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Alle Rechte vorbehalten. Das Schluchseewerk.
Von Prof. Adolf Eisenlohr, Karlsruhe.

Im Jahre 1921/22 hatte die Badische Landeselektrizitatsversorgung AG. landschaftlich tiberaus reizvolle, meist rcichbewaldete Schluchten mit

(Badenwerk) einen Wettbewerb zur Erlangung genereller Entwilrfe fiir die hoch aufragenden Felsen gebildet. So schliefien sich hochgelegenen Stau-

energiewirtschaftliche Ausnutzung der Gewasser des Schluchseegebietes raumcn, von denen das wahrscheinlich durch Gletscherwirkung nach-

und seiner Umgebung veranstaltet. In einer dariiber erschienenen Ver- gehobelte und iibertiefte Tal des Schluchsees (s. Abb. 8) den weitaus be-

Offentlichung *) ist die hohe energie- 

wirtschaftliche Bedeutung des Schluch- 

seewerks dargelegt worden. Der Wett

bewerb ergab eine Kiarung der ver- 

schiedenen Móglichkelten des Ausbaues 

und lieferte wertvolle Unterlagen fiir den 

endgiiltigen Entwurf, der in den folgen- 

den Jahren um so griindlicher durch- 

gearbeitet werden konnte, ais die ur- 

spriingllche Absicht alsbaldiger Ausfiih- 

rung des Werks sich doch nicht so rasch, 

wie man erst gehofft hatte, verwirk- 

lichen lieC. Die Zeit wurde inzwischen 

ferner dazu benutzt, um die miihevollen 

und langwierigen Entschadlgungsver- 

handlungen mit den Besitzern der zahl- 

reichen an den beriihrten Gewassern ge

legenen Wassertriebwerke, sowie mit den 

Vertretern anderer Belange weitgehend 

zu erledigen, und nicht zuletzt konnten 

die geologischen Vorbedingungen durch 

umfangreiche Schiirfungen —  zum Tell 

tief in das Gebirge getriebene Stollen 

und Schachte — in hohem Grade ge- 

klart werden.

Ais dann zu Ende des Jahres 1928 

die Sch luchseew erk  AG. zum Zweck 

der Ausfiihrung und des Betriebes des 

Werkes gegrundet war, konnte auf Grund 

der weitgehenden Vorbereitungen die 

Ausfiihrung unverzuglich in Angriff ge- 

nommen werden, die seit dem Friih- 

jahr 1929 in vollem Gange ist und mit 

grofier Energie betrieben wird.

Im folgenden soli iiber das Werk, 

insbesondere den gegenwartig im Aus- 

bau begriffenen Teil, einiges mitgeteilt 

werden Die VerOffentlichung von Ein- 

zelheiten hat sich die Schluchseewerk AG. 

vorbehalten. Der Beschreibung des Ent- 

wurfes sei zunachst eine kurze Er- 

lauterung der landschaftlichen und klima- 

tischen Verhaltnisse vorausgeschickt.

Das Schluchseewerk bezweckt die 

energiewirtschaftliche Ausnutzung einiger 

Gewasser jenes Gebirgsstockes im siid- 

lichen Schwarzwald, der sich sildllch 

und siidóstlich des Feldberges aus- 

breitet und eine allgemeine Abdachung 

nach Siidosten und Siiden zeigt, um 

schliefilich in das Oberrheintal abzu- 

fallen (Abb. 1 u. 3). Westlich und nord- 

westlich des Schluchsees, der selbst 

rd. 900 m ii. M. liegt, errelchen die 

hochsten Erhebungen des Gebirgs

stockes Hóhen von nahezu 1300 m ii, M.;

an der nordwestlichen Grenze des in Anspruch genommenen Nieder- 

schlagsgebietes geht die Wasserscheide iiber den Kamm des Feldberges 

mit 1400 bis 1500 m HOhe. In ihrem oberen Teil zeigen die Taler,

darunter insbesondere das des Schluchsees, den Charakter von Hochtaiern 

mit mehr oder weniger breiten Talbóden, im weiteren Lauf aber haben

die Gewasser, im allgemeinen der Abdachung des Gebirges folgend und

dem Rhein zustrebend, sich tief in das Gebirge eingesagt und zum Teil
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Abb. 1. Obersichtslageplan.

deutendsten darbietet, starkę Gefaile an, die vom Schluchsee bis zum 

Rhein mit zusammen rd. 600 m ausgenutzt werden kOnnen.

Der Gebirgsstock besteht in der Hauptsache aus Granit in grdfitentells 

vorziig!icher Beschaffenheit, im siidlichen Teil wird auch Gneis und 

schliefilich am Abfall in das Rhcintal Buntsandstein in geringer Machtig- 

keit und Muschelkalk angetroffen.

Die verhaltnismafiige Kleinheit der uber 900 m hoch gelegenen Teile 

der Niederschlagsgebiete wird durch grofie NiederschlagshOhen weitgehend 

wettgemacht. Diese betragen, wie Abb. 1 zeigt, im 30jahrigen Mittel
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um den Feldberg herum 1800 mm jahrlich und unterhalb der ersten Stufe 

beim Kraftwerk Hausern, in einer von Siidwest nach Nordost zwischen 

ungefahr 700 bis 900 m Meereshóhe verlaufenden Linie, immer noch 

.1000 mm. Die grofie Niederschlagshohe am Feldberg und dereń aller- 

dings verhaltnismafiig rasche und starkę Abnahme nach Osten findet ihre 

Erkiarung in der Lage des Gebirges zu den Regenwinden. Diese kommen 

von Westen durch die burgundische Pforte ungehindert an den siidlichen 

Schwarzwald heran. Beim Aufsteigen der Luft an den westlichen Gebirgs- 

hangen tritt eine dynamische Abkiihlung ein, die eine starkę Kondensation 

und entsprechende Niederschiage zur Folgę hat. In ihrer grófiten Starkę

1000m.+N.N;
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Albbeckeń

beherrschen die Niederschiage 

zwar westlich des Feldberges ein 

grOfieres Gebiet ais Ostlich, und 

die allgemeine Senkung des Ge

birges nach Osten erzeugt wegen 

der hierdurch bedlngten dyna

mischen Erwarmung der ab- 

steigenden LuftstrOme unver- 

kennbar die Erscheinung eines 

Regenschattens, indessen doch 

nicht so schroff, dafi nicht der
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Abb. 2. Langsschnitt. Abb. 3. Lageplan. 1. Teilausbau.

grófiere und mafigebende Teil der vom Schluchseewerk in Anspruch ge- 

nommenen Einzugsgebiete noch recht betrachtliche Niederschiage erhielte.

Demgemafi hat der Schluchsee, bei einem naturlichen Einzugsgebiet 

von nur 41,5 km2, einen mittleren Jahresabflufi von rd. 50 Mili. m3 oder 

eine mittlere Spende von 38 1/sek/km2. Die Spende der vom Feldberg 

und seinem siidóstlichen Ausiaufer kommenden Bache betragt sogar 48 1, 

so dafi es mOglich ist, durch Oberleitung dieser bis jetzt nach dem Titisee 

und der Wutach fllefienden Bache weitere 35 Mili. m3 dem Schluchsee von 

oben her zuzufiihren. An seinem unteren Ende werden durch Beileitung 

des Aubaches, eines Quellbaches der Mettma, von Osten und des Habs- 

moosbaches von Westen nochmals rd. 9 Mili. m3 gewonnen, so dafi der 

jahrliche Zuflufi zum Schluchsee auf zusammen iiber 90 Mili. m3 gebracht 

werden kann. Aufierdem ist eine ausgiebige Pumpenspeicherung be- 

absichtigt.

Der Entwurf hat nun folgende Gestalt erhalten (Abb. 1, 2 u. 3):

Das Gefalle vom Schluchsee bis zum Rhein wird In drei Stufen mit 

je einem mittleren Nutzgefaile von 201 m, 280 m und 110 m in den Kraft- 

werken H ause rn , W itzn a u  und W a ld shu t ausgenutzt.

Die Oberstufe umfafit das Schluchseebecken von 108 Mili. m3 Nutz- 

inhalt mit den Bachzuleitungen, den rd. 6 km langen Schluchsee-Schwarza- 

Druckstollen mit anschliefiender Rohrleitung, das K ra ftw erk  H ausern bei 

Schwarzabruck mit den Speicherpumpen und das Ausgleichbecken Schwarza- 

bruck mit 1,7 MIII. m3 Fassungsraum. Dieses Ausgleichbecken liegt in 

einer betrachtlichen Ausweitung des sonst sehr engen Schwarzatales, 

einem Kessel, der fiir den Zweck wie geschaffen erscheint (vgl. Abb. 11 u. 12). 

Eine Besonderheit der an dieser Stelle beabsichtigten Pumpspeicherung 

besteht darin, dafi sie sich, wenigstens im ersten Teilausbau, vorwiegend 

auf ein Zuriickpumpen des aus dem Schluchseebecken entnommenen und 

im Ausgleichbecken Schwarzabruck gesammelten Betriebswassers stiitzt. 

Das Hinaufpumpen des naturlichen Zuflusses des Ausgleichweihers aus 

den vom Schluchseebecken nicht mehr erfafiten Einzugsgebieten ist da- 

neben vorerst von geringerer Bedeutung. Es wird also ein Hin- und Her- 

pendeln grofier Wassermengen stattfinden, und die Gr5fie derzu pumpenden 

Wassermeńge, oder mit anderen Worten der zu speichernden Abfallkraft, 

wird nicht vom naturlichen Zuflufi zum Ausgleichbecken, sondern von dem 

Angebot an solcher Abfall- oder Oberschufikraft, von der fiir das Pumpen 

veifiigbaren Zeit und von der GrOfie des Ausgieichbeckens abhangen. Es 

ist zu vermuten, dafi einen erheblichen Teil der zu speichernden-Ober- 

schufikraft der Oberrhein liefern wird, wo gegenwartig das Kraftwerk 

Ryburg-SchwOrstadt mit iiber 600 Mili. kWh Jahresleistung sich im Bau 

befindet und weitere Stufen des Ausbaues harren. Da aber der Oberrhein 

bereits durch eine Hochspannungsleitung mit dem Rheinland in Yerbindung

steht, so ist nicht ausgeschlossen, dafi auch Dampfkraft aus auf der Braun- 

kohle liegenden Kraftwerken im Schluchsee hydraulisch gespeichert wird. 

Die Aufnahmefahigkeit des Kraftwerks Hausern fiir Pumpstrom kann auf 

etwa 170 Mili. kWh gesteigert werden, so dafi, da der Wirkungsgrad der 

Umwandlung in Spitzenkraft im Mittel 60 %  betragen wird, rd. 100 Mili. kWh 

Spitzenkraft durch die hydraullsche Speicherung zu gewinnen sein werden, 

wahrend aus dem naturlichen Zuflufi der Oberstufe rd. 40 Mili. kWh jahr

lich zu erwarten sind.

Die M itte l-  und U n te rs tu fe  haben bis jetzt nur eine allgemeine Be- 

arbeitung erfahren, der Entwurfgedanke geht aus Abb. 1 u. 2 deutlich her- 

vor. Es sei ausdriicklich betont, dafi die Einzelheiten noch nicht ais fest- 

gelegt zu bctrachten sind. Auf jeden Fali aber bleibt ais Vorzug des 

Ganzen bestehen, dafi der Ausbau schrittweise, dem Kraftbcdarf sich an- 

passend, vórgenommen werden kann.

Solange die Mittelstufe nicht ausgebaut ist, wird der Abflufi der 

Oberstufe in dem einstweiligen Ausgleichwerk Eichholz verwertet. Dieses 

wird gleichzeitig mit der Oberstufe in einer Entfernung von nicht ganz 

3 km unterhalb der Schwarzasperre im Schwarzatal errichtet und lafit bei 

128 m mittleremNutzgefaile eine Jahreserzeugung von imMittel 30Mill. kWh 

erwarten. Im ersten Teilausbau wird daher ein entsprechendes Teilstiick 

des zur Mittelstufe gehórenden Druckstollens (des Schwarza-Mettma-Stollens) 

schon ausgefiihrt und durch eine einstweilige Rohrleitung mit dem Werk 

Eichholz verbunden.

Die Gesamterzeugung der drei Stufen betragt, da auch die Mittel- und 

Unterstufe fiir Speicherpumpenbetrieb eingerichtet werden sollen, im Mittel 

uber 500 Mili. kWh Tageskraft. Das Speicherarbeitsverm(jgen ist einstweilen 

zu insgesamt 143 Mili. kWh berechnet, wovon allein auf das Schluchsee

becken 135 Mili. kWh entfallen, eine gewaltige Reserve. Die Maschlnen- 

leistung soli so hoch bemessen werden, dafi die Jahreserzeugung mit 

einer Benutzungsdauer von 1200 bis 1500 Stunden geteistet werden kann.

Der gegenwartig im Gange befindliche erste T e ilau sb au  umfafit 

die Oberstufe und das Ausgleichwerk Eichholz.

Die wasserreichen Abfliisse vom óstlichen Feldberggebiet und etwas 

weiter siidOstlich die Hasiach werden abgefangen und mittels einer Hang- 

leitung dem auf einem Sattel der Wasserscheide zwischen Schluchsee- und 

Wutachgebiet liegenden Windgfallweiher zugeleitet, dessen Spiegel noch 

etwa 36 m iiber dem Stauziel des Schluchseebeckens liegt. Der bisher 

nach Norden gerichtete Abflufi des Windgfailweihers wird geschlossen und 

das Wasser in einem dafiir herzurichtenden offenen Gerinne dem Schluch

see zugefiihrt. Die Hangleitung ist ein geschlossener, aber ais Frelspiegel- 

gerinne betriebener Kanał. Einige Felsnasen unterwegs werden mittels 

kurzer Stollen durchfahren, ein etwas langerer Stollen unterfahrt eine
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Moranenschutthalde, die man wegen der MOglichkeit von Rutschungen 

nicht an Ihrer Oberfiache anzuschneiden wunschte. Im iibrigen wird der 

Kanał aus Eisenbeton in einem wieder zuzuschiittenden Grabcn hergestellt 

(Abb. 4, 5 u. 6). Im oberen Teil, wo die Baustelle fiir schwere Einzellasten 

nicht zuganglich Ist, ist ein an Ort und Stelle lierzustellender Rahmen- 

ąuerschnitt gewahlt, weiter abwarts, ungefahr von der Station Barental 

der sog. Drelseenbahn Titisee—Seebruck ab, sind Schleuderbetonrohre 

(Vianinirohre) bis zu 1,7 m 1. W. und 3 m Lange verwendet.

Die Bachfassungen sind sehr zweckmaGig derart angeordnet, daG der 

hohle WehrkOrper den Kanał aufnimmt. Das Wasser failt durch einen 

llegenden Rechcn zunachst in eine ais Sandfang dienende Vorkammer im 

WehrkOrper und von da riickwarts iiber eine Oberfallkante in den Kanał. 

Die Vorderwand der Vorkammer erhalt eine grOGere Offnung zur Reinigung 

und eine kleinere zur Abgabe von Wasser zu Bewasserungszwecken. 

Abb. 7 gibt ein anschauliches Bild einer solchen Bachfassung.

In ahnlicher Weise werden der Aubach und der Habsmoosbach am 

unteren Ende des Schluchsees abgefangen und unmittelbar zugeleitet.

Der Schluchsee wird etwa 500 m unterhalb seines heutlgen Ausflusses, 

wo das Tal sich schluchtartig zn verengen beginnt, durch eine Gewicht- 

staumauer von 33 m Hohe iiber Talsohle und 266 m Kroneniange um 

29 m iiber seinen heutigen Wasserspiegel angestaut, wodurch die Seeflache 

von 1 km2 auf rd. 5 km2 wachst und bei 42 m Spiegelschwankung ein 

nutzbarer Stauraum von 108 Mili. m3 cntsteht. Die Mauer erhalt Dehnungs- 

fugen mit Kupferblechdichtungen und einen geradlinigen GrundriG. Da

mit wird auf die doch nur maGigen Vorteile der Gewolbewirkung in einer 

Mauer mit der bei Gewichtmauern bisher iiblich gewesenen schwachen

Kriimmung bewuGt verzichtet, was bei der iiberaus sorgfaitig und vorsichtig 

angestellten statischcn Berechnung durchaus berechtigt ist. Der Querschnitt 

der Mauer ist das bei fast allen neueren Sperrmauern angewendete Dreicck 

mit verbreiterter Krone und einem Spitzenwlnkcl tg « =  0,75. Der Hoch- 

wasscriibcrfal! wird ahnlich wie bei der Schwarzenbachsperre des Murg- 

werks In Maucrmitte angeordnet und mit 1 m hohen Schiitzen versehen, 

wahrend ein kraftiges Tosbecken am FuGc der Mauer das abstiirzende Wasser 

aufnehmen wird. Ais GrundablaG dient eln Stahlrohr von 80 cm 1. W. Der 

Maucrinhalt ist im Vcrhaitnis zum geschaffenen Stauraum ungewOhnlich 

klein —  auf 1 m3 Stauraum wird ungefahr */20 dessen entfalien, was z. B. 

die Schwarzenbachsperre im nórdlichen Schwarzwald erfordert bat. Abb. 8 

gibt einen Uberblick iiber das nordwestliche Beckengelande. Am gegen- 

iiberliegenden Ufer ist die Eisenbahnllnie Titisee—Seebruck zu erkennen,

2 m tiefer ist die Staugrenze zu denken. Abb. 9 zeigt die im Bau be- 
findliche, inzwischen fertiggestellte Aufbereitungsanlage fiir den Bau der 

Schluchsecsperre. Die Sperrmauer ist in der Schlucht am linken Bildrand 

zu denken und wird mit ihrer Krone noch iiber den dort slchtbaren Fahr- 

weg bel der Betonmischanlage reichen. In riickwartigcr Verlangerung der 

rechts sichtbaren Rollbahn liegt der Steinbruch. Rechts im Mittelgrunde 

des Bildcs steht die Steinbrech- und Siebanlage, links dahinter befinden 

sich dic beiden Schuppen zur Bercitung der Sprengluft. Abb. 10 zeigt 

die Sperrstelle von Siiden, links im Hintergrunde liegt der Bahnhof See

bruck.

Der D ruck s to lle n , Schluchsee-Schwarza-Stollen genannt, beginnt 

gegeniiber dem Orte Schluchsee und liegt mit der Sohle des Einlaufs rd. 14 m 

unter dem heutigen Seespiegel. Mit nahezu 6 km Lange zieht er fast 

geradlinig zum WasserschloG bei Hausern. Er liegt im allgemeinen tief

Abb. 7. Schwarzenbachfassung (13. XI. 29). Abb. 8. Schluchsee und nordwestllches Beckengelande.

Abb. 4. Hangkanal Seebach-Windgfailweiher 

(26. IX. 29).

Abb. 5. Hangkanal Seebach-Windgfailweiher 

(26. IX. 29).

Abb. 6. Hangkanal Seebach-Windgfailweiher 

(25. VII. 29).
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Abb. 12. Kraftwerk Hausern, Nordseite des Krafthauses 

mit Schalung fur Maschinensatz I u. II (4. XI. 29).

Abb. 9. Aufbereitungsanlage fiir die Schluchseesperre (23. X. 29).

im Gebirgsinnern —  das Fensier Lochbach z. B. Ist etwa 300 m lang — 

und in einem Granit von hervorragend giinstiger Beschaffenheit, so dafi, 

wenlgstens in den bis jetzt aufgefahrenen Strecken, eine diinne Betonschale 

ais Auskleidung geniigt, die hauptsachlich zur Verminderung des Reibungs- 

gefailes dient. Der Qucrschnitt ist kreisfOrmig mit 4,10 m 1. W. Am oberen 

Ende ist eine doppelte Verschlufimóglichkeit vorgesehen, und zwar einmal 

in einem Nafischieberschacht, der am heutigen Seeufer niedergebracht ist, 
und zum andern in einem Trockenschieberschacht rd. 600 m weiter abwarts, 

zu dessen Anlage eine, an der Stollenkreuzungsstelle etwa 10 m unter 

den kiinftigen Stauspiegel sich senkende Gciandefalte eine giinstige 

Gelegenheit bot. Der Schacht erhielt infolgedessen nur 42 m Tiefe. Er 

dient, neben drei seitllchen Stollenfenstern und den beiden Stollenenden, 

ais Angriffspunkt fiir den Stollenvortrieb.

Das Einlaufbauwerk gedenkt man im Trockcnen fertigzustellen, nach- 

dem der See durch den Stollen und das Fenster Lochbach abgeleitet und 

entsprechend gesenkt ist.

Abb. 10. Baustelle der Schluchseesperre von Siiden 

(aufgenommen 24. X. 29).

Das Wasserschlofi erhalt grundsatzlich die heute iibliche Bauwcise 

mit Stcigschacht, oberer und unterer Kammer. Vom Wasserschlofi geht 

der Stollen, jetzt mit 5 m 1. W., in starkem Gefaile von etwa 15 %  e'n 

Stilck weiter, um die Landstrafie Hausern—Seebruck noch zu unterfahren. 

Unterhalb dieser StraBe endlgt er am Steilhang im Apparatehaus, nachdem 

er schon 40 m vorhcr zwei einbetonierte Druckrohrleitungen von je 3 m 

1. W, aufgenommen hat. Die Leitungen treten hier in das Freie und fiihren 

den dufchschnittlich mit 56 %  geneigten Hang herab zum Krafthaus 

Hausern. Abb. 11 zeigt die kiinftige Rohrbahn, der Stollenausgang un- 

mittelbar unterhalb der Landstrafie ist ebenfalls erkennbar.

Das Krafthaus (Abb. 12) erhalt 4 Maschinensatze und weist eine Be- 

sonderhelt insofern auf, ais die Pumpen, die es aufzunehmen hat, so tief 

zu legen waren, dafi das aus dem Schwarzabecken zu entnehmende Wasser 

ihnen auch bei abgesenktem Weiherspiegel zuflieflt. Anderseits sollten 

die Stromerzeuger iiber dem hochsten Weiherspiegel stehen. Daraus er

gab sich die Anordnung stehender Wellen und —  bei 13 m Spicgel- 

schwankung des Bcckens —  eine sehr tief liegende Fundamentsohle und 

eine grofie Hohe des Gebaudes.

Neben dem Krafthaus, gegen dieses versctzt, wird der Krafthausanbau 

mit dem Kommandoraum und davor die Umspann- und Schattanlage in

Freiluftausfiihrung, diese auf einer Anschuttung, erstcllt, die in Abb. 11 

deutlich zu erkennen ist. Die aus der Anschuttung herausragenden Beton- 

klotze sind die Fundamente fur die 30 m hohen Abspanntiirme der ab- 

gehenden 100 000-V-Freileitung.

Den Abschlufi des Ausgleichbeckens Schwarzabruck bildet die sog. 

Sch w arzasperre mit etwa 30 m Hóhe iiber Talsohle. Die Kroneniange 

betragt nur 151 m, da die Mauer an einer besonders giinstigen Engstelle 

des Tales liegt. Im Gegensatze zur Schluchseesperre erhalt der Mauer- 

grundrifi eine leichte Kriimmung, aber nur deshalb, weil die beiden Fels- 

riegel, an die sich die Mauer anschliefit, nicht genau einander gegeniiber- 

liegen. Die Querschnittsform ist dieselbe wie bei der Schluchseesperre. 

Abb. 13 u. 14 zeigen die Anfange der Mauer, Abb. 13 auch die Aufbereitungs

anlage, links iiber dieser das Steinbruchgeiande.

Am linken Talhang, kurz oberhalb der Sperrmauer, beginnt der 

Druckstollen der Mittelstufe, der kreisfOrmigen Querschnitt mit 5 m Durch- 

messer erhalt. Er wird vorerst auf 2,8 km Lange zum Betriebe des 

erwahnten Ausgleichwerks Eichholz ausgebrochen.

An Nebenanlagen gibt es Strafien- und Wegeverlegungen, die bei der 

grofien Ausdehnung der kiinftigen Seeflache des Schluchsees zwar ziemlich 

umfangreich sind, aber an und fiir sich nichts Besonderes bieten. Die 

vor einigen Jahren fertiggestellte normalspurige Eisenbahnlinie Titisee— 

Seebruck ist schon gleich bei ihrer Anlage auf der Strecke dem Schluch

see entlang um 2 m hoher ais der kiinftige Stauspiegel gelegt worden.

Von anderen Nebenanlagen ist die sog. T it is e e re g u lie ru n g  er- 

wahnenswert, die wegen der davon beruhrten Interessen des Naturschutzes 

und des Fremdenverkehrs in der Offentlichkeit wiederholt einiges Aufsehen 

erregte und eine aufierordentlich miihevolle und zeitraubende Vorarbeit 

erforderte.

Die Ableitung von Wasser aus dem Einzugsgebiet der Wutach, dereń 

Oberlauf vom Titisee ab bis zur Miindung der Hasiach unterhalb Neustadt 

den Namen Gutach fiihrt, beeintrachtigt naturgemafi, wenn auch mit Zu- 

nahme des Einzugsgebiets in abnehmendem Grade, die Leistung der 

zahlreichen an der Gutach und Wutach gelegenen Triebwerke, dereń 

Besitzer nach den Bestimmungen des badischen Wassergesetzes zu ent- 

schadigen sind. Soweit die Triebwerke bereits an ein Uberlandnetz an- 

geschlossen waren, konnte eine Entschadigung durch unentgeltliche 

Lieferung von elektrischer Energie in Betracht gezogen werden. Wo ein 

Anschlufi aber nicht bestand, erschien es wirtschaftlicher, den Wasser- 

entzug durch kunstliche Bewirtschaftung des Titisees auszugleichen, zumal 

da eine solche fiir die gleichzeitig beruhrten Belange der Landwirtschaft 

die einzige MOglichkeit einer Entschadigung bot. Zum vollst3ndigen Aus- 

gleich des Wasserentzugs fiir alle bestehenden Triebwerke ware eine 

Seespiegelschwankung bis zu 2,10 m erforderlich gewesen. Aber obgleich 

der Titisee schon bisher mit 0,75 m Splegelschwankung kunstlich be- 

wirtschaftet wird und obgleich die volle Spiegelschwankung von 2,10 m 

durchaus nicht in jedem Jahr erforderlich geworden w3re, erhob sich 

gegen den Plan einer Vergrofierung der Spiegelschwankung ein aufier

ordentlich starker Widerstand, nicht zuletzt von seiten des dicht am See 

gelegenen HOhenkurorfs Titisee. Schliefilich einigte man sich auf eine 

geringere Erweiterung der bisherigen Splegelschwankung derart, dafi das 

Stauziel um 0,20 m erhOht, das Absenkziel im Sommer um ebenfalls

0,20 m und im Winter, wo die trockengelegten Uferstreifen meist mit 

Schnee bedeckt sein werden, um weitere 0,45 m ernledrigt wurde. Die 

gesamte Spiegelschwankung wird also kiinftig im Sommer bis zu 1,15 m, 

im Winter bis zu 1,60 m betragen. Damit kann wenigstens der Ausgleich 

fiir die niedrig ausgebauten Triebwerke erzielt werden, dic zudem in der 

Regel zu denen gehOren, die keinen Anschlufi an ein Uberlandnetz be- 

sitzen.
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Dungstoffen armen Wassers nicht nur einen mafiigen 

Wert hatte, sondern sogar nicht selten zur Versumpfung 

der Wiesen fiihrte, abzulósen. Den Landwirten werden 

statt dessen Dungemittel und das zur anteuchtenden 

BewSsserung notige Wasser geliefert, womit vermutlich 

ein besserer Ertrag ais bisher erzielt werden wird.

Fiir die Bauzeit und die Baukosten des ersten 

Teilausbaues des Schluchseewerks ist es ein giinstiger 

Umstand, daB die Hauptbaustellen von vornherein durch 

gute Verkehrswege beąuem zugUnglich waren. Die End- 

station Seebruck der Eisenbahnlinie Titisee—Seebruck

Abb. 11. Baustelle des Kraftwerks Hausern bei Schwarzabruck (22. X. 29).

Der Bau eines Schmutzwasser-Doppeldukers unter dem Rhein bei Koln.
Aiie Rechte vorbeiiaiten. Von Baurat Otto Werken, Kóln, Tiefbauamt.

(Fortsetzung

Fiir die Anlage und Fuhrung des Diikers selbst war der aus Abb. 4 

erkennbare Verlauf der Rhcinsohle an der Versenkstelle, fiir die Tiefen- 

lage waren die von der Rhelnstrombauverwaltung hierfur gegebenen Vor- 

schriften maflgebend. Die Rheinsohle und dic Ortsverhaitnisse waren 

insofern sehr ungiinstig, ais sie dazu zwangen, den tiefsten Punkt des 

Diikers kurz hinter seine Einlaufstelle zu legen und dic beiden Rohre 
unter der Stromfahrrinne bei ganz geringem Ansteigen auf eine Lange von 

rd. 200 ni hinzuziehen. Erst dann konnte eine starkere Stelgung der Rohre 

bis zum Auslauf vorgesehen werden. Dieser Verlauf ist fiir das Reinhalten 

und die Selbstreinigung des Diikers sehr unvorteilhaft, da das Sohlengefaile

aus Heft 10.)

dem Spiegelgefalle und somit auch der FlieBrichtung des Wassers un

mittelbar entgegengesetzt und Ablagerungen somit sehr dienlich ist. Die 

bessere umgekehrte Lage des Diikers ware bei der vorhandenen Tiefen- 

lage fiir die Selbstreinigung vorteilhafter gewesen, sie lieB sich aber nicht 

ermóglichen. Um so mehr erscheint die Anlage des umfangrelchen Sand- 

fanges gerechtfertigt. Die Vorschriften der Rheinstrombauverwaltung legten 

die Tiefenlage des Diikers durch eine Bestimmung fest, wonach „die 

Oberkante der Stelniiberschiittung 5,30 m unter dem heutigen gleich- 

wertlgen Wasserstande von 1,27 m am Kólner Pegel gleich + 35,89 m 

iiber NN liegen muBte, welches MaB nicht unter- und iiberschritten

Abb. 14. Schwarzasperre, rechte Talseite 

(12. XI. 29).

liegt nur 1 km von der Schluchseesperre entfernt und 

in gleicher Hóhe mit der Mauerkrone und ist durch die 

LandstraBe Seebruck— Hausern mit der Sperrstelle ver- 

bunden. Bis zu dieser stelgt die StraBe von ihrem 

tiefsten Punkte in der Talmulde nur um etwa 10 m 

und geht dann fast waagerecht am rechten Hang des 
Schwarzatals entlang, nahezu in gleicher Hohe mit 

dem Schluchsee-Schwarza-Stollen und annahernd pa

rallel zu ihm, so dafi die Stollenfenster entweder 

unmittelbar an der StraBe oder doch ganz in ihrer Nahe liegen. Von 

dieser StraBe zweigt eine durch die Staatsforstverwaltung vor einlgen 

Jahren neu erbaute StraBe ab, die nach dem Talkessel bei Schwarzabruck 

hinunterfiihrt und Insbesondere gute Dienste fiir die Befórderung der 

schweren Maschinenteile zum Kraftwerk Hausern leisten wird. Auch 

zum Ausgleichwcrk Eichholz fiihrt bereits eine brauchbare Strafie vom 

Dorf Hausern aus.
Wie aus alledem hervorgeht, liegen die naliirlichen Verhaltnlsse fiir 

das Schluchseewerk in mehr ais einer Beziehung so giinstig, dafi am 

technischen und wirtschaftllchen guten Gelingen des Unternehmens nicht 

zu zweifeln ist. Es ist zu begrufien, dafi die an dem Werk Beteiligten 

es verstanden haben, mit Kraft und Ausdauer die zum Teil nicht geringen 

Widerstande zu iiberwinden und damit eine grofie volkswirtschaftliche Tat 

zu vollbringen.

Abb. 13. Schwarzasperre, rechte Talseite (23. X. 29).

Das Auslaufbauwerk des Titisees, bisher ein sehr einfaches Holzschiitzen- 

wehr, wird entsprechend umgebaut und mit einer Mefielnrlchtung zur 

fortlaufenden Messung des Abflusses versehen.

Bemerkenswert scheint in Ansehung der Kampfe um die geringe 

Vergrófierung der Splegelschwankung die Erinnerung daran, dafi man amt- 

licherseits bet der ersten generellen Untersuchung der Energieausnutzung 

des Wutach- und Schluchseegebietes in den Jahren 1906/072) einen Auf- 

stau des Titisees um iiber 12 m in Betracht gezogen hat.

Auch die Landeskultur wird, hauptsachlich im nahen Bereich der 

abgeleiteten Bache, durch den Wasserentzug beeinflufit. Es gelang, die 

bisher iibliche diingende Bewasserung der Wiesen, die wegen des an

2) Beitrage zur Hydrographie des Grofiherzogtums Baden, 14. Heft, 
S. 22. Karlsruhe 1908, G. Braunsche Hofbuchdruckerei.
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werden durfte”. Dies ergab fiir die Oberkante der Gberschiittung an der 

tiefsten Stelle der Fahrrinne + 30,59 m iiber NN und fiir die Sohle des

1,85 m weiten Rohres am linken Rheinufer unter Beriicksichtigung der 

zur Beschwerung der Diikerrohre gegen Auftrieb und ais Scbutz gegen 

etwaige Zerstorungen durch Schiffsanker erforderlichen Steiniiberdeckung 

sowie der vorgesehenen Scheitelstarke eine Hohe von +27,50 m iiber NN, 

aiso eine durchschnittliche Tiefe von 3 bis 5 m unter Rheinsohle. Auf 

diesen Tiefpunkt fallt die Diikersohle hinter dem Sandfang von +38,21 m 

iiber NN auf einer waagerechten Lange von rd. 30 m und zieht sich, 

nach dem rechten Ufer mit 1:1000 ansteigend, auf etwa 200,40 m Lange 

unter der Fahrrinne hin; sie geht im Anschlufi hieran unter Anschmiegung 

an die Rheinsohle mit 1:26,7 bzw. 1:22 auf + 38,00 m iiber NN in die 

Sohle des zur rechtsrheinischen Klaranlage weiterfiihrenden Kanals iiber. 

Die Sohlendifferenz zwischen Zulauf- und Ablaufkanal betragt demnach

0,21 m und ist alles andere ais gunstig zu nennen; sie liefi sich aber 

infolge ihrer Abbangigkeit von der Tiefenlage der linksrheinischen 

Zulaufkanaie einerseits und der durch das rechtsrheinische Kanalnetz be- 

dingten HOhenlage der Klaranlage anderseits nicht giinstiger gestalten. 

Die Sohle des kleineren Profils, das aus praktischen Griinden mit dem 

grofien Rohre scheitelbiindig angeordnet wurde, liegt entsprechend der 

Profildifferenz um 0,60 m hoher.

Vorschlage der Firma fast vólllg ausgeschaltet. Die vorgesch!agene Art 

der Rohrversenkung hatte noch den weiteren Vorzug, von den hoheren 

Rheinwasserstanden weniger, ais dies bei den anderen Vorschiagen der 

Fali gewesen ware, abhangig zu sein.

Die Verwaltung entschlofi sich daher zu der Verlegung des Diikers 

in einem Doppelrohre nach dem Vorschlage der Firma, obwohl sie damit 

ebenso wie diese das Risiko einer Erstausfiihrung iibernehmen mufite.

Um die Schwierigkeiten der Rohrverlegung zu beleuchten, wird auf 

Abb. 5 verwiesen, die den lebhaften und manchmal piotzlichen Wechsel 

der Rheinwasserstande wahrend der Ausfiihrung des Diikers in den 

Jahren 1927 und 1928 darstellt, dem die Arbeiten und Gerate von vorn- 

herein angepafit werden mufiten.

Ein Versenkgeriist fiir die Verlegung des Diikers hatte demnach von 

aufiergewOhnlicher HOhe und Festigkeit sein miissen und aufierdem das 

Offenhalten der Fahrrinne, die bei Mittelwasser nur 150 m breit ist, sehr 

erschwert, zumal im Mittel rd. 30 Schleppziige taglich durchfahren und die 

Nahe der Hafeneinfahrt dazu einen starken ortlichen Schiffsverkehr mit 

sich bringt. Auch das Durchfahren von Flofien, die manchmal eine Breite 

von 60 m einnehmen, wiirde bei einem festen Geriist mancherlei Unan- 

nehmlichkeiten gebracht baben, und zwar in besonderem Mafie am linken 

Ufer, wo die StrOmung stark auf dieses zustreicht. Yorbedingung fiir die
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Abb. 4.

\Dehnungsfugc

Nachdem der Duker in der geschilderten Form und Tiefenlage fest- 

gelegt war, trat man seiner Ausfiihrung naher. Fiir diese waren be- 

stimmte Richtlinien zu beobachten, die sich auf unbedingte Wasser- 

dichtigkeit, auf Widerstandsfahigkeit gegen aggressive Abwasser bzw. 

sich bei Aufierbetriebsetzung des Diikers entwickelnde Sauren, auf die 

Móglichkeit sicher und einfach vorzunehmender Ausbesserungen, auf die 

erfolgreiche Aufnahme des Auftriebes bei entleerten Rohren und ganz 

besonders auf eine mOglichst geringe Behinderung der Rheinschiffahrt bei 

den vorzunehmenden Verlegungsarbeiten erstreckten, die naturgemafi das 

Moment der Wirtschaftlichkeitsberechnung, das bei der Voriiberiegung zu 

dcm Bau einer gemeinsamen Klaranlage fiir beide Rheinseiten in Ver- 

bindung mit der Verlegung des Diikers gefiihrt hatte, sehr stark zu- 

ungunsten dieser Anordnung verschieben konnte, je nachdem sich die 

Preisbildung fiir Materiał und Ausfiihrung des Diikers gestaltete.

Um nun Klarheit in dieser Frage zu erhalten und sich auf Grund 

fester Angebote entscheiden zu konnen, entschlofi sich die Verwaltung, 

drei grofie Firmen, die derartige oder ahnllche Bauten bereits ausgefiihrt 

hatten, im engeren Wettbewerb gegen Erstattung eines festen Betrages 

fur die hierbei entstehenden Unkosten zur Abgabe eines Entwurfes fiir 

die Ausfiihrung und eines bindenden Angebotes fiir die Verlegung des 

Diikers aufzufordern. Das abzugebende Angebot sollte einmal die Ver- 

legung nur eines Rohres, einmal die be id e r  Rohre gleichzeitig in einem 

BaukOrper beriicksichtigen.

Aufier den aufgeforderten Firmen machten aber noch vier weitere 
unentgeltlich Vorschl3ge.

Die eingereichten Vorschlage waren alle voneinander verschieden, 

konnten aber, abgesehen von einem Angebot, das die Ausfiihrung in 

einem einzlgen grofien Rohre vorsah, beziiglich des Baustoffes in zwei 

Gruppen —  Ausfiihrung in Eisen und Ausfiihrung in Eisenbeton — ge- 

schieden werden. Der Vorschlag, statt der beiden Rohre ein einziges von 

grOfierem Durchmesser einzubauen, entsprach nicht den Bedingungen und 

war auch nicht annehmbar sowohl wegen der w3hrend des Betriebes zu 

befiirchtcnden Ablagerungen, ais auch wegen des geforderten hohen 

Preises.

Von den anderen Angeboten erschien der Verwaltung der Vorschlag 

der Firma G riin  & B ilf in g e r , Mannheim, der eine ganz neuartige Bau- 

weise, wie sie in Europa auch in 3hnlicher Form bisher noch nicht zur 

Ausfiihrung gekommen war, vorsah, ais das zweckm3fiigste, da es nach 

jeder Richtung den oben wiedergegebenen Richtlinien entsprach und trotz 

alledem preislich weit unter den Angeboten der iibrigen Firmen lag. 

Aufierdem wurden fiir die Verlegung des Doppelrohres gegeniiber der 

eines einzelnen Rohres nur etwa 24 %  mehr verlangt. Eine Behinderung 

der Rheinschiffahrt, wie sie sich bei der Durchfiihrung der anderen Vor- 

schl3ge in mehr oder weniger starker Form ergeben hstte, wurde bei dem

Anlage eines festen Geriistes w3re zudem die v o rhe r ige  Ausbaggcrung 

der Rinne und ihr Freihalten von Geschieben wahrend eines durch den 

Bau dieses Geriistes bedingten lange ren  Z e itra um es  gewesen, was 

aber nach den Erfahrungen, die man bisher im Rheine —  stellenweise 

auch bei der Verlcgung dieses Diikers —  machen mufite, nicht immer 

ohne weiteres mOglich ist und schon haufiger zu der Anlage einer zweiten 

Baggerrinne in 30 bis 50 m Entfernung oberhalb der eigentlichen Bau- 

werkrinne ais Schutz dieser gegen eintreibendc Geschiebe gezwungen hat. 

Zeit- und stellenweise war die StrOmung und Geschiebefuhrung an dieser 

Baustelle —  namentlich in einer Entfernung von 90 bis 120 m vom 

linken Rheinufer —  so stark, dafi sie ein Freihalten der Baggerrinne von 

Geschiebe selbst auf k iirzeste  Zeitdauer unmoglich machte und auch 

die Taucher, die an das Freimachen der Rinne von Hand gesetzt wurden, 

fortrifl, so dafi sich die Firma veranlafit sah, an dieser Stelle eine Schutz- 

rinne, wie oben geschildert, anzulegen. Man war aiso auf Grund aller 

dieser Umstande gehalten, von dem langwierigen und unvorteilhaften 

Einbau eines Versenkgeriistes Abstand zu nehmen und ein Verfahren zu 

wahlen, das die Herstellung der Baggerrinne und das Versenken der 

Diikerrohre in schnellster Folgę gewahrleistcte, wobei der Doppeldiiker 

innerhalb des bei Mittelwasser 365 m breiten Strombetts in einzelnen 

Rohrbaustiicken von 31 m Lange von schwimmenden Fahrzeugen aus auf 

vorher in die ausgebaggerte Rinne eingebrachte und ausgerichtete Sattel- 

stiicke abgesenkt und die einzelnen Doppelrohrbaustiicke unter Wasser 

miteinander verbunden und gedichtet werden sollten.

Die Ausbaggerung der Rinne, dereń Ausbildung aus Abb. 6 zu 

erkennen ist, und die eine Mindesttiefe von 3,75 m —  am linken Ufer 

sogar von 8 m —  unter Rheinsohle erhielt, geschah mitteis eines Schwimm- 

baggers mit aufiergewohnlich langer Eimerleiter, wobei man dem Umstande 

Rechnung trug, dafi die Baggerrinnensohle bei Mittelwasser rd. 10 m und 

bei Hochwasser rd. 16,5 m unter Wasserspiegel lag, und ein Greifbagger 

in Anbetracht der starken und stellenweise unregelmafiigen StrOmung 

namentlich bei grOfierer Wassertiefe ein sicheres Dirigieren des Greifer- 

korbes unmOglich gemacht hatte. Das Diikerbauwerk umfafit mit einer 

Gesamtlange von 469 m zwischen linksrheinischem Sandfang und rechts- 

rheinischem Schieberbauwerk vier voneinander getrennte Bauabschnitte 
(Abb. 4).

A. Der l in k s rh e in is c h e  E insteig-  und P um penschach t.

Mit der Ausfiihrung des bereits erwahnten, am linken Ufer vor- 

gesehenen Einsteig- und Pumpenschachtes wurde zuerst begonnen, da die 

an der Diikerstelle vorgesehene Ufermauer ais Stiitze fiir den ErdkOrper 

der dort geplanten Strafie nach dem Industriegebiet so schnell ais eben 

moglich ausgebaut werden mufite. Ursprunglich war beabsichtigt, den 

Schacht ais Bauwerk fiir sich, getrennt von dem zum linksrheinischen



Fachschrift fiir das gesamte Bauingenieurwesen. 265

I

PJ! I

1!I  ^ !> I 

l i ! 1 i
-I
§
£

i
■ii i

!!! I

&

<

li
« ii

i

i i

.6 sP! °l i r-1
**■; i+ r I

i
I 1

'il

li 1 
U '

l' i

&
.o
<

*»[!1 | 
.a '; -

i i !  
4 i  

*i i

I !

J i i 1 
i

i l

ą

i

i

Sandfang aufsteigenden Teil des Diikerbauwerkes, auszufiihren und diesen 

Teil erst spater einzubauen. Da sich aber diese Absicht spater nur unter 

erschwerten Umstanden und mit einem erheblichen Mehr an Kosten

sowie bei empfindlicher Storung des Vcrkehrs auf 

vorgcnannter StraBe, die durch die Wagen der Miill- 

verwertungsanstalt aufierordentlich stark belastet 

wird, ermOglichen liefi, hielt es die Verwaltung fiir 

ratsamer, den zum Sandfang ansteigenden Dtikerab- 

schnitt, wenigstens sowcit er die auszubauende 

StraBe kreuzen sollte, gleichzeitig mit dem Pumpen- 

schacht in einem Bauwerk auszufiihren. Seine Ge

staltung ist in Abb. 3 in Langs-, Quer- und waage

rechten Schnitten dargestellt. Die Zuganglichkeit 

zum Diiker ist durch Treppen und die beiden 

bereits erwahnten iiber den Diikerrohren angebrach- 

ten Luken, die durch auf den festverankertcn 

Rahmen verschraubbare Deckel fiir gewOhnlich 

dicht vcrschlossen gehalten und beziiglich ihrer Aus- 

mafie dem hohen Wasserdruck angepafit sind, bewerkstelligt. Die Ent- 

leerung des Diikers wird, wie bereits weiter oben angedeutet, dadurch 

erreicht, dafi man die im Schnitt C— C  (Abb. 3) erkennbaren, fiir gewOhn-
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lich fest verschlossencn Schiebcr óffnet und das dann in den Pumpen- 

schacht iibertretende Wasser absaugt.

Wie schon aus Abb. 3 ersichtlich, wurde dieses kombinierte Bauwerk 

auf seine rd. 14 m unter MW liegende Fundamentsohle mittels Senkkasten 

unter Druckluft gegrundet. Der Senkkasten hatte eine Lange von 21,50 m 

und eine Breite von 7,25 bzw. 5,50 m und wurde In Eisenbeton auf einer 

iiber MW reichenden, wasserśeitig durch eine hólzerne Pfahl- und Bohlen- 

wand abgegrenzten Kicsschiittung hergestellt. Abb. 7 u. 8 zeigen einzelne 

Momentc der Ausfiihrung, die sich bei dem vcrhaltnismafiig engen 

Arbeitsraum und bei der durch die hohen Beanspruchungen bedingten 

verzwickten Lage der Eisen sehr schwierig gestaltete. Der die landseitige 

Senkkastenkante iiberragende 4 m lange unter MW liegende Teil des 

Doppeldiikers wurde zwischen eisernen Spundwanden gegrundet.

Das Miindungsbauwerk des aus Abb. 9 erkennbaren stromabwSrts des 

Pumpenschachtes vorgesehenen Regenauslasses wurde mit seiner 6,85 m 

unter Mittelwasser liegenden Grundungssohle ebenso wie der Pumpen- 

schacht mittels eines 17,85 m langen und 7,50 bzw. 4,20 m breiten Senk

kastens unter Druckluft gegrundet.

Den Abschlufi der auf dem linksrheinischen Ufer vorzunehmenden 

Bauten bildete ein etwa 70 m langes Schlufistiick der Ufermauer, die 

aus Stampfbeton mit Basaltsaulenverblendung auf einem Unterbau 

aus Eisenbeton- und Eisenpfahlen, dereń Kopfe durch eine be- 

wehrte Eisenbetonplatte von 1 m Dicke verbunden sind, errichtet 

wurde. Wasserseitig war die Mauer durch eine Larssenspundwand ab- 

geschlossen. (Schlufi folgt.)

Abb. 7.

Abb.. 8.

Maschineller Strafienbau.
Von Dipl.-Ing. Castner, Berlin. 

(Schlufi aus Heft 14.)

Der Hartgufiasphalt hat gegeniiber dem Stampfasphalt den grofien 

Vorzug, dafi er rauh ist und, was fast noch wichtiger ist, auch beim 

starksten Verkehr rauh bleibt. Deshalb ist es moglich, ihn auch fiir an- 

steigende Strafien zu benutzen, wie dies auch in letzter Zeit immer 

haufiger geschieht. Der zur Bereitung der Masse dienende Hoch- 

1 e is tungskocher (Abb. 21) fiir ein Fassungsverm0gen von etwa 7 t  

Gufiasphalt und mit einer Herstellungsdauer von etwa V /t Stunden

besteht aus zwei nebeneinander angeordneten Kochtrommeln mit besonders 

gebauten Riihrwerken. Ober den Kochtrommeln liegt die Trocknungs- 

anlage. Die Sandspeicher werden durch die Abgase geheizt und sind 

mit einer Entleerungsvorrichtung durch Speisewalzen versehen. Ais

Brennstoff fiir die Heizung der Trommeln dient Koks. Der durchschnitt-

liche Brennstoffverbrauch betragt etwa 20 bis 25 kg Koks je Tonne fertiger 

Masse. Die Arbeitsweise der Maschine ist sehr elnfach. Das aus Sand 

und Splitt bestehende Zusatzmaterial wird durch 

Becherwerke in die Trockentrommel und durch 

ein weiteres Becherwerk und eine Verteilungs- 

schnecke in die Yorratstaschen iiber den Koch-

Abb. 21. Hochleistungskocher fur Hartgufiasphalt. Abb. 22. Ausfuhrwagen fur Hartgufiasphalt.
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trommeln befórdert. Aus den Vorratstaschen ge- 

langt das Materiał dann, durch Speisewalzen gleich

mafiig verteilt, in die eigentlichen Misch- und 

Kochtrommeln. Um nun die Masse schnell an die 

Verwendungstelle heranzubringen, werden am 

zweckmafiigsten sog. Ausfuhrwagen (Abb. 22) ver- 

wendet, in die die fertig gekochte Masse in 

wenigen Minuten abgelassen wird. Hat die kurze 

Kochzeit den Vortcil, dafi die Bitumenverluste 

sehr gering sind und dafi das Bitumen selbst in 

seiner Zusammensetzung kaum eine Anderung 

erfahrt, so ist die kurze Entleerungszeit fiir die 

Gesamtleistung von Wichtigkeit, weil der Kocher 

infolgedessen viel besser ausgenutzt werden kann.

Walzasphalt- und Teermakadamstrafien sind 

iiberall dort, wo gemischter Verkehr, also teils 

Pferde-, teils Automobilverkehr vorherrscht, ihrer 

Elastizitat wegen allen harten Strafien, wie Stein- 

pflaster- und Betonstrafien, vorzuziehen. Ihre Giite hangt neben derSorgfalt 

in der Ausfuhrung und der richtigen Wahl der Baustoffe entscheidend ab 

von der guten Arbeit des fiir die Materialvorbereitung benutzten Maschinen- 

satzes. Die in Abb. 23 bis 25 wiedergegebene Walzasphalt- und Teer-

Abb. 23. Gesamt-Misch- und Trockenanlage, Bauart Bamag.

von den durch die Trommel ziehenden Heizgasen beriihrt wird. Die Ver- 

teilungsbleche dieses Rieseleinbaues sind derartig gegenelnander versetzt, 

dafi das trockene Gut mit jeder Trommeldrehung einen kreuzformigen 

Weg zwischen den Wanden zuriicklegen mufi und hierbei viermal durch- 

gerieselt und zugleich gewendet wird. Die Erhitzung geschieht durch 

Ó1-, Kohlen- oder Koksfeuerung, wobei die Heizgase mittels eines Ven- 

tilators durch den Trockner gedriickt oder gesaugt werden. Zur Be- 

schickung des Trockners dient ein einfaches Becherwerk. Im Auslauf der 

Trockentrommel wird das Materiał zwangiaufig durch eine Sieb- und 

Sortiertrommel geleitet, die es nach Fein- und Grobkorn trennt. Durch 

Offnen des entsprechenden Absperrschiebers gelangt das Materiał in den 

ais Mefigefafi ausgebildeten Aufzugkubel und durch diesen in den Mischer. 

Der Boden der Bitumkocher hat ein Gefalle erhalten, wodurch erreicht 

wird, dafi unter Zuhilfenahme von Druckluft der Kocher sich vollig ent-

Abb. 26.

Knorr-Druckluft-Strafienbaumaschine in Fahrstellung.

leert. Ein AusschOpfen des Bitumens von Hand kommt nicht in Frage. 

Durch Druckluft wird aufierdem das Materiał, solange es nicht gefOrdert 

wird, dauernd in Bewegung gehalten, śo dafi unter Vermeldung des An- 
brennens eine gleichmafiige Erwarniung eintritt. Der Mischer ist auf 

einem besonderen Fahrgestell auf einer Biihne aufgebaut, und zwar so 

hoch, dafi seine Entlcerung unmittelbar in die daruntergebrachten Fąhr- 

zeuge vor sich gehen kann. Zu jeder Anlage gehOren zwei Mischer,

Abb. 25. Kocher. '

besteht aus einer auf Rollen lagernden drehbaren Trommel mit Riesel- 

einbau. Dieser bewirkt, dafi das zu trocknende und zu erhitzende Materiał 

wahrend seines Durchganges durch die Trommel ununterbrochen gewendet 
wird, vom Trommelumfang zur Trommelmitte wandert und somit innig

Abb. 27. Knorr-Druckluft-Strafienbaumaschine bei der Arbeit.

von denen der eine fiir grOberes Materiał zur Herstellung des Binders, 

der andere fiir feines Materiał zur Herstellung der Deckschicht be- 

nutzt wird. Durch einen mittels Hebels in Tatigkeit zu setzenden Zug 

kann entweder der eine oder der andere Mischer in die Arbeitstellung

Abb. 24. Mischer und Trockner der Torkret-Gesellschaft 

mit Antriebmaschine.

makadam-Strafienbaumaschine besteht aus drei Einheiten: dem Trockner 

zum Trocknen und Erhitzen der Zuschlagstoffe, dem Kocher, in dem das 

Bitumen zubereitet wird, und dem Mischer, in dem der heifie Zuschlag- 

stoff mit dem flussigen Bitumen innig vermischt wird. Der Trockner
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Abb. 28. Abrammen von GroBpflaster auf der Leipziger StraBe 

in Halle a. S.

geriickt werden. Die Verbindung zwischen Mischer und Trockner wird 

durch einen Schragaufzug einfachster Bauart hergestellt. Der heiBe 

Gesteinzuschlag wird mit diesem in den auf der Mischbiihne befindlichen 

Vorratbehaiter emporgehoben, aus dem dann die gewiinschte Menge 

in den Mischer entleert wird. Die Fórderung des fliissigen Bitumens 

aus den Kochem zum Mischer geschieht mittels Druckluft, fiir dereń 

Erzeugung ein klelner Luflpresser auf der Mischbtihne aufgestellt ist. 

Nach Umschalten eines Hahnes driickt die sonst zum Riihren des 

kochenden Bitumens benutzte Druckluft mit 2 bis 3 at Oberdruck das 

Materiał iiber ein Mefigefafi in den Mischer. Fiir den ferner ais Fiillstoff 

benótigten Kalkstaub, Zement oder anderen Zusatz kann ein besonderer 

Aufzug vorgesehen werden, der diese Zusatzstoffe unter Vermeidung von 

Staubentwicklung nach Mischen des Steinschlages mit Bitumen in den 

Mischer befórdert.

Abb. 26 u. 27 zeigen eine Strafienbaumaschine fiir Oberflachen- 

behandlung. Sie besteht aus der Zugmaschine mit aufgebauter Druckluft- 

anlage, dem Massewagen und den Massespritzen. Der ais Behalterwagen 

ausgeblldete Massewagen ist so eingerichtet, dafi es nicht nur moglich 

ist, Kaltasphalt zu verarbciten, sondern auch solche Materialien, die erst 

durch Erhltzung in spritzfórmigen Zustand gebracht werden miissen. 

AuBerdem ist eine Vorkehrung getroffen, dahingehend, daB das wechsel- 

seitige Fiillen und Entleeren der ArbeitsgefaBe einen ungehinderten Fort- 

gang der Arbeiten gestattet. Die Roste der unter den Behaltern liegen

den Ofen sind fiir Kohlenfeuerung (Steinkohle, Braunkohle oder Briketts) 

eingerichtet. Jeder Massebehaiter kann unabhangig von dem anderen 

geheizt werden. Die Spritzen zum Zerstauben der Masse, wie auch das 

Blasrohr zum Entfernen des Staubes sind eigens fiir diese Sonderzwecke 

ausgebildet. Die Massespritzen arbeiten mit besonderer Zerstauberluft, 

um ein intensives uud feines Zerstauben der Masse zu gewahrleisten und 

um grofie Mengen Masse in kiirzester Zeit auf die Strafie bringen zu 

kónnen. Um eine móglichst innige Verbindung der Masse mit der 

Strafiendecke und demzufolge eine móglichst lange Haltbarkeit der 

Masseschicht zu erreichen, ist es notwendig, vor dem Auftragen der Masse 

die Strafiendecke móglichst sorgfaltig zu saubern. Dies geschieht dadurch, 

dafi zunachst 2 Mann mit Besen eine Vorreinigung vornehmen, denen

1 Mann mit dem durch Druckluft gespeisten Blasrohr folgt, um auch 

die letzten Reste von Staub und Schmutz zu entfernen (Abb. 27). Dieser 

Reinigungskolonne folgt der Massewagen. Unmittelbar hinter ihm schliefien 

sich die Leute mit den Massespritzen an, denen wiederum die Splittwerfer- 

kolonne auf dem Fufie folgt. Mit 10 Mann Bedienung betragt die Leistungs- 

fahigkeit der Anlage in der achtstundigen Arbeitsschicht rd. 10 000 m2 

einfache Oberfiachenbehandlung (einschlieBlich Reinigen der Strafiendecke, 

Massespritzen und Splittwerfen).

Abb. 29. Aufrauhen eines Gehweges.

Obschon den Asphaltstrafien zur Zeit eine besondere Vorliebe ent- 

gegengebracht wird, besteht doch kein Grund zu der Annahme, dafi 

Steinpflasterstrafien gar nicht mehr gebaut und in absehbarer Zeit ver- 

schwinden werden. Eine gut angelegte und gut erhaltene Steinpflaster- 

strafie wird auch in Zukunft immer noch ihre Freunde und Anhanger 

haben. Ais hinderlich hat sich dabei nur die Schwierlgkeit erwiesen, 

Leute zu finden, die willens und fahig sind, die iiberaus anstrengende 

Rammarbeit auszufiihren. Der Zwang zur wirtschaftlichen Arbeit hat 

auch hier wieder zur Schaffung einer Maschine, der Pefiluft-Pflasterramme 

(Abb. 28), gefiihrt. Sie ersetzt die schwere und zeitraubende Handramm- 

arbeit in vol!endeter und gewinnbringender Weise und lelstet durch

schnittlich das 4- bis 5fache eines Handrammers. Die Bedienung ge- 

staltet sich ahnlich wie bei anderen Prefiluftwerkzeugen und besteht in 

der Betatigung eines kleinen Hebels. Der Bedienungsmann kann mit der 

Ramme in der Minutę 60 bis 70 Rammschlage von regelbarer Fallhóhe 

auf das Pflaster abgeben. Dabei hat sich gezeigt, dafi ein maschinell 

gerammtes Pflaster besser und fester halt ais ein handgerammtes.

Zum Schlufi sei noch ein Prefiluft-Aufrauh-Apparat (Abb. 29) erwahnt, 

dessen Aufgabe darin besteht, glattgelaufene Gehwege, Bordschwellen, 

Pflaster, Betonfiachen usw. in kurzer Zeit aufzurauhen. Das Werkzeug 

hat die Gestalt eiher die ganze Vorrichtung tragenden und ihre Verschiebung 

auf dem Pflaster erleichternden Rolle, bei dereń Bewegung ein Wechsel 

der arbeitenden Zahne eintritt, wodurch ihre Lebensdauer sehr verlangert 

wird. Ein weiterer grofier Vorteil besteht darin, dafi der den Apparat 

bedienende Arbeiter nicht mehr zu knlen braucht, sondern ihn bequem 

fiihrt, wie einen Staubsauger. Die Vorrichtung hat etwa die zwólffache 

Leistung der Handarbeit.

Z u s a m m c n f a s s u n g .

Auch im neuzeitlichen StraCenbau beherrscht die Maschine das Feld 

im vollem Umfange. Nur mit ihrer Hilfe ist es moglich, schnell und 

wirtschaftlich neue StraCen herzustellen und solche, die durch den immer 

starker werdenden Verkehr zu Schaden gekommen sind, wieder in einen 

brauchbaren Zustand zu versetzen. Beton und Asphaltmasse in ihrer 

verschiedensten Form und Zusammensetzung sind die StraCenbaustoffe 

der Zukunft. Es ist daher verstandlich, dafi den Maschinen, die zu ihrer 

Verarbeitung dienen, der grófite Teil der vorstehenden Ausfuhrungen ge- 

widmet ist. Mit Rucksicht auf den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, der 

denjenigen mit Pferdefuhrwerken immer mehr in den Hintergrund drangt, 

wird den Verfahren, die eine dauernd rauh bleibende Strafiendecke ent- 

stehen lassen, in Zukunft der Yorzug gegeben werden miissen.

Vermischtes.
Technische Hochschule Aachen. Die Wiirde eines Doktor-lngenieurs 

ehrenhalber ist verliehen worden dem Oberbiirgermeister der Stadt Essen, 
Staatssekretar z. D. FranzB racht, dem verstandnisvollen Helfer. fur Wirt
schaft und Industrie in schwercr Zeit, dem weitsichtigen Fuhrer- im Rate 
fiir sozial gesunde Siedlung in Stadt und Land, dem tatkraftlgen Fórderer 
der grofizugigen Neugestaltung der Stadt Essen, in besonderer Anerkennung 
seiner erfolgreichen Bemiihungen um die Verkniipfung der technischen 
Wissenschaften mit dem praktischen Leben durch Griindung des Hauses 
der Technik.

Technische Hochschule Hannover. Die Wiirde eines Doktor- 
lngenieurs ehrenhalber wurde verliehen dem Reichsbahndirektor Fuchs 
bei der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn, Berlin, auf Grund 
seiner besonderen Verdienste und in Anerkennung seiner hervorragenden 
Leistungen in der Fórderung der wissenschaftlichcn Forschung und Weiter- 
entwicklung der Lokomotlve und des Triebwagens.

Die diesjahrige Hauptversammlung des Hafenverbandes des 
Rheinstromgebietes findet am 9. Mai in Dortmund statt. Es werden 
dort nach dem geschaftlichen Teil Vortr3ge gehalten von Hafendirektor 
D ittm a r , Dortmund, iiber den „Dortmunder Hafen und die Notwendlgkeit 
des Ausbaues des Dortmund-Ems-Kanals“ und von Regierungsbaurat 
W ehrspan , Wanne-Eickel, iiber „Westdeutsche Kanale". Mit der Tagung 
werden Besichtigungen der Hafen von Dortmund und Wanne-Herne ver- 
bunden.

Merkblatt „Der Betonwerkstein“. Der Bund der Deutschen Beton- 
werke E. V.. hat ein Merkblatt iiber den Betonwerkstein herausgebracht, 
dessen Zweck und Sinn der sein soli, in knapper Form und einer all- 
gemein verstandlichen Weise die Frage zu beantworten, was Betonwerk
stein ist und woran man guten Betonwerkstein erkennt. Das Merkblatt 
ist zu beziehen durch die Geschaftstelle des Bundes der Deutschen Beton- 
werke E. V., Berlin NW 6, Schiffbauerdamm 30.
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Eisenbetonschorn- 
steine fiir das Grofl- 
kraftwerk „EIse“ 
beiSchwandorf. Die 
Firma Wayss & Frey- 
tag AG. hat fiir das 
zur Zeit im Bau be- 
findliche Groflkraft- 
werk „Else“ der 
Bayernwerk AG. in 
Schwandorf im Auf- 
trage der A E G , Ber
lin, zwei Schornsteine 
von 140 m Hóhe und 
7,5 bzw. 5,5 m obe- 
rem lichtem Durch- 
messer, und zwar in 
monolithischer Bau
weise nach Patent 
H e ine  ausgefiihrt.
Abb. 1 zeigt die 
Schornsteine im Bau,
Abb. 2 gibt sie im 
vollendeten Zustande 
wieder,dieden „AEG- 
Mittell.* vom Februar 
1930 entnommene 
Abb. 3 zeigt einen 
Langsschnltt durch 
einen Schornstein mit 
innerem Baugeriist.
Die statische Berech- Abb. 1.
nung ist nach dem
Morschschen Verfahren durchgefiihrt worden. Die beiden Fundamente und 
Schornsteinschafte sind in der Zeit vom Mai bis September 1929, also in 
nur fiinf Monaten hochgebracht worden. Diese Leistung war nur mdglich, 
weil die Baustelle zweckmafiig eingerichtet und mit neuzeitllchem Baugerat 
ausgeriistet war.

Die 33. Hauptversammlung des Deutschen Beton-Vereins. (Schlufi 
aus Heft 16.)

Oberbaurat K. B aritsch , Hamburg, berichtete iiber , N euere  H am 
burger S ee sch iffk a im aue rn  u n te r k on s tru k tiv e n  und wirt- 
s ch a ft lic h en  G e s ic h ts p u n k te n “4). Betrachtet wurden die seit 1914 
in und bei Hamburg ausgefiihrten Seeschiffkaimauern in zwei Gruppen, 
und zwar die von privater Seite erbauten Anlagen vor Mieteplatzen und 
die vom Staat meist vor Offentlichcn Kaistrecken erstellten Mauern. An 
Hand zahlreicher Lichtbilder von Entwiirfen, Querschnittformen und Aus- 
schreibungsergebnissen erlauterte der Vortragende die Entwicklung in der 
Ausgestaltung der Kaimauern Hamburgs. Von den privaten Mauern, bei 
denen der Staat allerdings auch eine Bauaufsicht ausiibt, wurden schon 
friihzeitig mehrere ais reine Eisenbetonkonstruktionen durchgebildet. Bei
spiele hierfiir sind die Bauten der Deutschen Werft sowie der Rheinischen 
Schiffswerft und Maschinenfabrik. Schliefilich sind Eisenbetonmauern mit 
eiserner Spundwand vorn angewendet worden. —  Bei den staatlichen 
Ausfuhrungen hat sich u. a. mit Riicksicht auf die Zusammenhange 
zwischen Mauergewicht und Schiffszug die fiir Hamburg bezeichnende 
Form der Schwergewichtmauer mit PfahlbOcken noch langer behauptet. 
Die Anlagen am Chilekai, am Diestelkai und am Burchardkai5) fiir 
Wassertiefen bis 13 m weisen auch nur geringe Abweichungen davon 
auf. Bei dem Wlndhukkai mit 10,4 m Wassertiefe war jedoch eine 
Eisenbetonmauer mit vorderer Elsenbetonspundwand giinstiger. — Fiir 
Hamburger Verhaltnisse aufgestellte Musterbeisplele und Richtlinien fiir 
Kaimauern bei verschiedenen Wassertiefen bis 14 m 
lassen jedoch erkennen, dafi die bisher iibliche 
Bauweise dem Ende ihrer wirtschaftlichen Anwen- 
dung nahe gekommcn ist.

Konsul S u tte r , Dresden, sprach iiber 
„ Z schopau ta lspe rre  K r ie b s te in ; Ausfiih- 
rung in G u fib e ton ". Die bogenfórmige Schwer- 
gewichtstaumauer mit einer Kronenlange von 
240 m und einer Kronenbreite von 4 m besitzt 
eine grófite Hohe von 33 m bei 22 m Sohlenbrelte.
Sie dient sowohl dem Hochwasserschutz des 
unteren Zschopautales und des Muldengebietes 
wie auch der Krafterzeugung8). Der Stauraum hat 
ein FassungsvermOgen von 11,5 Mili. m3 bei einer 
StauhOhe von 22 m; das nutzbare Gefaile betragt 
20 m bei 23 m3/sek Mittelwassermenge. Mit Riick-  ̂F~7uqent>reite5ctn

4) Der vollstandige Vortrag wird voraus- 
sichtlich demnachst in der Bautechn. veroffent- 
licht werden.

®) Vgl. a. H e tz e ll u. W edek ind , Ham
burgs Hafenbauten auf Waltershof. Bautechn. 1929, 
Heft 50, S. 761 bis 774.

®) Vgl. a. K irs ten , Das Talsperrenkraftwerk 
Kriebstein bei Waldheim im Tale der Zschopau. 
Bautechn. 1930, Heft 11, S. 149, Heft 15, S. 233 
und Heft 16, S. 247.

□  li o i /tnsicht

Schnifc-i

Abb. 3.

Abb. 2.

sieht auf die plOtzllch einsetzenden Hoch
wasser und den durch die Stauausnutzung 
bedingten nur geringen verfiigbaren 
Schutzraum sind besondere Anlagen 
fiir die schnelle Senkung des Stauspiegels und die Energievernichtung 
des iiberstrómenden Wassers vorgesehen worden. — Die Mauer ist durch- 
weg auf Fels gegriindet worden, dessen Beschaffenheit jedoch eine Vor- 
behandlung und Verdlchtung erforderlich machte. Fiir die Ausfiihrung 
der Mauer wurde unter Verwendung des auf der Baustelle gewonnenen 
Gesteinausbruches ein sorgfaitig zusammengesetzter Zementtrafibeton 
gewahlt, der praktisch so dicht war, dafi die wasserseitige Oberflache nur 
noch einen Spritzputz mit Dichtungsanstrich zu erhalten brauchte. — Der 
Vortragende erlauterte die Baustelleneinrichtung, bei der aufier drei 
Giefitiirmen verschiedenartige neuzeitliche Anlagen fiir die Baustoff- 
befórderung vorhandcn waren, und gab einen Oberblick uber die Aus- 
fiihrung der gesamten Arbeiten und die Mafinahmen zur Ableitung des 
Zschopauwassers wahrend der Bauzeit.

c0r- F. S ch liite r, Dortmund, zeigte in dem letzten Vortrag 
„Be me rkensw erte Beton -und E lsenbe*tonbauten  au f dem  H o ch - 
o fenw erk  der Fried. K rupp AG. in E ssen-Borbeck“. Nach einer 
kurzeń Obersicbt iiber die geschichtliche Entwicklung wurde der Ausbau 
des neuen Hochofenwerkes in der Reihenfolge des Betriebsgangcs 
behandelt. Der in den Rhein-Herne-Kanal mundende 400 bzw. 70Ó m 
lange und 63 m breite, neu erbaute Hafen (Abb. 3) ist auf der Werkseite 
durch eine 230 m lange Betonufcrmauer abgeschlossen, bel dereń Aus
bildung auf Bergbausenkungen und eine dadurch bedingte spatere Erhohung 
Riicksicht genommen werden mufite (Abb. 4). Langs des Ufers liegen die 
von den beiden Loschbriicken und der grofien Verladebriicke bcstrichenen, 
aus Beton hergesteilten Lóschtróge mit 238 m langer mittlerer Scheide- 
wand fiir 20 0001 Erz und Kalk. Der Eisenbetontlefbunker fiir taglich 10001

Abb. 4.
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Koks ist durch Schragbriicke mit dem 
ebenfalls aus Eisenbeton erbauten 110 m 
langen Hochbunker verbunden. Der Hoch- 
ofenunterbau und die anschlieBende Giefi- 
briicke sowie die Granulationsanlage wur
den gleichfalls aus Beton und Eisenbeton 
erstellt. Der 70 m hohe Schornstein mit 
Wasserbehaiter ist unter Verwendung von 
Betonformsteinen errichtet worden. Bei 
der Griindung der Kessel- und Maschinen- 
anlagen fanden Eisenbetonkonstruktionen 
weitgehend Anwendung. Ein Kiihlwasser- 
und der Kabelkanal sowie der Unterbau 
des Gasbehalters beschliefien die Reihe 
der bemerkenswerten Beton- und Eisen- 
betonbauten. —  Die Anlage des neuen 
Werkes verdient nicht nur ais beachtliche 
Ingenieurleistung volle Wiirdigung, son
dern zeigt auch, wie Stahl- und Beton-
bauweise, jede fiir sich an ihrem Platze, In friedlichem Wettbewerb 
Hervorragcndes zu gestalten vermógen.

Eine nach den Vortr3gen stattgefundene Besichtigung der im Bau be- 
findlichen Grofikiaranlage Stahnsdorf bei Berlin7) blldete den Abschlufi der 
33. Hauptversammlung des Deutschen Beton-Vereins. Sr.=3ng. R o li.

Abb. 2.

Patentschau.
Bearbeitet von Regierungsrat D onath .

Nach Art eines Rollschiitzes hochziehbares Segmentwehr. (KI. 84 a, 
Nr. 484061 vom 25.9.1925 von Ransom es & Rap ier L im ite d  und 
W. J. B ow te ll in Ipswich, County of Suffolk, England.) Der Schiitz- 
rahmen A (Abb. 1) besteht aus mehreren dic Schiitzentafel A1 versteifenden 
Tragern. Das Schutz ist um eine Achse B drehbar, die an jedem Ende 
ein Rad oder eine Rolle C tragt, die in den Fuhrungsschienen D  an den 
Schutzenpfeilern E  in senkrechter Richtung laufen kann. Am Schiitzrahmen 
greifen bei G Zugseile F  an, die mit einem Windwerk in Verbindung 
stehen, derart, dafi nach Aufheben des Schutzes beim Drehen um seine 
Achse um ein Stuck etwa gleich der TafelhOhe die Mittellinle des Seiles 
durch den Schiitz- 
schwerpunkt geht 
und dafi beim Weitcr- 
laufen des Wind- 
werks das Schiitz 
ais Ganzes gehoben 
wird, wobei die Ra- 
der C in senkrechter 
Richtung zwischen 
den Fiihrungsschle- 
nen laufen. Um die 
dem Schutz vom Seil 
mitgeteilte Dreh- 
bewegung zu begren- 
zen, kann derSchiitz-
rahmen mit einem Arm oder einem Anschlag versehen sein, oder es ist 
an beiden Seiten des Schiitzes eine Rolle Lx (Abb. 2) drehbar befestigt, 
die auf der Aufienseite D t der Fiihrung lauft, wenn das Schutz die ge- 
wiinschte Drehung beendet hat. Die Rollen bilden mit den Rollen C 
eine wagenartige Fiihrung zu beiden Seiten des Schutzes, dessen An- 
heben hierdurch erleichtert wird. Legen sich die Rollen gegen die 
Schienen D v so schwingt das Schutz um jene Rollen, so dafi die Rollen C 
die Nischen am unteren Ende der Fuhrungsschiene verlassen und beim 
Weiterlaufen des Windwerks eine reine Hubbewegung des Schutzes 
ermóglichen. _____________

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. R e ichsbahn  - G ese llscha ft. Ernannt: zum 

Reichsbahnoberrat: die Reichsbahnrate S chm id  t- K le w itz  in Ebers- 
walde, T ro itzsch  in Hirschberg (Schles.), H ipp  in Wiesbaden, Luttge 
in Essen, B iih l in Hersfeld, K o li mann in Halle (Saale), W iedem ann  
und BOttcher in Dresden, W ehner in Diisseidorf, Dr. jur. K rueger in 
Berlin und Dr. jur. H o ltz  in Konigsberg (Pr.); —  zum Reichsbahnrat: dic 
Reichsbahnassessoren Dr. jur. F ó h lin g e r  in Mainz und Dr. jur. L ange  in 
Magdeburg, die Reichsbahnbaumeister Socke l in Altona, S ch inke , S turm  
und W lens in Berlin, S e ltm ann  in Dresden und O tte r  in Stuttgart, der 
Reichsbahnamtmann Theodor H otsch  in Koln sowie der Reichsbahn- 
oberlnspektor G ro thues  in Hamburg; —  zum Reichsbahnamtmann: die 
Reichsbahnoberlnspektoren W iese und K n ick en be rg  in Berlin, W itte  in 
Osterfeld Siid, H ubner und B inde r in Hannover, M ey in Lehrte, S a tt le r  
und K la tt  in Magdeburg, D rechs le r , B re itscha ft und H artm ann  in 
Niirnberg, W ink le r  in Miinchen, K u rr le  in Stuttgart, A llg e ie r  in 
Heidelberg, Bach in Karlsruhe, W alter in Schwerin, S ch u lth e if i in 
Essen und Ha łbach  in Elberfeld sowie die technischen Reichsbahn
oberlnspektoren S chm iedebe rg  in Liegnitz, S ch iirg in  Koln, Posseke l 
in Trier, F ricke in Berlin, A lke r in Ludwigshafen (Rhein), K appe lm e ie r  
in Regensburg und Schro th  in Wfllknitz.

Versetzt: Direktor bei der Reichsbahn V o llm u th , 1. Vertreter des 
Prasidenten der R. B. D. Wilrzburg, in glelcher Eigenschaft zur R. B. D. 
Regensburg, die Reichsbahnoberrate Z o e lln e r , Dezernent der R. B. D.

7) Vgl. a” Bautechn. 1929, Heft 45, S. 710.

Abb. 3.

Ludwigshafen (Rhein), ais Hllfsarbeiter zum Zentralpriifungsamt bei der 
Gruppenverwaltung Bayern in Miinchen, O p pe rm an n , Vorstand des 
Betriebsamts Waldenburg (Schles.), ais Vorstand zum Betriebsamt Minden 
(Westf.), De ifi, Vorstand des Betriebsamts Minden (Westf.), ais Dezernent 
zur R. B. D. Magdeburg und W iefiner, Dezernent der R. B. D. Berlin, in 
gleicher Eigenschaft zur R. B. D. Magdeburg, die Reichsbahnrate Dr. jur. 
E ise le , bisher bel der R. B. D. Karlsruhe, zur R. B. D. Hannover, Dr. jur. 
P la tz , bisher bei der R. B. D. KOnigsberg (Pr.), zur R. B. D. Trier, 
W es tpha l, Dezernent der R. B. D. Hannover, in gleicher Eigenschaft zur 
R. B. D. Breslau, Dr. jur. K rebs, bisher bei der R. B. D. Trier, zur R. B. D. 
Essen, D u l l ie n , bisher bel der R. B. D. Essen, zur R. B. D. Konigsberg (Pr.), 
A b raham s , Votstand des Betriebsamts Gluckstadt, ais Vorstand zum 
Betriebsamt Waldenburg (Schles.), A lte n b u rg , bisher bel der R. B. D. 
Halle (Saale), ais Vorstand zum Betriebsamt Gluckstadt, H ensch , Vorstand 
des aufgelosten Neubauamts Gevelsberg, zum Betriebsamt Hagen (Westf.) 1, 
M e tz ig , Vorstand des aufgelOsten Neubauamts Frledberg (Hess.), zum 
Betriebsamt Berlin 3, Johannes F ranke , Vorstand des aufgelosten Neubau
amts Dessau, zur R. B. D. Dresden, SchOnherr, Leiter einer Abteilung 
beim Ausbesserungswerk Brandenburg-West, In gleicher Eigenschaft zum 
Ausbesserungswerk Wittenberge, F ra u n h o lz , bisher bei der R. B. D. 
Niirnberg, ais Voistand zum Maschinenamt Kempten (Allgau) und 
R a ib le , bisher bei der R. B. D. Stuttgart, ais Vorstand zum Maschinen
amt Ulm, die Reichsbahnamtmanner R an ft, Vorsteher des Bahnhofs 
Dresden-Friedrichstadt, ais Vorstand zum Verkehrsamt DObeln, und 
R en tsch , Vorsteher des Bahnhofs Riesa, ais Vorsteher zum Bahnhof 
Dresden-Friedrichstadt, die Reichsbahnassessoren K loebe , bisher bei 
der R. B. D. Altona, zur R. B. D. Koln, und S tockm ann , bisher bei der 
R. B. D. Koln, zur R. B. D. Altona, sowie die Reichsbahnbaumeister Rudolf 
Beyer, bisher beim Betriebsamt Hagen (Westf.) 1, zum Betriebsamt 
Koblenz 1 und Rosteck , bisher beim Betriebsamt Berlin 10, zur R. B. D. 
Koln.

Uberwiesen: Reichsbahnrat D annecker, bisher beim Maschinenamt 
Stuttgart, zur R. B. D. daselbst.

In den Ruhestand getreten: die Direktoren bel der Reichsbahn 
Ludwig G le lf in c r  bei der R. B. D. Niirnberg und Franz R inecke r bel 
der R .B .D . Augsburg, Reichsbahnoberrat Karl H aes le r , Dezernent der 
R. B. D. Breslau, die Reichsbahnrate Otto W O lffe l, Vorstand des Verkehrs- 
amts Stettin 1, E rnstSpannaus, Vorstand des Verkehrsamts Dresden 1 und 
Karl W irs in g , Vorstand der Materlalbeschaffungsinspektion Niirnberg, die 
Reichsbahnamtmanner, Rechnungsrate Friedrich E ile r t , Vorsteher des 
Gutertarifbiiros der R. B. D. Altona, Max S chw ane fe ld t, Hilfsdezernent 
der R. B. D. Essen, und Karl Pe ine beim Priifungsamt der R. B. D. Hannover, 
sowie die Reichsbahnamtmanner Eduard K lab isch , Vorsteher des Per- 
sonalienburos A der R .B .D . Berlin, Hermann Vofl, Verkehrskontrolleur 
beim Verkehrsamt Altena (Westf.), Wilhelm S chu lze , Vorsteher des Bahn
hofs Magdeburg Hauptbahnhof, Johann G o ttfr ie d , Vorsteher der Giiter- 
abfertigung Miinchen Hauptbahnhof, Adolf Thom a beim Stoffbiiro der 
R. B. D. Karlsruhe, Johann L iib be , Vorsteher der Verkehrskontrollen 1 
und II der R. B. D. Schwerin, M axM artln  und Otto Beyer beim R .Z.A . 
In Berlin und Josef K a llm iin ze r  beim maschlnentechnlschen Buro der 
R. B. D. Miinchen.

Gestorben: Direktor bei der Reichsbahn August L iide rs  beim Haupt- 
prufungsamt der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin, Reichsbahn
oberrat Anton S che u ffe le , Dezernent der R. B. D. Stuttgart, die Reichs
bahnamtmanner Friedrich T sch irner, Leiter des Bahnbetriebswerks Malnz, 
Eduard P le n t l ,  Vorsteher des Bahnhofs Ingolstadt Hauptbahnhof, Max 
S tah u b e r , Vorsteher des maschlnentechnlschen Biiros der R. B. D. 
Regensburg, und Jakob G raf beim Betriebsamt Kaiserslautern 1.

Hamburg. Der Senat hat auf den 1. April den Baudirektor Erich 
B unn ies  zum Ersten Baudirektor und den Oberbaurat Wilhelm S levek in g  
zum Baudirektor ernannt.
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