ein Endfeld der Rahm entrager.

Schniłtfi-CL

Jed er der Trager fiir die Gurte wurde an den Stellen der 
mittleren Knotenpunkte mit dem Schneidbrenner in seinem 
einen Flansch und dem halben Steg aufgeschnitten und 
erhielt auBerdem in halber Hóhe des Stegs in dessen Łangs- 
richtung einen Schnitt auf 1,90 m Lange zwischen zwei vorher 
gebohrten Lóchern von 20 mm Dmr. Die sich so ergebenden 
Teile wurden nach einem Kriim m ungsradius r  =  60 cm abge- 
bogen. Um ein Aufschlitzen des Steges iiber das Loch hinaus

nach dem Fekle lun zu verhindern, sind seine beiden H alften 
am Anfang der Kriim m ung beiderseits m it je  einem gegenein- 
ander versetzten und hochkant gestellten Bloch n o  -40  und 
beiderseitiger K ehlnaht gefaBt. Die Enden der Pfosten wurden 
in dem Steg auch aufgeschnittcn und m it gleichem Halbm esser 
abgebogen. Die abgebogenen, je tzt _L-f6rmigen Enden vom 
Gurt und Pfosten sind stum pf m iteinander verschweifit, nachdem 
sie unter 4 5 0 vom  Kriim m ungsm ittelpunkte auf die richtige 
Lange geschnitten und die K anten zur Herstellung der X-N ahte 
bearbeitet worden sind. F u r  den Teil der K rafte  in der ge- 
stoBenen Flachę, der nicht von diesen K a li ten aufgenommen 
wird, sind an der AuBenseite .Laschen m it Kehlnahten ange- 
schlossen. In  den durch das Abbiegen der Tragerhalften von G urt 
und Pfosten entstandenen dreicckformigen Hohlraum  der Stege 
ist an jedem  Knotenpunkt ein H e r z s t i ic k  aus 50 mm starkem  
Blech eingepaBt und auf beiden Seiten m it Kehlnahten m it den 
Stegen verschweiBt. Dem K rafteverlau f im Knotenpunkt, 
hervorgerufen durch die Gurteck- und Pfosteneckmomente, 
dienen die bereits oben erwahnten beiderseits angeordneten 
R ip p e n  m it 0  1 10  • 40, die m it Kehlnahten an Flansch, Steg 
und Herzstiick angeschlossen sind. Jede R ippe ist auBerdem 
an den Enden durch je  zwei Dornę Dmr. 20 mm noch m it den 
Flanschen der Gurte und Pfosten verscliweiBt.

In  dor beschriebenen A rt sind samtliclie Knotenpunkte der 
H aupttrager m it Ausnahme ihrer Eckpunkte ausgebildet. Hier 
haben die Knotenpunkte die Kriim m ung nur im Rahmenfelde 
und sind auf der AuBenseite gerade. Jedoch  sind die unteren 
Gurte noch um 3 1  cm nach unten abgebogen m it R iicksicht 
auf dic unteren Riegel der Querrahmen, dereń Oberkante mit 
Oberkante der Quertrager des Untergeschosses in einer Ebene 
liegen muB, um die lichte Hohe des Durchganges von 2 111 nicht 
einzuschranken. Im  ubrigen zeigen auch diese Eckpunkte dic

gleichen Anordnungen unter Yerwendung eines Herzstiickes wie 
die ubrigen Knotenpunkte. An den Knotenpunkten o und 1 
bzw. 5 und 6 liegen die Decklaschen fiir die Stum pfnaht der 
Flanschen auf einer Verstarkungslam elle. Die Lam elle ist fur 
die Eckpfosten ganz durchgefiihrt, Wegen der hoheren Bean- 
spruchungen muBten ferner die Eckpfosten, die gleichzeitig 
Stiele der beiden Querrahmen sind, durch je  eine aufgeschweiBte 
Lamelle auf den auBeren Flanschen verstarkt werden. F u r den
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StoB der I  P  55 in der M itte einer Gurtung, der im ubrigen 
durch das H erzstiick und die X-N ahte in dem Steg und Flansch 
erfolgt, is t im Ober- und Untergurt je  eine Lasche an der AuBen- 
seite m it Kehlnahten auf die Flanschen geschweiBt.

2. Q u e rra h m e n .
In der Ebene der Querrahmen sind die Eekpfosten weiter 

durch ein )A I  P  60 verstarkt, dessen Steg durch beiderseitige 
Kehlnahte m it dem Steg der X P 5 5  verbunden ist (Abb. 2 und 3). 
AuBerdem ist in der H aupttragerebene auf der AuBenseite
1 C 26 auf den Steg des I  P  55 geschweiBt. Der Steg des C 26 
stóBt hierbei stum pf gegen das H erzstiick, wahrend die Flansche 
auf diesem weitergefiihrt werden, bis sie an die bogenformige 
R ippe stoBen. Die Riegel sind I  P  55. Im  ubrigen sind auch die 
Eckpunkte der beiden Querrahmen unter Verwendung von Herz- 
stiicken analog den H auptknotenpunkten ausgebildet. Die

■oO.K.Querf.+S,Z3S.O.

Schnitt e - e
-troo-

Sc/initt f- f

Herzstiiclce von Rahm en und H aupttragern stoBen stum pf 
gegeneinander und sind so verschweiBt.

Der Querrahmen am Punkte o tragt z w e i H a lb r a lim e n  
in 1,4  m Abstand m it 2 ,1  111 langen Kragarm en. Sie nehmen in 
dem unteren Teil den Verbindungssteg zwischen dem Durch- 
gang in dem unteren Stockwerk und der Treppenanlage auf, 
im oberen Stockwerk ermoglichen sie den A u stritt des Fahrdienst- 
łeiters und den Zugang zur Treppe. Die nach auBen gericlitete
Zugkraft am Endąuertrager der mittleren Decke wird von einem
waagerecht liegenden Trager, der m it diesem verschweiBt ist, 
biegungsfest aufgenommen. A m  Eekpfosten nehmen zwei
Laschen, die durch den Flansch hindurchgesteckt sind, diese
Zugkraft auf. Die D ruckkrafte der unteren Riegel der H alb- 
rahmen wird durch Stum pfschweiBung auf den Querrahmen 
ubertragen. F iir  die beiden I-Ialbrahmen sind keine gewalzten 
Trager ais Grundprofile benutzt, sondern die Trager sind aus

Flacheisen yon 12  mm 
Starkę zu Steg und Flansch 
m itKehlnahten zusammen- 
gesetzt. An den Eck-
punkten ist je  ein Iierz-
stiick, 40 mm stark, in
_L- bzw. |__-Form  zwischen
Flansche und Stege gesetzt 
und verschweiBt. In dem 
anderen Querrahmen (Ab- 
bildung4) der Briicke iiber 
der festen Stiitze steht ein 
e in s t i e l i g e r  R a h m e n , 

' dessen Riegel mit einem
Pfosten und dessen Stiel 
m it dem unteren Riegel 
des Querrahmenś ver-
schweiBt ist. E r  tragt die 
festen Auflager der Fahr- 
dienstleiterbriicke.

3. S t i i t z e n .

Die fe s  te  Stiitze (Ab- 
biklung 4) fiir die Stell- 
werkbriicke besteht aus 
zwei nebeneinander ste
henden, fest eingespannten 
Rahm en in go cm Abstand. 
D as Grundprofil ist auch 
hier der I  P  55. W ieder 
sind fiir die Eckausbildung 
die Trager an den En  den 
m ittigst geschlitzt und 
nach Abbiegung der inne
ren H alften ein H erzstiick 
eingesetzt worden. Beide 
Rahm en sind untereinander 
durch je  ein I  P 5 5  von 
88 cm Lange oben zur 
besseren Aussteifung und 
Aufnahm e der Lagerkorper 
verbunden. Auch unten ist 
ein gleicher Trager ange
ordnet. D asL ag er zwischen 
H aupttrager und fester 
Stiitze ist ein Z y l i n d e r -  
z a p f e n k ip p la g e r  von 
70 cm Hóhe. .Diese Hohe 
ist wegen der Einfuhrung 
der Rohre und K abel in 
den unteren Ventilraum  
des Stellwerlis erforderlich.

Auch die rahmenartige 
PendelstUtze (Abb. 5) zeigt

Abb. 4 .
Feste Stiitze mit unterer Halfte 

des iiber ihr stehenden Querrahmens.
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in ihren beiden Ecken die Herzstiicke. D as Grundprofil ist hier 
der I  P  60. Die Pfosten sind aus einer schragen Trennung des 
Steges in zwei T -fo rm ige  H alften mit trapezform igem  Steg 
entstanden. N acli einer Drehung der einen H alfte sind die Stege 
m iteinander verschweiBt worden.

r-31025

Abb. 5 . Pendelstiitzc, der Haupttrager 
Schnitt b b  dt:i' Stellwerkbrucke.

4. F a h r d ie n s t le i t e r b r i i c k e .
Uber ilire allgemeine Anordnung sei auf Abschnitt A ver- 

wiesen. Dic 12  Felder der H aupttrager haben je  3 ra Weite. 
D er Untergurt wird aus zwei < -E isen  100 • 100 • 10  gebildet 
und h at '| -Form  (Abb. 6). Zwischen ihnen sind die Knoten
bleche angeordnet und m it Kehlnahtcn verschweiBt. A uf dem un
teren Flansch liegen m it Zwischenschaltung. eines Knotenblechs 
die Quertrager. Der Obergurt besteht aus gekreuzten -Eisen 
n o  - n o  ■ 12  und ist wie der Untergurt zweimat gestoBen. Die 
Auflagerdriicke des oberen Wrindverbandę§ w-erden in den Knoten

7 7

Abb. 6.

AnschiuO der Fahrdienstleiterbriicke 
an die Stellwerkbrucke.

1 und i '  durch ein Portal aus zwei J F - E is e n  au f den unteren 
W indverband ubertragen. Die festen Lager ruhen auf dem 
Riegel eines einstieligen Rahm en aus I  P  30, der m it dem Quer- 
rahmen der Stellwerkbrucke verschweiBt ist (Abb. 4) und seitlich 
den Durcligang frei laBt. Zur Aufnahm e der K ra fte  in der Langs- 
lichtung der Fahrdienstleiterbriicke sind die Lagerkórper m it 
dem Endąuertrager der mittleren Stellwerkdecke verschweiBt. 
E r  ist durch aufgeschweiflte Bleche in — |-Form verstarkt worden.

D. Ausfuhrung der SchweiBarbeiten.
1. A l lg e m e in es .

Die Stahlbauanstalt D ó rn e n  wurde m it dem A uftrag  auf 
Herstellung der SchweiBkonstruktion vor Aufgaben gestellt, die 
bislang in Deutschland zum gróBten Teil noch keine Lósung ge- 
funden hatten. E s  w ar weniger das, daB es sich hier um die 
gróBten geschw-eifiten Brucken handelte, die bislang ausgefuhrt 
waren. Aber die Stellwerkbrucke stellte durch die E igenart der 
konstruktiven Ausbildung ihrer H aupttrager, Querrahmen und 
Stiitzen ganz besondere schweiBtcchnische Aufgaben. Yorweg 
sei gesagt, daB die F irm a sie aufs beste gelost hat.

Eine gute Ausfuhrung von SchweiBverbindungen hangt 
nicht nur davon ab, daB von dem SchweiBer die T e c h n ik  d es  
S c h w e iB e n s  beherrscht wird und er einen g u te n  A r b e i t s -  
w il le n  hat, w-obei natiirlich auch dic Arbeitsbcdingungen in 
bezug auf W erkstticke, Gerate, Lage der SchweiBnahte u. a. so 
sein mussen, daB es iiberhaupt moglich ist, gute A rbeit zu leisten. 
Gleich entscheidend fiir die Giite einer SchweiBverbindung, falls 
mehrere Nahte zusammfcn ćin Ganzes ausmachen, wic zum B ei
spiel bei den Knotenpunkten, ist die R e ih e n f o lg e ,  in der diese 
SchweiBnahte gezogen werden. Die beim SchweiBen eintreten- 
den S c h r u m p fs p a n n u n g e ń  sind es, die die richtige Aufein- 
anderfolge der einzelnen SchweiBnahte so bcdeutungsvoll 
machen. Durch sie treten allgemein F o r m a n d e r u n g e n  u n d  
S p a n n u n g e n  in  d en  zu v e r b in d e n d e n  T e i le n  ein, die 
bei unrichtigem Arbeitsgang zu vólligen Fehlschlagen fuhren 
konnen. Von den insgesamt etwa 6000 m langen SchweiBnahten
—  2— 4 einzelne Raupen sind hierbei m it 2— 4 facher Lange 
eingesetzt —  sind im L au fe  der Arbeiten in der W erkstatt und 
auf der Baustelle nur 6 m, also eins von Tauseiul, gerissen. 
Durch die Erfahrungen, die hierbei gewonnen wurden, sowie um- 
fangreiche S p a n n u n g s m e s s u n g e n , die ich wahrend der 
SchweiBarbeiten auf der Baustelle ausgefuhrt habe, wird das 
oben Gesagte bestatigt. Die eintretenden Formanderungen 

konnen zu groBen Schwierigkeiten bei dem Zu- 
sammenbau der einzelnen Teile fuhren, die zu be- 
seitigen einen hoheren Arbeitsaufwand erfordern 
konnen ais die eigentlichen SchweiBarbeiten. 
E s muB daher v o r  Beginn der Arbeiten auf 
Grund sorgfaltigster Uberlegungen versucht 
werden, den Y erlau f der Schrumpfspannungen 
und dereń Auswirkungen zu erfassen. Hier- 
nach ist fiir jeden Knotenpunkt ein S c h w e iB -  
p la n  aufzustellen, in dem die Reihenfolge der 
SchweiBnahte genau festgelegt ist und von dem 
bei der Ausfuhrung abzuweichen aufs strengste 
verboten sein muB. E s  geniigt auch nicht, daB 
nur dic Reihenfolge der einzelnen N ahte ange- 
geben wird. Aus den SchweiBplanen muB auch 
ersichtlich sein, in weichen A b s c h n i t t e n  die 
einzelnen N ahte ausgefuhrt werden sollen 

.•- 80-12 und, falls sie aus mehreren Raupen bestehen, 
wie diese aufeinander folgen. Und auch dann, 

wenn die Reihenfolge der N ahte in zw'eckmaBigster W eise fest- 
gelegt ist, ist es o ft geboten, b e s o n d e r e  P a u s e n  z w is c h e n  
d en  A r b c i t s g a n g e n  fiir die einzelnen N ahte einzulegen, dam it 
das M ateriał ab kii hien kann und nicht zu hohe Schrum pfspannun
gen durch zu starkę Erw arm ung eintreten. Auch diese Arbeits- 
pausen mussen in den SchweiBplanen festgelegt sein. W eiter 
muB noch ein P la n  aufgestellt werden, aus dem die A u fe in -  
a n d e r fo lg e  d e r  zu sch  w e i B en  d en  K o n  s t r u lc t i  on s t e i le
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spannungen in solcher GroBe auf, daB sie zum ReiBen fiihrten. 
Diese Erfahrung wurde beim SchweiBen der ubrigen Herzstiicke 
in der Pendelstiitze und den H aupttragern verw ertet. Bei 
diesen wyjrden die StoBnahte v o r  dem SchweiBen der F lanken
nahte hergestellt. UberkopfschweiBungen wurden dadurch 
verrnieden, daB die Rahm en durch den K ran  in eine giinstige 
Lage gebracht wurden.

Die H aupttrager wurden auf einer horizontalen Zulage. in 
der W erkstatt zusammengepaBt. D ie einander entsprechenden 
N ahte zu beiden Seiten des Steges konnten darum  zum Teil nicht 
gleichzeitig geschweiBt werden. E s  zeigte sich, daB immer nur 
stiickweise geschweiBt werden durfte, um Y e r w e r f u n g e n  d e r  
K o n s t r u k t io n  und auftretende Spannungen m óglichst zu 
vermeiden. D as Zusammenpassen der einzelnen Teile auf der 
Zulage und das Richten derselben, wenn sie sich durch das 
SchweiBen verzogen hatten, w ar eine sehr miihsćlige und teure 
Arbeit. Letzteres erfolgte in der Regel durch Erwarm ung. 
Die Kosten fiir das Zusammenpassen waren .dadurch herab- 
gemindert worden, wenn die aufeinanderstoBenaen Teile erst auf 
der Zulage selbst beim Zusammenlegen auf die genaue Lange und 
nicht schon friiher geschnitten worden waren. Noch besser wiirde 
es gewesen sein, hatte man zum Beispiel die in den normalen 
H aupttragerknotenpunkten in den N aht en 8 zusammen- 
stoflenden Tragerteiie n a c h  dem EinschwriBen des Herzstiickes 
in die Gurtung aufeinander gepaBt und wSre man in den ubrigen 
Punkten ahnlich vorgegangen.

Die N o r m a lk n o t e n p u n k t e  wurden in der W erkstatt wie 
folgt geschweiBt (Abb. 9): Zunachst auf der Vorderseite die
Flankennaht 1 von ihrer M itte aus ■'*on a bis b. Nach Kanten der 
Gurtung wurde auf der Gegenseite von a bis c geschweiBt, nach 
aberm aligem  K anten die N ahte b bis c auf der Vorderseite. 
H ochkant gestellt, wurden dann beiderseits ■ gleichzeitig die 
Flankennahte von c bis zum StoB geschweiBt. Dann folgten dic 
Zug- und D ruckbander m it den Nahten 2 und 3, am Kreuzungs- 
punkt beginnend, nach dem Tragergurt zu, fur N aht a auch 
noch bis an die K ante des Herzstiickes. A uf der Gegenseite 
wurde aus Montagegriinden durchgehendes und unterbrochenes 
Band vertauscht. Die Stirnnahte 6 der Bander durften erst ge- 
schweiBt werden, nachdem die langen Flankennahte vóllig er- 
kaltet waren. Sie rissen jedesm al, wenn dies noch nicht der 
F a li war.

Nach dem EinschweiBen der H erzstiicke hatten sich die 
H aupttragergurte auf ihrer Lange von etwa 12 ,5  m um 40 mm 
gebogen, und zwar in der W eise, daB die aufgeschnittene Seite 
der Gurtungen konkav wurde. E in  Verkiirzen der einzelnen auf- 
einanderfolgenden SchweiBnahtlangen ergab kein anderes Re- 
sultat. Seitlich verzogen sich die Gurtungen nicht. D as A us
richten der Gurte w ar eine recht schwierige und teure Arbeit. 
Sie wurden zum Ausrichten in ein Koksfeuer gelegt und unm ittel
bar neben den Knotenpunkten, also an den Stellen ohne SchweiB
nahte, erwarm t, an den erwarm ten Stellen unterstiitzt und der 
Abkuhlung iiberlassen. E s  wurde also nicht m it dem Ham m er 
nachgerichtet. Dieser Yorgang muBte bei jeder Gurtung 4— 5 m ai 
wiederholt werden, bis sie gerade war.

3. B a u s t e l le n a r b e i t e n .
Die Stutzen konnten in der W erkstatt vollig fertiggestellt 

werden. Die H aupttrager wurden in der Weise zur B a u s t e l l e

d e s  g a n z e n  B a u w e r k s  zu ersehen ist, also zum Beispiel die 
Reihenfolge der Knotenpunkte der H aupttrager.

Obige Ausfuhrungen geben Erfahrungen wieder, die bei 
den SchweiBarbeiten gewonnen wurden. U ber die einzelnen 
Arbeiten sei folgendes m itgeteilt.

2. W e r k s t a t t a r b e i t e n .
Die Bearbeitung der Trager, nam entlich auch das Auf- 

schlitzen und Aufbiegen der Gurtungen und Vertikalen hatte 
keinerlei Schwierigkeiten m it sich gebracht. Gerade diese Ar- 
beiten schienen anfangs besonders schwierig zu sein, wurden aber 
auBerordentlich leicht m it H ilfe einer B iegevorrichtung bewaltigt, 
die die F irm a in sinnyoller Weise fiir diesen Zweck hergestellt 
hatte und fiir samtliche Kriim m ungen der H aupttrager, Quer- 
rahmen und Stiitzen, die alle nach einem R adius r  — 600 mm 
gebogen sind, geniigte. Nachdem die Abbiegungen ausgefuhrt 
waren, konnte m it dem Zusammenlegen der Teile und den 
SchweiBarbeiten begonnen werden. Auch das SchweiBen an sich 
w ar nicht schwierig. GewiB blieben anfangs Versager und Fehl- 
schlage nicht aus. Aber die Ursache der MiBerfolge wurde so- 
gleich erkannt und der richtige Wreg so gefunden.

die Rahmenećke 
iutze. •

Abb. 9 . SchweiBplan fiir den Normal- 
knotenpunkt der Rahmentrager.

M it dem SchweiBen wurde an einem fiir sich abgeschlossenen 
Bauteil, und zwar der festen Rahm enstiitze, begonnen (Abb. 7). 
Man kam  auf Grund eines kleinen MiBerfolges fiir die Aufein- 
a n der folgę der SchweiBarbeiten bald dazu, fiir jeden Knotcn- 
punkt einen S c h w e iB p la n  aufzustellen, der im V erlauf der A r
beiten nach den gewonnenen Erfahrungen wiederholt umge- 
andert werden muBte. F iir  den E ckpunkt der festen Stiitze ist 
das Ergebnis in Abb. 8 wiedergegeben. H iem ach sind die 
SchweiBnahte ausgeftihrt worden. A ber die Aufeinanderfolge 
der Nalite, wie sie. hier verzeichnet ist, ist auch noch ungiinstig.

Beim  SchweiBen der ersten beiden H erzstiicke zeigten sich 
keinerlei Schwierigkeiten. Dagegen 
rissen beim SchweiBen der beiden 
letzten Herzstiicke die StoBnahte 3 
wahrend der SchweiBarbeit, ais die 
N ahte 1 und 2 bereits fertig waren. Sie 
konnten erst nach zweimaliger Erneu- 
erung fiir gut befunden werden. Die 
Ursache des ReiBens lag darin, daB die- 
an das starkę H erzstiick m it den 
langen Kehlnahten angescliweiflten 
Stege der Trager den S c h r u m p -  
fu n g e n  d e r  N a h t e  n ic h t  d u rc h  
L a n g e n a n d e r u n g e n  nachfolgen Abb. 8. 
konnten. So traten Schrumpf-
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geschafft, daB die Gurtungen in je  zwei Langen m it eingeschweiB- 
ten Herzstiicken und die Yertikalen  einzeln versandt wurden. 
Gurtungen und Pfosten der Stellwerkbriicke wurden auf einem 
festen Geriist m it H ilfe eines fahrbaren Portalkranes zusammen- 
gesetzt und m it K lam m ern in der richtigen Lage gehalten. Dank 
der sorgfaltigen W erkstattarbeit paBten die Teile gut zusammen. 
N ur in wenigen Fallen  muBten durch AufschweiBungen die 
Liickenbreiten an den StoBstellen verringert oder durch Erw ar- 
m ung einige abgebogene Teile gerichtet werden. Die auf der 

.Baustelle zu leistende SchweiBarbeit nach cm 3 und m gemessen, 
war um etwa 35 %  groBer ais die der W erkstatt, 147  000 gegen 
108 000 cm 3 und 34 15  gegen 2500 m. Vor allem waren hier die 
schwierigsten N ahte zu schweiBen, w'obei OberkopfschweiBungen 
nicht verm ieden werden konnten. D ic am schwierigsten zu 
schweiBende Stelle am Bauw erk  w ar der ZusammenschluB der 
beiden H erzstiicke von Querrahmen und H aupttrager. Das 
H crzstiick des Qucrrahmens muBte stark  abgeschragt werden, 
um dic N aht einwandfrei herstellen zu konnen. Die umfangreichen 
und zum Teil schwierigen SchweiBungen liefien crkennen, daB es 
besser gewesen ware, wenn die Stiele in der M itte einen StoB erhal
ten hatten. Dann hatten samtliche Knotenpunkte in der W erk
sta tt fertiggestellt werden und die Gurtungen ais Ganzes m it den 
eingeschweiBten Stielhalften zum Yersand kommen konnen. Die 
Jiierm it verknupften Yorteile hatten den Nacliteil, daB an sich 
nicht notwendige StoBe in Pfostenm itte angeordnet waren, viel- 
fach ausgeglichen.

Die Reihenfolge der Baustellennahte ist fiir die Normal-, 
knotenpunkte in A bb. 9, Schweifiplan m it lfd. N r. 8 b is.17 , ange
geben. N ahte 8 und 9 sind, um Verwerfungen zu vermeiden, 
beiderseits gleichmaBig und gleichzeitig ausgefiihrt worden. Im  
Obergurt wurde beim AnschweiBen der Herzstiicke an die 
Pfosten die gleiche SchweiBfolge angewendet m it demUnterschied, 
daB nach dem SchweiBen der TragerstoBnahte die geschwungenen 
N ahte auf den StoB zulaufend und nicht wie im U ntergurt von 
ihm  weglaufend geschweiBt wurden, was nicht móglich war, da die 
SchweiBe herabtropfte. Wegen des beschrankten Zeilenraumes 
kann ich im einzelnen auf die Arbeiten nicht eingehen und auch 
nicht auf umfangreiche Spannungsmessungen, die ich zur E r 
m ittlung der Schrumpfspannungcn gemacht habe. Hieriiber werde 
ich in einem anderen A ufsatz berichten. Jedoch sei ein MiBerfolg 
m itgeteilt —  der einzige groBere unter wenigen Jd einen  -— der 
bei Punkt 5 im Obergurt eintrat und hauptsachlich darauf zuriick, 
gefuhrt werden muB, daB der SchweiBer irrtiim lich in anderer 
Reihenfolge ais vorgeschrieben geschweiBt hat. N ach Fertig
stellung der N ahte 8 wurden hier die N ahte 9 so geschweiBt, daB 
nicht zuerst die N ahte b e id e r s e i t s  des Steges an der e in e n  
und dann n a c h  dem E rkalten  die N ahte an der a n d e r e n  Herz- 
stiiekkante geschweiBt wurden, sondern es wurden nacheinander 
zunachst die N ahte auf der I n n e n s e i t e  des Gurtes auf b e id e n  
H erzstiickkanten geschweiBt o h n e  vorherige Abkiihlung, so daB 
ein fast gleichzeitiges E rkalten  beider Nahte stattfand. So er- 
liielt jede N ah t sehr groBe Schrumpfspannung, die an der einen 
H erzstiickkante zu einem RiB  von 70 cm Lange fiihrte. E r  lieB 
aber auch erkennen, daB der E inbrand nicht gut war. Der betref- 
fende SchweiBer wurde entlassen. Abb. 10  zeigt Knoten- 
punkt r und 5.

DaB im ubrigen von der F irm a D ó rn e n  vorziiglichc Arbeit 
geleistet worden ist, beweist das Ergebnis der P r o b e b e la s t u n g .  
Abb. 1 1 .  Durch Aufstapelung von Schienen und Anhangung einer 
Lokom otive wurde das der Berechnung zugrunde gelegte Gewicht 
hergestellt, so daB jeder Knotenpunkt m it insgesamt 30 t  belastet 
wurde. E s  i s t  n ic h t  d e r  g e r in g s t e  R iB  e in g e t r e t e n .  Die 
D u r c h b ie g u n g  von 22,5 mm durch die aufgebrachte Belastung 
ist nach dereń Beseitigung v o l l i g  z u r i ic k g e g a n g e n , so daB 
m ithin v o l lk o m m e n e  E ł a s t i z i t a t  festgestellt wurde. Durch 
die S t e i f i g k e i t  des Rahm entragers blieben die an 22 Punkten 
gemessenen Spannungen und Durchbiegungen zum Teil erheblich 
hinter den errechneten W erten zuriick. E s  sei besonders erwahnt, 
daB die in den Knotenpunktsrippen erm ittelten Spannungen m it 
den rechnerischen Ergebnissen im E inklang stan den.

Die F a h r d ie n s t l e i t c r b r i i c k e  wurde auf einem Lager
platz in der N ahe zusammengescliwciBt, au f zwei Drehschemel- 
wagen zur Stelle gefahren, um 90° gedreht und m it dem Portal- 
kran an dem einen und 2 M ontageniasten am anderen, Ende 
hochgehoben, nachdem 
vorher die Pendelstiitzc 
angehangt worden w ar.
(Abb. 12.)

A is SchweiBanlagen 
. wurden auf der Baustelle
4 K jellberg-M aschinen  
verwendet. Sie liefen 
warend der zwei M onate 
in Doppelschichten ohne 
die geringste Storung.
D er Yerbraucli an Elek- 
troden —  es wurden um- 
hii 11 te Kjellbergelcktro- 
den O K  <J und O K  7 
verarbeitet -— betrug 
etwa 4000 kg.

DerausgefiihrteStahl- 
bau bedeutet fiir die 
SchweiBtechnik einen 
vollen Erfolg. Ich zweif le 
nicht, daB sie auch in 
Deutschland weitestge- 
hende Anwendung fin
den wird. a d d . i u .  ilnotenpunkt 1  und 5 .

Abb. 11. Probebelastung.

Abb. 12. Aufstellung der l-ahrdienstleiterbrucke.



802 STEUERMANN, BAUSTELLENEINRICHTUNG DER W A SSERKRA FTA NLA GE DNJEPROSTROJ. “ ' ' '^ 3 1  heft 45.' ^
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Yon Dipl.-Ing. S. Steuennann, Berlin-Zehlendorf-West.

(SchluB von Seite 787.)

Die Bauleitung ver\vertete die ihr am  geeignetsten erscheinen- 
den Gedanken der beiden Entw iirfe. Die Baustelleneinrichtung 
wurde, dem Vorschlage der Siemens-Bauunion entsprechend, auf 
die b e id e n  U fer verteilt, um zwei Angriffsstellen zu besitzen, was 
besonders beim Bauen vo r K o p f wichtig war. Die Verteilung der 
Anlagen auf dem rechten U fer entspricht mehr dem Yorschlage 
von Cooper (Abb. 4 a, 6 und 9). Die Fangedam m e wurden ais 
Kistenfangedam m e ausgebildet, aber der obenvasserseitige 
Fangedam m  der mittleren Offnung wurde, wie die deutsche Be- 
ratung es fiir die Betondamm e vorsah, in a u fg e ló s t e r  Form  aus
gefuhrt, iiber den Fangedamm en sind gemaB dem"Vorschlage der 
Siemens-Bauunion Baubrucken angeordnet worden die aber nicht 
liochwasserfrel lagen und vor dem Friihjahrshochwasser abgebaut

mit einem Gesam tstrom v.:rbrauch von 16 0 0 0  P S  aufgestellt. 
Die Hochspannungśleitung (6000 V) ist 56 km  lang, die Nieder- 
spannungsleitung (220/380 V) 494 km.

2. T r a n s p o r t .
Sam tliche Gleise auf der Baustelle —  90 km —  haben ein- 

heitlicli die normale Breitspur der Staatsbalm en der U d S S R . 
Die m axim ąle Steigung betragt 25°/00, der minimale Kriim - 
m ungshalbm esser—  150  m, fiir „A rbeitsgleise" insbesondere an 
den Zugangen zu den Staum auer-Baugruben werden auch 
Halbm esser von 50 m und sogar 40 m sow-ie Steigungen bis zu 
3 5 % o zugelassen. Das Rollm aterial besteht aus 5 1  Dam pf- 
lokomotiven m it einem Achsdruck bis zu 20 t, 89 Stiick Selbst-

—  Alter Fiu&auf
—  Sfougrenze
—  660W M fcle/Yi/m
—  220? "

Wasser/e/fi/ng

1 . I lo lz b e a rb e itu n g s -W c rk s ta tt.
2. Sagem iih łe .
3. V erw a ltu n g sg cb au d c  d e r  B au le itu n g .
.|. A m b u la to riu m .
5. F eu e rw eh r.

6 . F ilte ra n la g e .
7. W a sse r tu rm .
8 . G roflk iiche.
9 . B rech-, M ah l- u n d  B e to n m isch an lag e .

10. M ech au isch e  H a u p tw e rk s ta t t .

11. M echan isches L a b o ra to r iu m .
12 .  ix> kom otivenhalle .
13. B a u k ra fth a u s .
14. F a b r ik  d e r  f lu ss ig en  L u f t.
15. P u in p e n s ta tio n .

Abb. 9 . Lageplan der Baustelleneinrichtung zum i. Januar 1930.

werden muBten. Die Brech-, Mahl- und Betonierungsanlagc so
wie der Steinbruchbetrieb und dic Verwendung der flussigen 
L u ft  entsprechen dem Pro jekt der Siemens-Bauunion. Auch die 
yon Cooper ubernomtnenen VorschIage wurden entsprechend 
umgeandert, und so schaffte die Dnjeprostroj-Bauleitung ihre 
eigene Baustelleneinrichtung, wie sie in A bb. 9 dargestellt ist.

Die einzelnen Teile der Baustelleneinrichtung (zum I, 1 .  1930) 
werden im folgenden kurz beschrieben.

i .  B a u k r a f t a n la g e .
Diese wurde bis auf eine Leistung von 13  000 kW  ausgebaut; 

sie versorgt. m it Strom  sow-ohl die Baustelle Dnjeprostroj ais 
auch teilweise dic S tad t Soporoschje und die Baustelle der 
Dnjepr-Fabriken2. A uf dem Dnjeprostroj sind 425 Stiick Motoren

2 Zur Ausnutzung des Dnjeprostrojstromes wird am linken 
Ufer des Dnjeprs eine neue Industricstadt fiir zunachst 100 000 Ein- 
wohner errichtet. Es sind geplant: Aluminium-, Stickstoff-, Elektro- 
stahlfabriken. Sagewerke usw.

kippern von je  15  m3 Fassung, 16  Stiick  groBen Plattform  wagen, 
150  Stiick  normalen und kurzeń Plattform wagcn, 25 Stiick 
gedeckten Wagen.

Die am Anfang der Arbeiten benutzte Schm alspur (750 mm) 
wird nur noch fiir die Erdarbeiten beim Verlegen der Eisenbahn- 
trasse verwendet.

3. F e ls a r b e i t e n .
A is Sprengstoff dient fliissige L u ft, die in zwei Fabriken 

am linken (50 +  25 kg/h) und rechten (25 kg/h) Ufern erzeugt 
wird; dort werden auch die Patronen hergestellt.

Zum  Anbohren der hohen Felswande dienen 30 Seilbohr- 
gerate m it elektrischem Antrieb. Diese Bohrgerate werden auch 
beim Zementeinpressen in den Fels der Griindungen benutzt. 
Zum N acharbeiten und fiir weniger tiefe Bohrungen werden Bohr- 
hamm er gebraucht, die bei Tiefen bis 5— 6 m Bohrlocher vom 
Durchmesser 3 ,75— 6,25 cm liefern.
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Abb. l i .  Bauvorgang am Krafthaus — in jie n  Baustadien. I bis IV .

AuBer den Lokom otivkranen verfiig t die Baustelle iiber
5 Stiick W anten-Derricks mit 35 m langen Auslegern und uber 
u  Stiick  starre Derrieks m it 25— 30 m Ausladcweitc bei 10  
bis 20 t  H ubkraft.

In  den folgenden Bildern sind die Methoden des Beton- 
einbringens in die Staum auer und das K rafthaus gezeigt.

Abb. 10  zeigt schematisch die Gerate und Zufahrtswege 
beim Betonieren am  linken DurchfluB. Der Beton wird von 
der M ischanlage auf K ote +  32,50 m angefahren (gestrichelt 
gezeichnete Gleise), auf dieser K ote arbeiten zwei Lokom otiv- 
krane, die die Pfeiler vor K o p f bis K ote 30,50 m betonieren,

3 Cooper nannte diese Konstruktion, dic in Amerika bei den 
erfakrcnen Kranfuhrern nicht ublich ist, ‘ 'fool-proof".

5. B re c h - , M a h l-  u n d  B e t o n m is c h a n la g e n

sind je  eine am rechten und linken U fer vorgesehen. E ine aus- 
fuhrliche Beschreibung dieser Anlage ist im Siem ens-Jahrbuch 
1928 erschiencn, so daB w ir uns m it der W iedcrgabe der wichtig- 
sten Daten der rechtsufrigen Anlage begnugen konnen.

Die Steinbrechanlagen sind fiir  eine Leistung von je  250 t 
Stein in der Stundc gebaut. Der H auptsteinbrecher ist ein 
Backenbrecher von 1 ,5  X 1,2  m M aulweite, es folgen zwei 
sekundare Rotationsbrecher m it je  120  t/h Leistung. Zw ei'Stuck  
Sortiertrom m eln teilen das M ateriał in drei Sorten:

Grobkies 30— 90 mm. K ies 7— 30 mm und Sand o— 7 mm. 
E in  Teil des Grobkieses gelangt in v ier Backenbrecher von 
7 0 0 x 3 0 0  mm Maulweite. V ier Stiick  Sandmiihlen dienen zur

Die D ruckluft wird in vier Kom pressorstationen erzeugt 
und durch ein Rohrnetz uberall auf der Baustelle geliefert. In 
den Stationen sind 17  Stiick Kompressoren von je  16  m 3 Druck- 
luft/min Leistung aufgestellt, au f der Briickenbaustellc steht 
der 18 . Kom pressor von derselben Leistung, und noch weitere 
9 Stiick  fahrbare kleinere Kom pressoren bedienen die ent- 
legensten Teile der Baustelle. —  Insgesam t ist eine D ruckluft- 
menge von 330 m3/min lieferbar, die erforderliche Motor- 
leistung betragt demontsprechend 2000 P S .

D er gesprengte Fe ls wird in kurze Zuge aus GroBraum- 
Selbstkippern m ittels Lóffelbagger verladen.

E s  sind auf der Baustelle vorhanden:
6 Dam pfbagger von 1 ,3  . . .  1 ,5  m3 Loffelinhalt,
4 elektrische B agger von 3 m3 Loffelinhalt, 

alle mit Raupengang, und
1 Dam pfbagger von 2,25 m3 Loffelinhalt auf Schienen, der 

beim Eisenbahnbau tatig ist.
Der in den Baugruben gewonnene Fels wird von H and in 

flachę K isten geladen, die m ittels Krane aus der Baugrube 
'gehoben und auf Plattform wagen verladen werden.

4. K r a n a u s r i i s t u n g  u n d  E in b r in g e n  d e s  B e t o n s .
D as H auptgerat fiir die ganze Baustelle bilden 30 Stiick 

Lokom otivkranc. Jed er K ran  ist 90 t schwcr, seine H ubkraft 
betragt 40 t  bei 4 111 Ausladeweite und 5 t  bei 2 1 111 Ausladcweitc.

Um die Kippsicherheit der Lokom otivkrane zu vergroBern, 
was besonders bei den hohen Baubriicken und wenig geiibten 
Kranfuhrern sehr w ichtig ist, werden auf den Briicken beider- 
seits des Krangleises breitflanschige I-T rager verlegt, auf denen 
besonders konstruierte Ausleger der Lokom otive gleiten3.

ein zweites P aar Lokom otivkrane fah rt iiber dic fertigen Bau- 
briicken und verlegt den Beton zwischen den Pfeilern . Liings der 
M auer sind noch 2 x 4  Stiick  steife Derrieks aufgestellt und SchlieB
lich von der GroBen Insel her arbeiten wiederum vor K o p f noch 
zwei weitere Lokom otivkrane. Zu diesen letzten 10  Kranen 
wird der Beton auf dem geschlossenen Glcis (mit Kreisbetrieb), 
das innerhalb der Baugrube vcrlegt ist, zugebracht.

D as Hochfiihrcn der Pfeiler bis zur K ote -j- 54,0 erfolgt 
wiederum vor K opf.

Die Ausriistung der Krafthausbaustellc besteht in erster 
Linie aus den erwahnten 5 Stiick  W antenderricks. Die von 
diesen Derrieks trotz ihrer groBen Ausladeweite (35 m) nicht 
bestrichcne Flachę wird durch 6 Lokom otivkrane bedient.

D er Beton wird auf einer eingleisigen H ilfsbriicke langs der 
D errieks antransportiert, spater soli noch auf K ote 42,50 cin 
Hilfsgleis verlegt werden —  vgl. Abb. 1 1 .

Abb. 10.
Bau- 
vorgang 
an der 
Stau- 
mauer 
im linken 
Durch- 
fluB.
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Sandherstellung. N ur der prim are Steinbrecher arbeitet o h n e  
Reserve, deshalb ist auch die M óglichkeit vorhanden, die sekun- 
daren Brecher direkt zu beschicken m it Steinen von der Gro Se 
bis zu 30 X 50 cm.

Die Verbindung von der Steinbrech- zu der Betonmisch- 
anlage besorgen vier Stiick  Transportbander (zwei fiir Kies, 
zwei fiir Sand).

In  der Mischanlage sind sechs Betonmischmaschinen von 
je  1,5  m3 Trom m elinhalt aufgestellt. AuBer M ahlsand wird 
noch naturlicher von der K rim  her angefahren. Zuschlagstoffe, 
Zement und W asser werden nach G e w ic h t  zugegeben.

In  der Brech- und M ahlanlage sind 14  Stiick Motoren von 
insgesam t 1260 P S , in der Betonm ischanlage x8 Stiick  Motoren 
m it 260P S , im Zem cntlager 4 Stiick  Motoren m it 120  P S  und zum 
Transport der Zuschlagstoffe 4 Stiick  Motoren m it 160 P S , 
zusammen 40 Motoren m it 1800 P S  Gesam tleistung aufgestellt. 
Som it betragt die installierte Leistung der Anlagen der beiden 
U fer 3600 P S .

Zu erwahnen ist, daB ein Lager der Zuschlagstoffe fiir 1 \<>- 
monatlichen B ed arf die Sicherheit des Betriebes noch weiter 
erhóht.

6. H i l f s a n la g e n  u n d  S ie d lu n g .
Die Hilfsanlagen mussen entsprechend der GroBe der B au 

stelle unter Beriicksichtigung des Umstandes, daB die Baustelle 
bei allen Reparaturarbeiten auf sich selbst angewiesen ist, groB- 
ziigig angelegt sein. Die Baustelle besitzt eine eigene Holzmiilile 
m it Holzbearbeitung, mechanische W erkstatt (29 000 m3 um
bau ten Raum ), elcktrotechnische W erkstatt (5100 m3 u. R .), 
eine GieBerei (4000 m 3 u. R .), Schmiede (3800 m3 u. R .), Kessel- 
schmiede (18 000 m 3 u .R .Ju n d  sonstigeW erkstatten undMagazine 
(8000 m 3 u. R .). Insgesam t sind 16  000 P S  an Elektrom otoren 
und 10  000 P S  Dam pf- und Verbrennungsmotoren, zusammen
26 000 P S  installiert. Die Arbeiterzahl betragt bis 13  000 Mann, 
zu deren Unterbringung eine Bausiedlung auf beiden Ufern des 
Dnjepr, m it K analisation und W asserversorgung, Kuchen, 
Fabriken, Theater, Schulen usw. gebaut wurde.

A is der T ag  des offiziellen Baubeginns wird der 8. Marz 1927 
angesehen, an welchem die ersten 500 000 Rubel fiir die B a u 
arbeiten bewilligt wurden. Die erste Aufgabe der Bauleitung 
war, fiir die U nterkunft der Arbeiter und Angestellten, fiir 
W asscrversorgung, Strom lieferung und BahnanschluB zu sorgen. 
Bereits im H erbst 1927 betrug die Anzahl der Arbeiter und 
Angestellten, die alle in der Bausiedlung untergebracht wurden,
1 1  500 Mann, E ine provisorische Baukraftanlage lieferte Stroni, 
der W asserturm  w ar errichtet, am  EisenbahnanschluB wurden 
bis zu 100 W aggon pro Tag ausgeladen.

Im  September/Oktober 1927 w ar die Baustelle so weit in 
Betrieb, daB man zu der eigentlichen Bauarbeit iibergehen 
konnte. E s  waren zunachst keine GroBgerate auf der Baustelle 
vorhanden, so daB ausschlieBlich im  H andbetrieb gearbeitet 
wurde. Abb. 12  stellt die Erdbewegung in der Schleuse, das 
Abb. 1 3  die Bohr- und Sprengarbeiten dar. Die H erstellung der 
Kistenfangedam m e w ar von vornherein im H andbetrieb (nur 
m it Druckluft-W erkzeugen) vorgesehen, was sich auf der 
Baustelle ais ein auBerordentlicher Vorteil dieser Konstruktion 
erwies.

B is zum Friih jahr 1928 waren die Fangedam m e des rechten 
und linken Durchflusses fertiggestellt, so daB nach dem Durch- 
gang des Hochwassers m it der A rbeit sowohl an der Staum auer 
ais auch an dem anderen H auptbauwerken begonnen werden 
konnte, und zwar je tzt schon m it dem vorgesehenen GroBgerat.

D er linkę DurchfluB h at der Bauleitung groBe Schwierig
keiten bereitet: Der gesunde Fels lag  allen Yoruntersuchungen 
zum Trotz sehr tief —  stellenweise 14  b is 15  m unterhalb der Fels- 
oberflache, was naturlich eine groBe M ehrarbeit bedeutete, 
Am  24. Ju li ereignete sich ein W asserdurchbruch am unter- 
wasserseitigen Fangedam m . Dies alles brachte m it sich, daB 
im  Ja h re  1928 m it den Betonarbeiten kaum begonnen wurde.

D E R  H A U IiS G E N lK U lt  
1031 H E F T  45 .

Im  Ja h r  1929 wurden hingegen schon sehr ansehnliche Be- 
tonierungsleistungen erzielt. Die Brech-, Mahl- und Betonierungs- 
anlagen waren inzwischen fertiggestellt, die A rbeit ging ununter- 
brochen in drei Schichten vor sich, so daB in den Monaten Sep- 
tem ber und Oktober je  M onat 57 000 ni3 Beton verlegt wurden. 
Eine weitestgehendeBeschleunigung der Arbeiten w ar erforderlich, 
um die Pfeiler und Schwelle im  linken DurchfluB so weit fertig- 
zustellen, daB die Fangedam m e entfernt werden konnten. Nur 
dann war es móglich, die Baugrube des mittleren Durchflusses

Abb 12 . Erdaushub im Handbetrieb im Herbst 1927.

Abb. 13. Felsaushub im Handbetrieb im Herbst 1927.

abzuschlieBen, sonst drohte der V erlust eines Baujahres. 'Durch 
Akkordarbeit, Pram ienzahlung und W ettbewerb der einzelnen 
Arbeitergruppen gelang es der Bauleitung, bis A nfang Novem ber 
die nótige Betonm enge (106 000 m3 im linken DurchfluB) ein- 
zubauen (Abb. 14  und 15). E s  ist dabei besonders zu erwah
nen, daB im Oktober die Hauptwellen der beiden groBen Stein
brecher nacheinander gebrochen waren. —  Die Zahne des links- 
ufrigen H auptbrechers waren vollstandig abgenutzt, die Backen 
glatt, der enormen Uberbelastung konnte die Hauptw7elle (Durch- 
messer 500 mm aus Kruppstahl) nicht wiederstehen und brach 
wie abgesagt; es wurde die W elle des rćchtsufrigen Steinbrechers 
eingebaut —  ohne die Backen zu andern — , was zum Bruch der 
zweiten W elle fiihrte. N ur dank den Zwischenlagern und der 
Móglichkeit, „k lein ere" Steine (500 X 300 mm) unm ittelbar den 
sekundaren Steinbrechern zuzufiihren, hat der Betonierungs- 
betrieb keine Unterbrechung erlitten.

Die Beendigung der Betonarbeiten gibt jedoch die Baugrube 
noch nicht frei —  es mussen zunachst die Zementeinpressungen

STEU ERM AN N, BA U STELLEN EIN RICH TU N G  D ER W ASSERKRAFTAN LAG E D NJEPRO STRO J.
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Bereits vor dem Hochwasser hat die Baułeitung m it den Fels- 
arbeiten und der Aufstellung der Derricks auf Kistenfundanienten 
begonnen.

Das Ja h r  1930 w ar fiir den B au sehr gunstig, da das Hoch
wasser in maOigen Grenzen sich hielt und schnell vorbei ging. 
Im  m ittlerenDurchfluB w irkte sich d ie  M e th o d e  d es  A r b e it e n s  
v o n  b e id e n  U f e r n ,  nachdem ein durchgehender Verkehr iiber 
dem D njepr moglich war, besonders gunstig aus. In angestreng- 
tester ununterbrochener Arbeit, auch unter Zuhilfenahme des 
Betonierens bei Frost, gelang es im  Ja h re  1930 auf der B a u 
stelle Dnjeprostroj 500 000 m 3 Beton einzubauen, bei einer 
Hóchstm onatsleistung im  Oktober 1930 von 1 1 0  900 m3.

Diese W eltrekordleistung erlaubte, die Fangedam m e der 
Staum auer vor dem H ochwasser 19 3 1  abzubaueu, ais nach dem 
alten Volksglauben, daBDam m bau ein Hochwasser mit sich bringt, 
ein wirkliches Katastrophenhochw asser im  D njepr kam . Das 
H ochwasser fand im D njeprlauf nur noch Betonpfeiler vor, denen 
es nichts antun. konnte.

E s  ist vorgesehen, im Jah re  19 3 1/32  die Offnungen zwischen 
den Pfeilern auszubetonieren; es werden dabei jedesm al ein D rittel 
der Offnungen durch Schiitze abgeschlossen und der Beton in 
trockenen Baugruben eingebracht, nach acht Tagen flieBt das 
W asser iiber den frischen Beton, und das zweite D ritter der O ff
nungen wird abgeschlossen.

D er Beton der Staum auer enthalt einheitlich 285 kg Zement

Gewicht der iiber der abzupressenden Stelle liegenden Felsschicht 
steigen darf —  um keine Risse im Fels hervorzurufen._ Demeut- 
sprechend miissen die Bohrungen dicht nebencinander liegen: 
B ei D njeprostroj wurden die Bohrungen in zwei/drei Reihen 
m it einem gegenseitigen A bstand der Bohrungen innerhalb einer 
Reihe von 5 bis 7111 ausgefuhrt. Theoretisch miissen die Bohrungen 
so nahe aneinanderliegen, daB beim Abpressen einerBohrung in die 
nachste Zementmilch durchsickert. Nach dem Betonieren der 
Pfeiler und Schwellen werden von den Schwellen aus Tiefbohrun- 
gen (bis 35 m) abgetauft und abgepreBt, dabei ist der zulassige 
D ruck um das Betongew icht gróBer geworden; diese zweiten 
Bohrungen dienen som it zur Kontrolle und zur groBeren Sicher- 
heit der Griindung.

Im  linken DurchfluB haben die Bohrungen zum zweiten 
Zementeinpressen, der schlechtcn Q ualitat des Felses wegen, 
viel Zeit in Anspruch genomtnen, so daB erst ani 
23. Ja n u a r 1930 die Fangedamm e des linken Durchfiusses aus- 
einandergenommen werden konnten. D a der oberwasserseitige

Abb. 16. Mittlerer DurchfluB — Aufgeloster oberwasserscitiger 
Kistenfangędanim.

Abb. 15 . Linker DurchfluB —  Bauzustand im Februar 1930.

Fangedam m  des mittleren Durchfiusses in aufgeloster Bauweise 
(Abb. 16) hergestellt wird, konnte er schon am 28. desselben 
M onats —  also nach 5 Tagen —  geschlossen werden.

Die Felssohle des m ittleren Durchfiusses war, wiederum 
allen Erw artungen zum Trotz, von bedeutend besserer Q ualitat 
ais im  linken DurchfluB, so daB eine m ittlere Aushubtiefe im 
Fels von 2 bis 3 m geniigte.

auf den Kubikm cter. Dieses M ischungsverhaltnis wurde gewahlt, 
um einen wasserdichten frostsicheren Beton zu erhalten und ohne 
Verkleidung auskommen zu kónnen. Nach den unangeneJtimen 
Erfahrungen bei den Staum auern W aggital4 ist zu befurchten, 
daB auch bei Dnjeprostroj ein nachtragliches Verkleiden erforder- 
lich wird, um so mehr, ais sich im Laufe  der Arbeit (schon im  Ja h r  
1929) Setz- und Schwindrisse, die teilweise quer durch den 
ganzen P feiler gingen, gezeigt haben.

Die Arbeiten am K rafth au s wurden paraliel denjenigen der 
Staum auer m it tunlichster Beschleunigung durchgefuhrt. Im  
Sommer 19 30  wurden schon die Turbinenspiralen eingebaut, im 
M ai 19 32  sollen die ersten vier Turbinen Strom  liefern.

Die Arbeiten an der Schleuse dienten der Baułeitung zum 
Ausgleich des B aubetriebes: sie wurden beschleunigt, wenn an den 
andern Bauteilen wenig zu tun war, und um gekehrt —  em Zurtick- 
bleiben dieses Bauw erkes ist nicht zu befurchten.

Die Brucken iiber den D njepr miissen schon im  Jah re  19 3 1  
dem Betriebe iibergeben werden, um die Eisenbahn umzuleiten 
und die alte B rucke oberhalb der Staum auer rechtzeitig ausein- 
andernehmen zu kónnen. D er tiefbauliche Teil der Brucken w ar 
bereits 1930 fertiggestellt.

Die Arbeiten am Dnjeprostroj sind bis je tzt m it dem besten

4 Allerdings wurden die Staumauern Waggital aus GuBbeton, 
diejenigen im Dnjeprostroj aus plastischem fetteren Beton her
gestellt.

durchgefuhrt werden. Diese Zementeinpressungen wurden zwei
m al vorgenomm en:

1. Vor dcm Beginn der Betonarbeiten,
2. nach dem Betonieren der Schwelle (V . 12 ,0  m).
E s  galt bei Dnjeprostroj ais oberste Regel bei Zementein- 

pressungen, daB bei diesen der Uberdruclc nicht hoher ais das

Abb. 14 . Linker DurchfluB — Bauzustand im Mai J 929 .
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technischen E rfo lg  durchgefiihrt worden und werden im  Jah re
1932 abgeschłossen sein. Die Frage der W irtschaftlichkeit des 
Baubetriebes ist viel schwieriger zu beantworten. Die groOe 
Menge der A rbeiter (bis 13  000 Mann) bei dem beinahe iibermaBi- 
gcn Gerateeinsatz laBt Zweifel auf kommen, ob die groBen L e i
stungen nicht durch eine Verteuerung des Gesam tbaues erkauft 
worden sind. E s  ist aber anderseits nicht zu verkennen, daB 
Dnjeprostroj im Gegensatz zu einer westeuropaischen oder 
amerikanischen Baustelle ganz auf sich angewiesen ist und nur 
wenig H ilfe von den Maschinenfabriken erhalten kann, daB sam t

liche Reparaturen und manche Neuanfertigungcn in den W erk
statten von Dnjeprostroj besorgt werden mussen.

Die bis je tzt erschienenen Yeroffentlichungen von D nje
prostroj geben eine Reihe interessanter Aufschliisse iiber dic 
einzelnen Gerate und Baukosten, jedoch kein B ild  uber dic W irt
schaftlichkeit des gesamten Baubetriebes. E s  ist zu hoffen, daB 
nach der Beendigung der Bauarbeiten ein Gesam tbericht der 
D njeprostroj-Bauleitung iiber den wirtschaftlichcn Teil einen 
ebenso klaren und lehrreichen AufschluB wic iiber den technischen 
geben wird.

■Durch/ochtes Meta/irohr 20cm t 
, . fDurchlcchisMe/olIrohre 

^/tense \ zcemć in Sfirn Absfand 
_sJOcm liberdeckung
jL-nł__ i —- .
\^-20cmSandu.](ies 

5 cm Unterlage

--Kem—.—H
Ouerschnitt 
Breite noch Bedan

Mit rfustiubm ateriat 
wieder verfu/it

KURZE TECHNISCHE BERICHTE.

Abb. 2 . Bekampfung von Frostschadcn. 
Anordnung cines Sickerschlitzes in StraBenmitte 

Metallrohre fertig zum Yerlcgcn.

meinsam ist, in StraCenmitte einen 
Graben auszuheben und mit durch- 
iassigem Materiał wieder zu verfiillcn. 
Von diesem Sickcrstollen miinden seitliclie 
Drainagerohre in die Seitengrabeu. In 
manchen Fallen wird in tłem Graben auch 
eine besondere Sickerleitung verlegt mit 
seitlichen AusfluBóffnungcn, wahrend in 
anderen Fallen Sickerrohre nur in den 
Querschlitzen verlegt werden. Dic obere 
Breite des Liingsgrabens schwankt je 
nach den Verlialtnissen zwischen 6,5 und
0,75 m, wahrend die Tiefe durchschnittlich
0,75 bis o,go m betragt. Es werden fol- 
gende Arten ausgefiihrt:

a) Langsschlitz in StraBenmitte 
75— 9° cm breit und ebenso 
tief mit Seitenschlitzen in an- 
gemessenen Entfernungen. Der 
Schlitz wird mit durchlassigem 
Materiał verfullt.

b) wie bei a), nur daB in der Sohle 
noch Tonrohre verlegt werden.

s-StraBenoberftache
ii. M it /tushubmateria! 
"  i/erfiillt

'o feinkies

Graben̂

T Durchtochtes 
' M efa/irohr

Grundrift

r ----- W -----»ir<---- 3,35------ *
neo !/
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Abb. 3 . Einzelheiten des in Minnesota angewandten Verfahrens. Links oben: Schmaler Sickcr- 
sclilitz. Links unten: Breiter Sickergraben in StraBenmitte, mit auf der Sohle aufgebrachter Fein- 
kiesschicht. Gewelltes, durchlochtes Metallrohr ais Sickerleitung. Rechts: Entwasserung des

StraBenkorpers bei gepflasterten StraBen.

Frostschaden und ihre Verhiitung im am erikanischen 
StraBenbau.

(Nach Eng. News-Record vom 12. Februar 1931.)
Uber die Ursachen der Frostschaden ist an dieser Stelle schon 

wiederholt berichtet worden, so daI3 es sich eriibrigt, auf diese Fragen 
naher einzugehen. Dagegen durften die MaBnahmen, die im ameri
kanischen StraBenbau zur Beliebung und Verhutung von Frostschaden 
getroffen werden, von Interesse sein. Es sind zurzeit eine Anzahl Me
thoden im Gebrauch, die samtlich gute Resultate ergeben. Die Ursachen, 
die Frostschadcn hervorrufen, konnen primarer und sekundarer Natur 
sein. Die primaren Ursachen sind vor allem:

Starkę Durchfeuchtung des Untergrundcs infolge hohen Grund- 
wasserspiegels; feinkorniger Boden mit starker kapillarer Saugfahig- 
keit; ungiinstige klimatische Yerhaltnisse, d. h, vorherrschend nie- 
drige Temperaturen.

Sekundare Ursachen, dic das "Obol vergróBern, sind:
Ungewdhnlich tiefe Einschnitte und Auftrage im l.angsprofil 

der StraBe; sofortige Beseitigung der Schneemassen von der StraBen- 
oberflachę; starker und śchwerer Verkehr.

In der amerikanischen Praxis sind verschiedene Verfaliren zur 
Bekampfung von Frostschadcn in Anwendung, denen das Prinzip ge-

c) Unten spitz zulaufender Langsschlitz mit eincr oberen Breite 
von 3—6 111 und einer gróBten Tiefe von 75—go cm mit Seiten
schlitzen in den Tiefpunkten des StraBcnlangsprofils. I-finter- 
fiillung aus durchlassigem Materiał.

d) wie c), aber mit Sickerrohren in der Sohle wie bei b).
e) Flacher Langsgraben 6,7 m breit, mit einer Tiefe von 60 cm 

in der Mitte und 75 cm an den Sciten, mit seitlich verlegtcn 
Tonrohren und AusfluBóffnungcn aus Eisenrohren. (Vergl. 
Abb. 1).

Da in yielen Fallen die Beschaffung des wasserdurchlassigcn 
Bodenmaterials fiir dic Hinterfullung auf Schwicrigkeiten stieB und

Abb. 1 . Bekampfung von Frostschaden. Der aufgebrochene 
StraGenkorper hat Gefalle von der Mitte nach den Seiten hin. 

Seitlich angeordnete Drainagestrange aus Tonrohren.

hohe Kosten~verursachte, wurden in solchcn Fallen Flacligraben aus- 
gelioben und 'statt der Tonrohre Metallrohre ais Sickerleitung verlegt, 
Dic Yerwcndung von Metallrohren war schon aus dem Grunde geboten. 
weil Tonrohre in solch geringer Tiefe unter der StraBenoberflache einem 
schweren Yerkehr nicht gewachsen gewesen waren. Dieses war durch 
die Erfahrung bestatigt worden. Zur Vcrwendung kamen durchioclite, 
gewelltc Metallrohre, die mit der durchlochten Seite nach unten ver- 
legt wurden. Die auBcre Form der Rohre ist aus Abb, 2 ersichtlich. 
Die Kosten des Yerfahrens betrugen pro lfd. m StraBe etwa ig  RM. 
Diese Kosten wurden sich durch Mechanisierung der Arbeitsvorgange
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und Ver\vendung von gut gescliultcm Personal noch weiter verringern 
lassen. Dieses Verfahren wurde in Minnesota zuerst angewendet. Es 
wurde dort eine Grabentiefe von 75 cm; bei einer Frostgrenze von 1,5  m 
aus folgenden Grunden gewahlt:

1. Durch Beobachtungen war die kritisclie Tiefe der Frostbeulen- 
bildung zu etwa 60 cm festgestellt worden.

2. Eine groBere Tiefe hatte die Aushub- und Verfulikostcn wesent
lich erhólit.

3. Die seitlichen Sickerleitungen erliielten bei dieser Tiefe des 
Langsschlitzes die geringste Lange.

4. Die Bildung der linsenformigen Eiseinlagen im StraBenkorper 
beim Auftauen des Bodens durch die Warme von oben und die 
in der Rohrleitung zirkulierende Luft von unten, kann bei 
einer Tiefe des Sickerschlitzes von nur 75 cm viel rascher un- 
schadlich gemacht werden, ais bei einer in groBerer Tiefe lie- 
genden Sickerleitung.

5. Das raschere Auftauen des Bodens in der StraBenmitte in
folge Wirkung der Sickerschlitze vergioBert das Gefalle der 
gefrorenen Bodenoberflache gegen die Mitte zu und tragt 
hierdurch zu einem schnelleren Abziehcn des iiberschiissigen 
Wassers bei.

6. An anderer Stelle verlegte Tonrohre in 1,0 bis 1,5 m Tiefe 
zeigten schlechte Ergebnisse. Es mag zugegeben werden, daB 
hier auch andere Faktoren mitgewirkt haben, jedenfalls hat 
aber die Tiefe auch eine Rolle gespielt.

Die Wirkung der Drainage ist etwa folgende:
Wahrend der Somtnermonate und im Herbst dringt das Nieder- 

schlagswasser durch den Kies und wird von den Sickerrohren abgefiihrt. 
Da wahrend der Frostperiode garnicht oder nur wenig Niederschlags- 
wasser im Boden vorhanden ist, wird die Eisbildung yerzógert und tritt 
erst bei wesentlich tieferen Temperaturen auf. Hierdurch wird wieder- 
um die Bildung der Eiseinlagen, welche die Hauptursachę der Frost- 
beulenbildung und der kapillarcn Saugwirkung sind, verhindert oder 
wesentlich abgeschwacht.

In besonders ungiinstigen Fallen, wo angenommen werden konnte, 
daB die Wirkung des schmąlen Sickerschlitzes nicht geniigen wiirde, 
wurde ein etwas anderes Verfahren angewandt. Der Schlitz von 75 cm 
Tiefe wurde breiter gemacht, auf der Sohle eine 20 cm starkę Feinkies- 
schicht, ąufgebracht und auf dieser Lage Metallsickerrohre yerlegt, so- 
dann wurde der Schlitz mit Aushubmaterial verfiillt. Die Feinkies- 
schicht soli die Kapillarwirkung unterbrechen und das Wasser dem 
Hohr wirkungsvoller zufiihren. Dic Yerwendung der Metallrohre erwies 
sich ais besonders zweckmaBig auf ungepllasterten StraBen, da die- 
selben wriderstandsfahig, biegsam und infolge der Muffeuverbindung 
leicht in der richtigen Lage zu verlegen sind. Auch bei schwerem 
Yerkehr traten hierbei keinerlei Schaden auf. Dr.-Ing. Rohde.

Festigkeitseigenschaften und zulassige Spannungen.
E. Siebel erstattet in ,,Stahl und Eisen" {1931, Heft 26) iiber 

die Yerhandlungsergebnisse des Werkstoffausscliusses Bericht, der 
sich mit dem heute im Yordergrund des Interesses stehenden Sicher- 
heitsgrad unserer E ise n k o n stru k t io n e n  befaBt. Grundlegend sind 
dafiir die Festigkeitseigenschaften der verfugbaren W'erkstoffe.

Fur ruh end e B e la s tu n g  wird heute mit Recht die untere 
Streckgrenze, bzw. die 0,2-Grcnze fiir die Berechnung bevorzugt, das 
ist diejenige Grenze, bei der dic bleibende Dehnung 0,2% betragt. 
Man kann sich mit verhaltnismaBig geringer Sicherheit gegen tlber- 
schreiten dieser Grenze begniigen, wenn nur dic Streckgrenze hin- 
reichenden Abstand von der Zugfestigkeit besitzt. Rtickt sie dagegen 
nahe an die Zugfestigkeit heran, wird die Dehnung und Einsctmiirung 
beim Zugversuch klein, dann wachst die Bruchgefahr, und es ist bei 
solchem Materiał mit geringem Verformungsvermogen der Sicherheits- 
koeffizient zu erhohen.

Fur v e ra n d c r lic lie  B ela .stu n g  ist zweckmaBig dic zulassige 
Beanspruchung fiir die ruhende Last gesondert von der fur schwingende 
Zusatzbelastung festzulegen und je nach Verhaitnis fiir zwischen- 
liegende Belastungsstufen zu interpolieren. Je  mehr sich eine 
wechselnde Beanspruchung der reinen Schwingungsbeanspruchung 
nahert, um so schadigender wirken sich die bleibenden Form- 
anderungen aus. Es ist daher im Gegensatz zur ruhenden Last, wo 
die Streckgrenze ohne nennenswerten Schaden auch einmal iiber- 
schritten werden darf, mit einer groBen Sicherheit gegen Uberschreiten 
der Scliwingungsfestigkeit zu reclmen. Obcrflachengestaltung, Un- 
stetigkeitsstellen, Korrosion und Alterungsersclieinungen des Materials 
spielen eine bedeutsame Rolle.

Wahrend nun fiir ruhende Belastung die W^erkstoffcigenschaftcn 
leicht zu klaren sind, indem schon ein Zugversuch mit Feinmessungen 
iiber die Lage der Streckgrenze und Zugfestigkeit Auskunft gibt, 
fehlen trotz zahlreicher Versuche einheitliche Richtlinien iiber die 
Wirkung der Beanspruchungsweise, Lastwechselzahl und -frequenz, 
Oberflachenbeschaffenheit usw., urn die Werte der Schwingungs- 
festigkeit endgultig in nutzbare Beziehungen zur Berechnung unserer 
Baukonstruktionen zu setzen. Bereits aufgestellte allgemeine Tafeln 
der zulassigen Spannungen (von Bock) bedurfen deshalb erst weiterer 
Unterlagen fiir das Verhalten der Werkstoffe bei wechselnder Bean
spruchung. Es wird empfohlen, daB die versehiedenen Fragen nach 
Sondergebieten getrennt von der erzeugenden sowie der verarbeitenden 
Industrie gekklrt werden, um die Grundlagen fiir die zulassigen Bean- 
sprucluingswerte zu beschaffen. Die bisher gebfauchlichen Annahmen 
zulassiger Spannungen erweisen sich mehr und mehr ais unzureichend, 
da dic technische Entwicklung, die Herstellung neuer, hochwertiger 
Werkstoffe eine weit groBere Ausnutzung ais heute iiblich zulasseh.

Dipl.-Ing. Th. Bu sch.

WIRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
Bericht iiber die Bauwirtschaftslage im Oktober 1931. Die Lage 

am Baumarkt hat sich im Oktober n ich t w e sen tlich  gean d ert. 
Wahrend im H och bau  der bereits im Ju li begonnene erneute Riick- 
gang der Beschaftigung sich weiter fortgesetzt hat, konnte sich infolge 
der gunstigen Witterung der Beschaftigungsgrad beim Tiefbau etwa 
auf gleicher Hohe wrie im Vormonat halten. Dabei ist aber zu berilck- 
sichtigen, daB sich der September, der in normalen Zeiten die saison- 
maBige Hochtbeschaftigung aufweist, bereits weit unter dem winter- 
lichen Tiefpunkt friiherer Jahre bewegte. Das ergibt sich auch aus den 
Ziffern' der arbeitsuchenden Bauarbeiter, die Anfang Oktober dieses 
Jahres auf 665 000 gestiegen war, wahrend sie zur gleichen Zeit des 
ebenfalls schlechten Vorjahres 423 000 und im Jahre 1929 nur 144 000 
betragen hatte. Nach der Beschaftigtenstatistik der Baugewerkschaften 
waren es volle zwei Drittel der Bauarbeiterschaft, die Anfang Oktober 
ohne Arbeit waren.

In manchen Bezirken hat sich die Bautatigkeit dem vólligen 
Stillstand genahert. Das gilt vor allem von den óstlichen Teilen 
Deutschlands, wahrend in Rheinland, Sachsen und auch Bayern noch 
gewisse Tiefbauarbeiten Beschaftigung gaben. Soweit von einem 
A u ftra g se in g a n g  iiberhaupt noch die Rede sein kann, handelt es 
sich lediglich um ganz kleine Objekte, beispielsweise bei der Industrie 
nur um solche, die zur Aufrechterhaltung der Betriebe unumganglicli 
nótig sind. Besonders starken Ruckgang weist in diesem Jahre auch 
der Wohnungsbau auf, dessen v o llig e s  Erliegcn nach den Bestim
mungen det letzten Notverordnung uber die Verteilung des Hauszins- 
steueraufkommens befiirchtet werden muB. An welche Art von Bauten 
Reichsfinanzminister Dietrich in seiner Reichstagsrede gedacht hat, 
ais er sagte, daB die Regierung bei ihrem Bestreben, die deutsche 
Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, es ais das Kernproblem anselie, 
die ungeheure Menge arbeitsloser Bauarbeiter irgendwie wieder einer 
Beschaftigung zuzufuhren, ist bisher unklar geblieben.

Solange die Finanzierungsschwierigkeiten in unvermindertem 
MaBe wie bisher fortdauern, wird mit einer wesentlichen Besserung 
kaum zu rechnen sein. Die Durchfiihrung der R a n d sie d lu n g sp la n e  
verspricht kaum irgendwelchen Beschaftigungszuwachs, da man hier 
die freiwillige Arbeitstatigkeit der Siedler ohne Mithilfe der Fach- 
gewerbe einsetzen will.

Bei dieser Marktlage sind die P re ise  seibstverstandlich aufs 
auBerste gedriickt und Unterbietungen, auch unter Selbstkosten, an 
der Tagesordnung. Auf dem Gebiete der K o ste n g e sta ltu n g  ist 
ein neues Stadium eingetreten, dadurch, daB der Reichsarbeitsminister 
die Allgemeinverbindlicherklarung der in diesem Friihjahr durch 
Schiedsspruch festgosetzten Loh n e abgelelmt hat, „da er es unter 
den gegenwartigen Verhaltnissen nicht fiir angangig erachte, diese 
Lohne im Wege des staatlichen Zwangs durchzusetzen". Da ein solcher 
Zustand, der lediglich die organisierten Unternehmer zur Zahlung 
der tarifliclien Lohne zwingt, dagegen jenen Arbeitgebern, dic keinem 
der tarifbeteiligten Yerbande angehoren, freie Hand in der Lohn- 
gestaltung laBt, auf die Dauer unertraglich ist, wird eine Neuregelung 
der Bauarbeiterlohne sich in kii rzęs ter Frist irgendwie zwangsweise 
durchsetzen. Das Reichsarbeitsministerium hat die Vertragsparteien 
bereits eingeladen, um die Lohnfrage in ihrer Gesamtheit zu erortern.

Uber Binnenschiffahrt, WasserstraBen und Wirtschaft hat der Ver- 
waltungsrat des Zentralvereins fiir deutsche Binnenschiffahrt in seiner 
Tagung am 23. X . 1931 eine EntschlieBung gefaBt, aus der wir folgendes 
entnehmen:

Die Zukunft der deutschen Yerkehrswirtschaft kann nur in der 
gleichzeitigen Forderung samtlicher Yerkehrsmittel liegen.

Auf baupolitischem Gebiete vertritt der Zentral-Yerein fiir 
deutsche Binnenschiffahrt den Standpunkt, daB die in Bau befindlichen 
WasserstraBen unverzuglich und beschleunigt durchzufiihren sind. 
Fiir die Inangriffnahme neuer Wasserbauten darf nicht das Wett- 
bewerbsinteresse anderer Verkehrsmittel, sondern lediglich die verkehrs- 
politische Fiirsorge fur die Gesamtwirtschaft aussclilaggebend sein.

In der Propagierung von Projekten, die technisch und wirtschaft
lich nicht bis aufs letzte durchgepriift und fiir bauwiirdig befunden 
sind, empfiehlt der Zentral-Verein fiir deutsche Binnenschiffahrt 
nach wie vor auBerste Zuriickhaltung.

Moratorium fiir Aufwertungshypotheken. Am 20. Oktober fantl 
im Reichsjustizministerium eine Landerkonferenz iiber das von den 
Interessentengruppen beantragte Moratorium fur Aufwertungs
hypotheken statt. Das Reichsjustizministerium ist der Auffassung,
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daB angesichts der Lage des Kapitalmarktes eine Lósung gefunden 
werden muB. Ein AbschluB der Verhandlungen ist in der Lander- 
konferenz nicht erfolgt, sondern es fand lediglich eine Aussprache Ober 
die verschiedenen vorliegenden Vorschiage statt. E s  ist zu erwarten, 
daB die Regelung nicht durch Notverordnung, sondein auf dem Wege 
einer Ausfiihrungsverordnung zum Aufwertungsgesetz erfolgt.

Stillegung des Wohnungsbaues in Sachsen. Das Siichsische 
Arbeits- und Wohlfahrtsministerium hat Ende August d. J .  ange
ordnet, daB infolge der ungiinstigen finanziellen Lage in Reich, Landern 
und Gemeinden die Unterstiitzung des Wohnungsbaues mit óffentlichen 
Mitteln auf das dringendst Notwendige beschrankt werden muB. Uber 
die bereits ergangenen Einschrankungsanordnungen liinaus wird 
bestimmt:

1. Alle noch nicht begonnenen Bauvorhaben, die mit Mietzins- 
steuermittein unterstutzt werden sollen, sind nicht in Angriff zu 
nehmen. Ais begonnene Bauvorhaben rechnen nur solche, bei denen 
mit den Maurerarbeiten bereits angefangen worden ist.

2. Wo mit der Ausftihrung der Bauvorhaben bereits begonnen 
worden ist, sind diese nur so weit fortzufiihren, daB sie iiberwintert 
werden kónnen; es sei denn, daB iiber die bereits ausgezahlten Miet- 
zinssteuermittel hinaus andere Mittel zur Fertigstellung zur Ver- 
fiigung stehen.

Notstandsarbeiten. In PreuGen sind im ersten Vierteljahr 1931 
taglich beschaftigt worden:

im Januar 1931 . . . .  10425 Notstandsarbeiter,
im Februar 1931 . . . .  9879 ,,
im Marz 1 9 3 1 ..........................15589

Von diesen wurden insgesamt 553 995 Arbeitslosentagewerke
geleistet, und zwar entfielen auf:

a) Meliorationen......................................................  55 700 Tagewerke
b) StraBenbau .......................................................276 943
c) Kraftgewinnungsanlagen.................................  34 641 ,,
d) sonstige Tief b a u te n ..........................................159 052 ,,
e) Baustoffherstellung, Herrichtung von Sied-

lungsgelande........................................................ 23 327 „
f) Anlage von Sport- u. Erholungsplatzen . . 4 332

zusammen 553 995 Tagewerke

Kosten der Bauiiberwachungspriifungen. Der Deutsche Beton- 
vercin hatte bei den bauvergebenden Behorden beantragt, daB in die 
Leistungsverzeichnisse besóndere Positionen fiir die Kosten der Normen- 
priifung des Zements, der Priifung der Komzusammensetzung der 
Zuschlagsstoffe, der Wiirfel- und Ballcenproben sowie der Setz- und 
Ausbreitungsproben, und zwar nach einheitlichen Satzen aufgenommen 
werden. Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbalmgesellschaft, 
mit der die Angelegenheit eingehend besprochen wurde, hat am 15. Sep
tember 1931 den folgenden RunderlaB an die Reiehsbahndirektionen 
gerichtet:

„In  den Ausschreibungsunterlagen von Betonbauten ist in den 
besonderen Bedingungen unter Beachtung der Anweisung fflr Mórtel 
und Beton (AMB) der Umfang der vom Unternelimer zu leistenden 
Giitepriifung an Baustoffen und an Beton genau festzulegen. Det 
Bieter muB in der Lage sein, die ihm bei den Priifungsarbeiten durch 
die Vorhaltung von Priifgerat und durch die Gestellung von Arbeits- 
kraften entstehenden Unkosten richtig zu berechnen. Besóndere 
Ansatze fiir die Gliteprlifung kommen aber nicht in Frage. Bei den 
Angaben iiber die vom Unternehmer auszufiihrenden Gutepriifungen 
ist zu beriicksichtigen, wie die Durchfiihrung der Versuche hinsichtlich 
der Vorhattung von Gerat und der Gestaltung der Arbeitskraftc 
zwischen der Deutschen Reichsbahngesellschaft und dem Unternehmer 
verteilt ist,”

Die nachgeordneten Dienststellen sind also angewiesen worden, 
die Anforderungen, die an die Bauiiberwachungspriifungen zu stellen 
sind, in den Besonderen Bedingungen genau anzugeben, wie dies auch 
dem § 9 der „Allgemeinen Bestimmungen fur die Vergebung von Bau
leistungen”  (Teil A der VOB) entspricht.

Die Frachtsatze des normalen Eisenbahn-Gutertarifes sollen nach 
einer Mitteilung demnachst erheblich herabgesetzt werden und zwar 
fUr die bei Bautransporten vornehmlicli in Frage kommenden Wagen- 
ladungsklassen D um 14% , E  und F  um 13,3% .

Der Reic.hsverband der Deutschen Industrie hat auBerdem eine 
ErmaBigung der Nebengebiihren des Eisenbahn-Giitertarifs in bezug 
auf das Wagenstandgeld, die Deckenmiete, die Gebiihren fur die Nach
priifung der Ubereinstimmung der Sendung mit den Angaben im 
Frachtbrief, die Gebiihren fiir Benachrichtigungen usw. beantragt. 
Eine Entscheidung wird vora,ussichtlich in der nachsten Sitzung der 
Standigen Tarifkommission getroffen werden.

Die Móglichkeit des Bezuges von gesiebtem, d. h. nach Kornungen 
getrenntem Betonkies ist fur die Weiterentwicklung des Eisenbetonbaues 
tvon zunehmender Bedeutung.

Es ist daher zu begriifien, daB die Reichsbahn mit Giiltigkeit vom 
17. August 1931 (s. Tarif- und Verkehrsanzeiger Nr. 73 vom 13. 8. 1931) 
zunachst im A llgem ein en  G iite r ta r i f die Fracht fflr den auf gleiche 
KorngróBe gesiebten Kies gesenkt hat. Dieses Materiał, das bisher

unter der Tarifstelle „Erd e" nach Wagenldasse F  zu fahren war, ist 
in die Klasse G detarifiert worden.

Nach dem in neuer Fassung herausgegebenen A u sn a h m e ta r if  2 
darf dagegen auch weiterhin nur e in fach , d. h. lediglich zum Zwecke 
der Abscheidung von Beimengungen gesiebter Kies gefahren werden. 
Es ware wUnschenswert, wenn der fiir den Betonbau bestimmte, auf 
gleiche KorngróBe gesiebte Kies auch in den Ausnahmetarif 2 einge- 
reiht wiirde.

B im ssa n d  und B im sk ie s  diirfen kiinftig nur noch unverpackt, 
d. h. ungesackt, nach Ausnahmetarif 2 gefahren werden.

Buch- und Betriebspriifungen aus den Jahren 1924— 1926 sollen 
nach einer Verordnung des Reichsfinanzministers vom 1. August 1931 
nunmehr beschleunigt abgeschlossen werden. Wo im Rechtsmittel- 
verfahren Einspriiche oder Berufungen schweben, die von den Finanz- 
amtern eingelegt sind, sollen sie insbesondere in den Fallen zuruck- 
gezogen werden, in denen es sich um Fragen handelt, die auch in einem 
spater (nach 1926) liegenden Turnus nicht zuungunsten der Steuer- 
pflichtigen haben aufgeklart werden kónnen oder in denen in einem 
spateren Turnus eine Einigung zwischen der Finanzverwaltung und 
dem Pflichtigen im Reichsfinanzministerium oder im Landesfinanzamt 
erzielt wurde. Fragen, die bereits im Rahmen eines Buch- und Betriebs- 
priifungsverfahrens verhandelt wurden, sollen bei der Veranlagung 
nicht erneut aufgerollt werden, weil die Buch- und Betriebsprufung 
nichts anderes ais ein Teil des Allgemeinen Besteuerungsverfahrens ist. 
Noch aussteliende Veranlagungen sollen daher nunmehr mit der gróBt- 
móglichsten Beschleunigung durchgefiihrt werden. Eine ander- 
weitige Beurteilung von ltechtsfragen bleibt dem Veraniagungs- 
verfahren selbstverstandlich vorbehalten.

Die Einheitsorganisation der Poliere und Schachtmeister, uber 
dereń Griindung zwischen dem D eu tsch en  P o lie rb u n d  und dem 
D eu tsch en  B a u g e w e rk sb u n d  schon seit Monaten verhandelt 
wird, ist bislier an der verschiedenen Zielsetzung der beiden Ver- 
handlungspartner gescheitert. Der Polierbund will von einer An- 
lehnung an den Deutschen Baugewerksbund, also an eine A rb e ite r -  
gewerkschaft, nichts wissen, der Baugewerksbund dagegen hat noch in 
jiingster Zeit durch den Leiter seiner Polierfachgruppe erklaren lassen, 
dafi die Einheitsorganisation der Poliere und Schachtmeister „im  
sic h tlic h e n  Zu sam m en h an g m it dem  B au g ew e rk sb u n d  —- 
d er O rg a n isa tio n  der fre ig e w e rk s c h a ft lic lie n  B a u 
a rb e ite r  — “  stehen musse. Infolgedessen sind die Vereinigungs- 
verhandlungen ins Stocken geraten. Ihr endgiiltiger Ausgang diirfte 
von der Stellungnahme der gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen 
(Afabund und AUgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund) abhangen.

Errichtung von Volksktichen. Es ist leider mit Bestimmtheit zu 
erwarten, daB im Laufe der nachsten Monate die Anspruche, die an die 
óffentlichen Korperschaften zur Unterstiitzung Erwerbsloser gestellt 
werden, auGerordentlich wachsen. D er R e ic h sv e rb a n d  der 
D eu tsch en  In d u s tr ie  und die V e re in ig u n g  d er d eu tsch en  
A rb e itg e b e rv e rb a n d e  sind der Auffassung, daB angesichts der 
zweifellos in weiten Volkskreisen bevorstehenden Not auch von der 
Industrie alles getan werden muG, um diese Not zu lindern. Ein den 
Erfordernissen der Lage entsprechender Abbau der sozialen Lasten 
wird im Iibrigen nur móglich sein, wenn alles getan wird, um samtlichen 
Yolksgenossen, die durch die Arbeitslosigkeit uiwerschuldet in Not 
geraten, die Erhaltung des Daseins zu gewalirleisten.

Eine Studiengesellschaft fiir das Bausparwesen wurde am 31. August 
in Berlin (S 14, Dresdener Str. 43) gegriindet. Sie soli das Forum fiir 
die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiete des Bauspar- 
wesens sein.

Rechtsprechung.
MiBbrauch einer Monopolstellung durch rechts- und sittenwidrige 

Ausbeutung einer Zwangslage. (Urteil des Reichsgerichts, V II. Civil- 
senat, vom 24. Marz 1931 —  V II 322/30.)

Auf dem Grundbesitz der Ziegeleifirma R . G .m .b .H . waren 
hinter einer erststelligen Hypothek der H. Bank inHóhe von RM 500000 
fiir die M. Creditbank Hypotheken von insgesamt RM 700 000 ein
getragen. Nacli Anordnung der Zwangsverwaltung iiber ,die Ziegelei- 
werke auf Antrag der M. Creditbank wollten die L . Elektrizitatswerke 
ihr gehórige Motoren und Transformatoren fortschaffen. Dem wider- 
sprach der Zwangsverwalter S. Inzwischen hatten die L. Elektrizitats
werke sowohl die Licht- ais auch die Kraftstromzufulir unterbrochen, 
so daG ein Weiterbetrieb der Ziegeleiwerke unmóglich gemacht war. 
Die L. Elektrizitatswerke machten die Weiterlieferung von Strom von 
der Bezahlung ihrer alten Installationsforderung von RM 37000, sowie 
der riickstandigen Stromlieferungsgebuhren von RM 2600 abhangig. 
Durch Vertrag verpflichtete sich die M. Creditbank zur Leistung 
dieser Zahlungen, wogegen die L.-ElektrizitaAswerke die Stromlieferung 
wieder aufnahmen. Da die M. Creditbank die vereinbarten Teil- 
zahlungen an die L.-Elektrizitatswerke nicht leisteten, erwirkten dieśe 
gegen die M. Creditbank fiinf Vollstreckungsbefehle iiber insgesamt
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RM 37000 und lieBen bei der M. Creditbank pfanden. Diese zahlte ins
gesamt RM 15050. Die Ziegeleiwerke wurden schlieBlich im Zwangs- 
versteigerungstermin von der Gemeinnutzigen Baugesellschaft 
m. b. H. in B. erstanden. Die M. Creditbank fiel hierbei mit ihrer 
Hypothek von R M  700 000 aus. Diese fordert nunmehr im Klagewege 
von den L. Elektrizitatswerken Herausgabe der Yollstreckungsbefehle 
und Riickzahlung der beigetriebenen Summę. Sie grllndet ihre Klage 
darauf, daC die L.-Elektrizitatswerke die Zwangslage derM. Creditbank 
in sittenwidriger Weise durch MiBbrauch ihrer Monopolstellung aus- 
geniitzt habe.

Das Reichsgericht hat mit den Vorinstanzen der Klage statt- 
gegeben. Die Monopolstellung der Beklagten durfte nicht dazu aus- 
genutzt werden, sich im Zwangsverwaltungsverfahren eine bevorzugte 
Stellung zu verschaffen. Ein unter Zwangsverwaltung stehendes, zur 
Zwangsversteigerung kommendes Unternelimen befindet sich in einer 
Notlage. Wenn hier die Beklagte dcm Zwangsvcrwalter gegeniiber 
die Weiterlieferung von elektrischem Strom an die Ziegeleiwerke von 
der Bezahlung ihrer riickstandigen Stromforderung und obendrein 
noch ihrer Installationsforderung von RM 37 000 abhangig machte 
und von der die Zwangsverwaltung und Zwangsverstei£erung ais 
Hypothekenglaubigerin betreibenden M. Creditbank die Ubernahme 
dieser Schulden verlangte, so hat sie ihre Monopolstellung unter Aus
beutung der gegebenen Zwangslage in sittenwidriger Weise ausgenutzt.

Zur Haftung des Fiskus fiir unrichtige Auskunft aus dem Schuld- 
nerverzeichnis. (Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt (Mąin), 
vom 13. Februar 1930 —  1 U 10/30.)

Verletzt ein Beamter in Auslibung der ihm anvertrauten offent- 
lichen Gewalt die ihm einem Dritten gegeniiber obliegende Amtspflicht, 
so trifft die Verantwortlichkeit gemaB § 839 B. G. B. an Stelle des 
Beamten grundsatzlich den Staat oder die Korperschaft, in dereń 
Dienste der Beamte steht. (Art. 13 1  R . Verf.) Ob im Einzeliall die 
Amtspflicht dem Beamten einem Dritten gegeniiber obgelegen hat, 
laBt sich nur im Hinblick auf dic besondere Art der dem Beamten 
zur Amtspflicht gemachten Tatigkeit beantworten, insbesondere 
dadurch, ob die Interessen des Dritten durch die Nichtcrfiillung der 
Amtspflicht nach dereń besonderer Natur beruhrt werden.

Hier handelt es sich um die Auskunft aus dem Verzeichnis der 
Schuldner, die den Offenbarungseid geleistet haben. Diese Auskunfts- 
pflicht ist dem Urkundsbeamten der Geschaftsstelle durch § 915, 
Abs. 3, Z.-P.-O. auferlegt. Der die Auskunft begehrende Glaubiger will 
sich vor Verlusten schtitzen. Eine, wenn auch nicht vollstandige 
Gewahr fiir die Krcditfahigkeit des Schuldners bestand darin, daB 
dieser noch nicht im Schuldnerverzeichnis eingetragen war, somit 
anscheinend seinen geldlichen Verpflichtungen noch nachkam. Fiir 
den Glaubiger war es somit von gróBtem Interesse, daB der zustandige 
Beamte seine ihm durch § 915, Abs. 3, Z.-P-.O. aufcrlegte Amtspflicht 
richtig erfiillte. Die Amtspflicht oblag daher dem Beamten dem die 
Auskunft begehrenden Glaubiger gegeniiber. Hierfiir spricht auch schon 
der Umstand, daB gegen die Amtshandlung des Beamten Rechtsmittel 
gegeben sind.

Der Beamte ist von der Verantwortlichkeit fiir die unrichtige 
Auskunft nicht dadurch entlastet, daB er selbst angeblich stark iiber- 
lastet gewesen. ist, und das Register sich in schlechtem, vergriffenem 
Zustand befunden hat. Selbst wenn dies ais richtig unterstellt, handclte 
der Beamte doch fahrlassig. E r  durfte nur solche Auskunfte erteilen, 
fiir dereń Richtigkeit er unbedingt cinstehea konnte.

Die Baubeschrankung des Art. 15, Abs. i ,  der Wiirttembergischen 
Bauordnung vom 28. Ju li 1910 ist keine Enteignung im Sinne von 
Art. 153 Reichsverf. und begriindet keinen Anspruch auf Entschadigung. 
(Urteil des Wurttembergischcn Ve'rwaltungsgerichtshofs vom 4. Fe
bruar 1931. — Nr. 129 I I  9/30.)

Von der rechtsgijltigen Feststellung des Ortsbauplans an darf, 
so weit nichts anderes bestimmt ist, auf Grundflaclien, die in eine Orts- 
strafie oder einen Verbindungsweg fallen, kein Bau mehr errichtet 
werden. (§ 15, Abs‘. 1, der Wrtlrttembergischen Bauordnung vom 28. Juli 
1910. Regierungsblatt fur das Konigreich Wiirttemberg. 1910. 333 ff.)

Nach Ansicht des Wurttembergischcn Venvaltungsgerichtshofs 
handelt es sich bei dieser Baubeschrankung nicht um eine Teilenteig- 
nung, sondern um eine gesetzliche Eigentumsbeschrankung, die nicht 
unter den Begriff der Enteignung fallt. Hier steht das Eigentum der

óffentlichen Yerwaltung gegeniiber von Haus aus geschwacht da und 
wird nicht wie bei der Enteignung erst durch einen besonderen Akt der 
Staatsgewalt, den Eingriff in den an sich geschiitzten Rechtskreis des 
einzelnen, seiner Wirksamkeit entkleidet. Die Wiirttembergischen Bau - 
ordnungen haben von jeher dic auf Gesetz oder Ortsstatut sich griin- 
denden Baubeschrankungen nicht ais Teilenteignungen, sondern ais 
gesetzliche Eigentumsbeschriinkungen angesehen. Durch die Reichs- 
verfassung wird hieran nichts geindert. Sie unterscheidet inArt.153 
zwischen Inhalt und Schranken des Eigentums einerseits (Abs. i, 
Satz 2) und der Enteignung andererseits (Abs. 2). Die „Schranken" 
des Eigentums bestehen in den Grenzen, welche die Rechtsordnung 
dem einzelnen in der Ausiibung der rechtlichen Herrschaft setzt, 
sie sind ein Teil der allgemeinen Rechtsordnung und enthalten keinen 
Eingriff in die privatrechtliche Substanz des Eigentums, sie fallen 
daher nicht unter den Begriff der Enteignung. Es wird darum auch 
durch die oben bezeichnete Baubeschrankung kein Anspruch auf Ent
schadigung ausgelost. Die Genehmigung der Ortsbauplane kann dem- 
nach deshalb nicht mit der Begriindung angefochten werden, weil diese 
keine solche Entschadigung vorsehen.

Dor Verwaltungsgerichtshof setzt sich damit in Gegensatz zu der 
Entscheidung des Reichsgerichts, II I . Civilsenat, vom 28. Februar 1930
— II I  S7/29 (Civils. 128. 18 ff.) iiber die gleichartige Vorschrift in 
§§8, j i  PreuB. Fluchtlinienges. (Abgedruckt im Bauingenieur 1930, 
Heft 35, S. 609.)

Der Arbeitgeber, der trotz Fehlens der Steuerkarte die gesetz- 
lichen ErmaBigungen des Lohnsteuerabzugs berucksichtigt hat, haftet 
der Steuerbehorde auf Naehentrichtung der an den vollen 10%  fehlenden 
Betrage. (Urteil des Reichsfinanzhofs vom 28. Januar 1931 — V I 
2220/30.)

Nach den Durchfuhrungsbestimmungcn zur Lohnsteuer mussen 
bei Arbeitnehmern, dereń Steuerkarte dem Arbeitgeber nicht vorliegt, 
von diesem 10%  voll ohne Beriicksichtigung der steuerfreien Betrage 
ais Lohnsteuer einbehalten werden. Der steuerfreie Łohnbetrag und 
die Familienermafligungen sind nur dann zu bcrucksichtigen, wenn die 
Steuerkarte vorliegt, und die steuerfreien Betrage in ihr eingetragen 
sind.

Der Arbeitnehmer kann, abgesehen von besonderen Ausnalimen, 
ohne Vorliegen der Steuerkarte die Beriicksichtigung der abzugsfreien 
Betrage beim Steuerabzug nicht verlangen. E r hat auch keinen An- 
sprach auf Erstattung der zuviel abgezogenen Lohnsteuer.

Die sichere und moglichst einfache Durchfiihrung des Lohn- 
steuerverfahrens erfordert eine moglichst uneingeschrankte Anwendung 
der gesetzlichen Vorschriften. Der Vollabzug der 10%  Lohnsteuer mufi 
daher beim Fehlen der Steuerkarte streng durchgefiihrt werden, es soi 
denn, daB besondere Entschuldigungsgrdnde vorliegen. Hierfiir geniigt 
aber nichtUnkenntnisderYorschriften uberdasErfordernis einer Steuer
karte. Der Arbeitgeber, der trotz Fehlens der Steuerkarte die abzugs
freien Betrage beim Steuerabzug beriicksichtigt hat, kann von der 
Steuerbehorde zur Nachentrichtung der an den vollen 10%  fehlenden 
Betrage herangezogen werden. In den zur Entscheidung stehenden 
Fallen w'aren fiir Vorstandsmitgtieder einer Aktiengesellschaft und 
Geschaftsffihrer einer G. m. b. H. keine Steuerlcarten ausgestellt 
worden. Trotzdem wurden die gesetzlich abzugsfreien Betrage und 
FamilienermaBigungen beim Steuerabzug beriicksichtigt. Durch das 
Finanzamt wurde zu Recht die Lohnsteuer bis zu den vollen 10%  
nachgefordert.

Freizeichnungen gegen Wandlung und Schadenersatz geben kein 
Recht zur vorsatzlichen mangelhaften Lieferung. (Urteil des Reichs
gerichts, II . Civilsenat, vom 16. Ju li 1931 —  II  353/30.)

Liefert der Verkaufer eine mangelhafte Sache oder der Unterneh
mer ein mangelhaftes Werk, so kann der Kaufer oder der Besteller 
Riickgangigmachimg des Kaufes oder des Werkvertrages, oder, falls 
eine zugesicherte Eigenschaft der Sache oder des Werlts fehlt, Schaden
ersatz wegen Nichtcrfiillung vcrlangen.

Die Parteien konnen diese Rechte im voraus durch Freizeichnung 
vertraglich ausschliefien. Diese Freizeichnung gibt aber dem Verkaufer 
oder Unternehmer nicht das Recht, vorsatzlich mangelhaft zu liefern, 
wenn einwandfreie Lieferung moglich war. Denn wer vorsatzlich man
gelhaft liefert, handelt arglistig und kann sich auf die Freizeichnung 
nicht berufen.

PA TEN TB ER IC H T.
Wegen der Yorbemerkung (Erliiuterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I vom 6. Januar 1928, S. iS .

B e k a n n tg e m a c h te  A nm eld ungen .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 40 vom 8. Oktober 1931.

KI. 5 a, Gr. 18. N 13.30. Naamlooze Vennootschap De Bataafsche 
Petroleum Maatschappij, Haag, Holland; Vertr.: Pat.-An
walte Dr. G. Lotterhos, Frankfurt a. M., Dipl.-Ing. H. Mor- 
tensen u. Dipl.-Ing. W. von Sauer, Berlin SW 1 1 .  Apparat 
zum Messen der Neigung von Bohrlochern. 27. II . 30.

KI. 5 b, Gr. 16. K  114  452. Kommanditgesellschaft Hoffmann,
Eiserfeld a. d. Sieg. Hilfssteuerung fiir Bohrhammer mit 
LuftspDlung nach Patent 501 597; Zus. z. Pat. 501 597. 
iS. IV. 29.

KI. 5 b, Gr. 16. 51 1 15  S95. Minimax Akt.-Ges., Berlin NW 6,
Schiffbauerdamm 20, und Franz Schlirmeyer, Gelsen- 
kirchen-Resse, Hertener Str. 7 1. Verfahren und Vorrichtung 
zur Befestigung von Staubbindemittel zufuhrenden Rohrchen 
in einem Bohrloch. 25. VI. 3 1.
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KI. 5 b, Gr. 41. M 68.30. Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg A.-G., 
Niirnberg 24, Katzwanger Str. 100. Abraumgewinnungs- 
und Fórderanlage. 28. V. 30.

KI. 5 b, Gr. 4 1. W 80 914. Dr.-Ing. Gunther Werner-Ehrenfeuclit, 
Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 4. Vorrichtung zur Ge- 
winnung von bestimmten nutzbaren, unter Wasser liegenden 
Bodenschichten. 10, X I. 28.

KI 19 a, Gr. 6. F  71 139. Egon Fortlage, Berlin-Halensee, Friedrichs- 
ruher Str. 18. BetonpIattenquerschwel!e mit zwischen 
elastischem Baustoff festgeklemmtetn und sich iiber die ganze 
Schwelle erstreckendem losen Schweltensteg. 3. VI. 3 1.

KI. 19 a, Gr. 8. R  80 005. Franz Rudert, Halle a. d. S., Blumenstr. 13. 
Schienenbefestigung; Zus. z. Pat. 457 210. 3. X II, 29.

KI. 19 a, Gr. 10, P  60 532. Franz Paulus, Aachen, LiebigstraBe.
Schienenstiitzung unter Verwendung von Stiitzkorpern, 
die sich ohne Inanspruchnahme der Schienenbefestigungs- 
mittcl gegen die Schienenunterlage abstiitzen; Zus. z. 
Anm. P  60421. 12. VI. 29.

KI. 19 a, Gr. i i . E  254.30. Robert EnBlin, GieBen, Wilhelmstr. 62.
Schienenbefestigung, bei der der SchienenfuB zwischen 
Rippen einer Unteriegplatte gefiihrt und durch Klemmbiigel 
und KlemmbUgelsclirauben festgezogen wird. 10. IX . 30.

KI. 19 a. Gr. 1 1 .  R  349.30. Friedrich Rode, Kassel, Oberste Gasse 4.
Schienenbefestigung auf Querschwellen; Zus. z. Pat. 5 17  404.
31. V. 29.

KI. 19 a. Gr. 23. J  244.30. Hellmuth jason, Coto Menas, Seron, 
Spanien; Vertr.: Dipl.-Ing, L. Werner, Pat.-Anw., BerlinW8. 
Zweitcilige Muffc zur Verbindung der Tragseile von Dralit- 
seilbahnen. 11 . V III. 30.

KI. 19 a, Gr. 28. H 337.30. August Hahmaun, Hannover, Am Schiff- 
graben 17. Vorrichtung zum Anpressen von aufzu- 
schmiedenden Wandcrschutzklammern an den FuB von 
eingebauten Schienen. - 28. X I. 30.

KI. 19 c, Gr. 1 1 .  Sch 87980. Alphonse Joseph Schars, Bordeaux, 
Frankreich; Vertr.: Dr. O. Arendt, Berlin W 15. Sand- 
und Kiesstreuer. 15. X. 28. Frankreich 17. X . 27.

KI. 20 a, Gr. iS. P  62 469. J .  Pohlig Aktiengcsellschaft, Kóln- 
Zollstock, Tragyorrichtung fiir Einseilbahnen. 2S. II. 31.

KI. 20 h, Gr. 4. G 77280. Gesellschaft fiir Oberbauforschung und 
Rangiertechnik m. b. H., Berlin SW 11 , Europahaus. 
Gleisbremseinrichtung mit zwei unmittelbar hintereinander 
angeordneten Bremsen. 24. V III. 29.

KI. 20 i, Gr. 4. H 139.30. Otto Herbst, Berlin-Lichterfelde, Verl.
Wilhelmstr. 34. Verfahren zur Herstellung von Mi.ttelstiickcn 
fiir fiinfteilige Herz- oder Kreuzuiigsstiicke. 2 1. III. 30.

KI. 20 i, Gr. 45. B  148 46S. Richard Bohne, Magdeburg, Herder- 
straBe 5— 1. Anzeigovorrichtung fiir den Lokomotivfuhrer 
beim Ausrangiereu vou Eisenbahnfahrzeugen. 3 1. X . 30.

KI. 37 a, Gr. 2. A 221.30. Felix Valentin, Berlin W 50, Regensburger 
StraBe 22. Yerfahren zur Herstellung von Glaseisenbeton- 
wanden, Fenstern, Decken u. dgl. aus zweiteiligen Glas- 
hohlsteinen. 15. X . 30.

KI. 37 b, Gr. 1. S 126.30. Siegersdorfer Werke vorm. Fried. Hoffmann 
A.-G., Siegersdorf, Kreis Bunzlau. Tiirbandstein. 6. I. 30.

KI. 37 f, Gr. 7. K  114  795. Gustav Kopischke, Ragnit i. Ostpr., 
SchutzenstraBe. Hohlwandbau mit Wandplatten aus 
Schiif, Stroli u. dgl. 17. V. 29.

KI. 3S h, Gr. 2. F  69 847. Dr. Richard Falek, Hann.-Miinden, Većker- 
liagener Str. 75. Verfahren zur Schutzimpragnierung von 
Holz. 1 1 .  X II. 29.

KI. 38 k, Gr. 5. R  37.30. Robel & Co., Miinchen S 50, Thalkirchner 
StraBe 210—222. Bohrmaschine fiir langliche Werk- 
stiicke, beispielsweise Weichenschwellen. 8. IV . 30.

KI. 42 c, Gr. 9. A 56.30. Arthur Cyril Webb Aldis, Birmingham, 
England; Vertr.: J .  Tenenbaum u. Dr. H. Heinemann, 
Pat.-Anwalte, Berlin SW 68. AusmeBgerat fiir MeBbild- 
paare. 13. III . 30. GroBbritannien 10. IV. 29.

KI. So b, Gr. 2 1. W 249,30. Friedrich Winzer, Hamburg, Teutoncn- 
weg 8. Verfahren zur Herstellung von Bodenbelag durch 
Mischung von impragnierten Sagespanen und Zement.
27. VI. 30.

KI. S4 a, Gr. 4. B  138 122. Dipl.-Ing. Wilhelm Berentzen, Dortmund, 
Briickstr. 10. Sclialenformig gekriimmte Staumauer. 
26. VI. 28.

KI. 84 d, Gr. 1. A 72.30, ATG Allgemeine Transportanlagen-Gesell-
schaft m. b. 1-1., Leipzig W 32. Schaufelradbagger mit zwei
oder mehreren, parallel zueinander angeordneten Schaufel- 
radern. 19. X II . 30.

KI. 84 d, Gr. 1. B  8.30. Adolf Bleichert & Co. Akt.-Ges., LeipzigN22, 
und Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube Akt.-Ges., 
Brtłhl, Bez. Koln. Yerfahren zur Schonung der Tragseile 
von Baggern, Kr&nen, Bahnen u. dgl. 28. II. 30.

KI. 84 d, Gr. 1. B  12.30. Adolf Bleichert & Co. Akt.-Ges., LeipzigX22, 
Steuervorrichtung fiir ein schienenloses Fahrgestell von 
Kabelbaggern, -kranen und ahnlichen Geraten. 27. III. 30.

KI. 850, Gr. 9. B  140 413. Carl Billand, Kaiserslautern i. d. Rhein-
pfalz, Pirmasenser Str. 153. Einlaufanordnung fiir Leicht-
fldssigkeitsabscheider. 19. X I. 2S.

KI. 85 e, Gr. 9. B 147 351. Carl Billand, Kaiserslautern i. d. Rhein- 
pfalz, Pirmasenser Str. 153. In einen Leichtflttssigkeits- 
abscheider eingesetztes Mittel zum Verhiiten von Wasser- 
wirbelungen. 18. X II. 29.

B U C H E R B E S P R E C H U N G E N . .
O ber den S p a n n u n g sz u sta n d  in hohen T rilgern  und dic 

B ew e h ru n g  von  E ise n b e to n tra g w a n d e n . Von Dr.-Ing. 
Hermann B a y . Mit 80 Abbildungen. Verlag von Konrad Wittwer, 
Stuttgart. Preis geh. RM 3.80.

Ausgehend von den elastischen Grundgieichungen der Schęiben- 
theorio und unter Beriicksichtigung des Zusammenhanges mit der 
Plattentheórie, wird der Spannungszustand in rechteckigen Scheiben 
naherungsweise mit Hilfe der Differenzenrechnung fiir spezielle Rand- 
bedingungen untersucht. Die letzteren umfassen dic gerade im 
Eisenbetonbau wichtigen Falle eines sehr hohen, gleichmaBig 
belasteten und durch eine kouzentrierte Streckenlast in der Mitte 
belasteten Balkens auf zwei Stiitzen, wobei die Verteilung der 
Auflagerpressungen auf eine endliche Breite beriicksichtigt wurde. 
Das Rechmmgsverfahren ist in sehr anschaulicher Weise dargelegt 
worden, so daB auch der in elastizit&tstheoretischen Fragen weniger 
geiibte Leser durchaus den Darlegungen des Yerfassers wird folgen 
konnen.

Fiir dic beiden Belastungsfaile, die bis zur Zahlenrcchnung durch- 
gefiihrt wurden, sind die Ergebnisse in der Form iibersichtlicher 
Diagramme zusammengestellt, die einen ausgezeichneten Uberblick 
iiber die Spannungsverteilung und den KraftfluB gestatten. Hierbei 
sind sowohl die Falle beriicksichtigt worden, daB die Belastung einmal 
auf der gleichen und cin anderes Mai auf der entgegengesetzten Seite 
der Auflagerkrafte angreift, ais auch der Fali des Eigengewichts. Be
sondere Behandlung hat dann noch die Bemessung von einfeldrigen 
und mehrfeldrigen Sitów&nden erfahren.

Im Hinblick auf die zweckmaflige Anordnung der Eiseneinlagen 
ist auch die GroBe und die Richtung der Hauptspannungen eingehend 
untersucht worden. DerVerIauf der Hauptspannungstrajektorien wurde 
zunachst tlieoretisch festgestellt und spater auch auf optischem Wege 
mit Hilfe von polarisiertem Licht an Glasplatten verfolgt. Die tlber- 
cinstimmung ist eine recht gute. Die Versuchsergebnisse, die in zahl- 
reichen Photographien niedergelegt wurden, sind recht interessant und 
lehrreich, und zeigen jedenfalls, daB die optisclie Metliode ein vorziig-

liches Mittel darstellt, um sich iiber schwierigc Spajinungszustande 
eine Aufklarung zu verschaffen.

Das Buch wird dcm Theoretiker wic dcm Praktiker in gleicher 
Weise niitzlich sein. Dr.-Ing. F. T ó lke .

V o r la u fig e  B estim m u n g e n  fiir  H o lz tra g w e rk c . 3. Auflage.
Verlag von Wilh. Ernst & Sohn, Berlin. Preis geheftet RM 1,40.

Die 3. Auflage der „Vorlaufigen Bestimmungen fiir Holztrag- 
werke" (BH) der Deutschen Reichsbahn bringt gegenuber den vorher- 
gelienden Auflagen nur geringe Anderungen. Dic Tafel der Raum- 
gewichte fiir Bauholzer ist aus dem Normenblatt „Berechnungs- und 
Entwurfsgrundlagen fiir holzerne Brucken" Din 1074 ubernommen. 
Die neue Fassung ist nicht allein kurzer, sondern auch den tatsach
lichen Verhaltnissen viel besser angepaBt. Weiter ist die Tafel der 
zulassigen Spannungen durch die entsprechende Tafel von Din 1074 
ersetzt. Dies bedeutet unter anderem die Heraufsetzung der zu
lassigen Bśegespannung fur Nadelholz Von 90 auf 100 kg/cm2, anderer- 
seits wird die seither fur scharfkantiges Holz zugelassene Zugspannung 
von 100 kg/cm2 erganzt durch einen zweiten Wert von 80 kg/cm2 fiir 
gutes vollkantiges Holz. Fiir Druck senkrecht zur Faser sind wie 
bisher zwei Wertepaarc festgesetzt, die aber nicht mehr nach den 
Begriffen „Schwellendruck" und „Stempeldruck", sondern nach der 
GróBe der noch zulassig erachteten Eindriickungen unterschicden 
sind. Neueingefiigt ist eine wiederum von Din 1074 ubernommene 
Tafel der zulassigen Druckspannungen schrag zur Faser.

Nicht ubernommen aus Din 1074 ist das dort zum erstenmal 
eingefuhrte Verfahren fiir gegliederte Stabe bei Knickung in Richtung 
der Stoffachse. Ebenso vermiBt man im Abschnitt Verbindungs- 
mittel die Ubernahme der fortschrittlichen Fassung von Din 1074 
iiber die Auswertung von Versuchsergebnissen. Jedenfalls stellt die 
Neuauflage einen weiteren Fortschritt dieser Vorschriften dar, und 
es ware zu wiinschen, daB die iibrigen Baupolizeibestimmungcn sich 
allmahlich den Reichsbahnvorschriften anpassen.

Dr.-Ing. S e itz .
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