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Die neue Muldenflutrinne bei Glauchau (Sa.).
Von Reg.-Baurat Prof. ®r.=$jng. Kunze, Yorstand des Staatl. Neubauamtes fiir die Muldenverlegung, Glauchau (Sa.).

Die Stadt Glauchau (30 000 Einwohner) liegt mit ihrem alteren Teile 

(Schlofi, Markt) etwa .20 m iiber der Zwickauer Muldę; mit ihren jiingeren 

Teilen hat sie sich jedoch schon seit Jahrhunderten in die Muldenaue 

ausgedehnt, die fiir die Entwicklung des Farberel- und Appreturgewerbes 

besonders giinstige Bedingungen bot. Die sogenannte Unterstadt, auch 

Wehrdigt genannt, dehnte sich trotz der hinsichtlich Hochwassergefahren 

bedrohlichen Lage immer mehr aus. Dabei wurde der Hochwasserabflufi- 

ąuerschnitt verringert, besonders weil die Bebauung gerade im Haupt- 

Hochwasserstromstrich entlang der Muldę sich am starksten entwickelte.

So mufiten aufiergewOhnliche Hochfluten hier stets grofie Schaden 

anrichten. Die grOfite Hochflut hat nach den vorhandenen Nachrichten 

im Jahre 1858 (28. Juli bis 2. August) stattgefunden. Dieses Sommer- 

hochwasser fiihrte schatzungsweise 600 m3/sek Wasser in und neben dem 

Muldenbett ab. Die Mittelwasssermenge betragt etwa 16 m3/sek. Auf 

die GrOfie der Verheerungen 

kann schon aus der Mitteilung 

geschlossen werden, dafi da- 

mals 64 Gebaude eingestiirzt 

sind und 50 Gebaude ab- 

getragen werden mufiten. Das 

Hochwasser von 1897, das in 

Sachsen bekanntlich besonders 

verheerend aufgetreten ist, hat 

auch Glauchau heimgesucht, 

aber bei nur 375 m3/sek HHW 

doch bei weitem nicht so grofie 

Schaden angerichtet wie das 

von 1858. Auch sonst haufig, 

zuletzt in den Jahren 1924 

und 1926 fiihrte die Muldę 

ebenfalls zlemllch betracht- 

liches Hochwasser (250 m3/sek). Nicht nur die groBen Hochwasser mit 

ihren schweren Schadigungen, sondern auch die kleineren, die sich 

haufig wiederholten, wurden fiir die Stadt Glauchau. mit dem Fort- 

schreiten ihrer Entwicklung, mit der Herausbildung grofier Fabrikbetriebe 

in der Unterstadt und dereń weiterer Besiedlung immer unertr8glicher.

Die Planungen fiir die Mafinahmen zur Besserung der Verhaitnlsse 

sind zahlreich und reichen iiber ein halbes Jahrhundert zuriick. Die 

obenerwahnten Hochwasser von 1924 und 1926 gaben schliefilich Ver- 

anlassung, nun endllch elnmal zur Tat zu schreiten. Die. Sachsische 

Wasserbaudirektion liefi durch eine besondere Dieriststelle eine Planung 

fiir die Mulden-Hochwasserregelung aufstellen. Anfang 1927 wurde diese 

Planung fertiggestellt und vom Sachsischen Finanzministerium genehmlgt.

Die Stadt Glauchau wurde in einem Vertrage mit dem Freistaat 

Sachsen Trager des Unternehmens der „Muldenverlegung“, und die Ver- 

teilung der Kosten auf Staat und Stadt wurde in dem gleichen Vertrage 

geregelt. Ein erhebllcher Teil der Kosten (47i Mili. RM) wird durch die 

Erwerbslosenversicherung belgesteuert (rd. 550000 RM), weil Erwerbslose 

in groBer Zahl bei diesem Notstandsbau beschaftigt werden.

1. Beschreibung der Planung.

Um die Oberstauung und Durchflutung der bebauten und unbebauten 

Fiachen der „Unterstadt* fiir die Zukunft auszuschliefien oder bis auf 

ein unschadliches Mafi zu verringern, waren folgende MOglichkeiten zu 

erOrtern:

1. Ausbau der Muldę zur Abfuhrung der grofiten Hochwassermengen 

ohne schadliche Ausuferungen im F lu f ib e tt selbst (Regulierungs- 

plan).

2. Herstellung einer Flutrinne, die bei Hochwasser einen Teil der 

Muldenwassermenge abzweigt und erst unterhalb des Stadtgebietes 

dem Muldenbett wieder zufiihrt (Gabelungsplan).

3. Herstellung eines neuen Flufibettes von ausreichenden Abmessungen 

zur Abfuhrung von K lein- , M itte l-  und H ochw asser aufierhalb 

des bebauten Gebietes der Stadt (Verlegungsplan),

4. Herstellung einer Flutrinne aufierhalb des bebauten Gebietes zur 

Abfuhrung aller der Wassermengen, d ie  iiber d ie  nu tzbare  

W asserm enge h in au sg ehe n  unter Herstellung eines Ab-

riegelungsbauwerks in der Muldę zur Fernhaltung grOfierer Wasser

mengen vom Muldenbett und den Miihlgraben der Muldę.

Zu 1. Die alte Muldę auf eine Wasserabfuhrung von 600 m3/sek 

oder mehr auszubauen, mufite wegen der bereits vorhandenen Bebauung, 

der Wehre und der Briicken ais unausfiihrbar angesehen werden. Ins

besondere waren bei der groBen Wassertiefe Geschwindlgkeiten ent

standen, die eine ZerstOrung des Flufibettes mit grofier Wahrscheinlichkeit 

erwarten liefien. Die WasserspiegelhOhe ware noch immer so grofi ge

blieben, dafi die Schleusen und Keller der Stadt keine Vorflut gehabt

hatten.

Zu 2. Bei dem G ab e lu n g sp la n  hatte die Vergr0fierung des Ab- 

flufiraumes zu einer erheblichen Spiegelsenkung oberhalb Glauchaus 

gefiihrt. Wenn dies auch zunachst vorteilhaft erschelnt, so ist doch 

nicht zu iibersehen, welche Nachtelle die Vermehrung des Gefalles der

Muldę oberhalb Glauchaus ver- 

ursacht haben wiirde. Zum 

mindesten wurden die Unter- 

baltungspflichtigen nachteilige 

Wirkungen auf die Ufer be-

hauptet haben. Es empfiehlt

sich also, den Wasserstand 

oberhalb Glauchaus unver- 

andert zu lassen.
Besonders sprach weiter 

gegen die Gabelung der Um

stand, daB die alte Muldę 

auch weiterhin zur Abfuhrung 

des Hochwassers in weit- 

gehendem Mafie mit heran- 

gezogen worden und eine 

betrachtliche Senkung des 

Wasserspiegels nicht zu erreichen gewesen ware. Vgl. das zu 1. Ge- 

sagte.
Zu 3. Die vollige Verlegung der Muldę aus ihrem jetzigen Bett 

heraus unter Erstellung eines gemeinschaftlichen Flufibettes fiir Kleln- 

und Mlttelwasser sowie fiir Hochwasser hatte der Stadt Glauchau das 

Verschwlnden der Muldę aus dem bebauten Gebiete erbracht. Da die 

Muldę stark verunrelnigtes, oft iibelriechendes Wasser fiihrt,_ schien dies 
zunachst erstrebenswert. Auch verlockte der bei der Verfiillung der 

Muldę zu erzielende Gelandegewlnn. Die gegen die Verlegung sprechenden 

Umstande waren aber sehr zahlreich und gewichtig. Man hatte zur Ab

fuhrung der Schleusenwasser, denen die Muide ais Vorflut dient, eine 

mehrere Kilometer lange Sammelschleuse ausfuhren miissen, die auch 

einen Bach hatte mit aufnehmen miissen. Da Regenausiasse nicht mOg

lich waren, hatte diese Schleuse sehr grofie Weite erhalten miissen. 

Durch die Verlegung der Muldę waren das an ihr betriebene Elektrlzitats- 

werk und einige kleinere Wasserkraftanlagen stillzulegen gewesen. Fiir 

die zahlreichen, Muldenwasser verbrauchenden Fabriken hatte auf Kosten 

des Muldenverlegungsunternehmens eine Wasserzufiihrungsleltung her
gestellt werden mussen, und die aus den ver3nderten Verhaitnissen von 

Dritten herleltbaren Entschadigungsanspriiche, dereń Art und Hohe nicht 

vorausgesehen werden konnte, wflrden das Unternehmen erheblich belastet 

haben.

Daneben hatte die Vereinigung von Niedrig- und Hochwasserbett 

sehr beachtliche hydraulische Nachteile gehabt. Man hatte in das etwa 

100 m breite Flutrinnenprofil eine etwa 20 m breite Rinne fiir Niedrig- 

und Mittelwasser einfiigen miissen. Damit ware der Profilradius der Flut

rinne bei Hochwasser ein so groBer geworden, dafi sich bei dem vor- 

handenen Gefalle eine bedenkllch grofie Geschwindigkeit eingestellt 

haben wiirde. Diese wiirde nicht nur auf den mittleren tiefsten Streifen 
beschrankt geblieben, sondern auch daneben noch auf eine ziemlich grofie 

Strecke vorhanden gewesen sein. Selbst wenn man (mit etwa 600 000 RM 

Kosten) den Mittelstrelfen gepflastert hatte, wflrden die anschliefienden 

Rasenflachen bei starken Hochwassern wahrscheinlich erheblich angegriffen 

worden sein. Gegeniiber alledem traten die erwarteten Vorteile stark 

zurflck, zumal das bei der Verfullung der Muldę gewonnene Geiande fiir 

eine Bebauung nur sehr bedingungsweise nutzbar gewesen ware.

Abb. 1. Ubersichtsplan.
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So wurde die unter 4. gekennzeichnete Pla- 

nung durchgearbeitet und zur Ausfuhrung be- 

stimmt. Diese Planung sieht ein Flutbett von 

etwa 90 m Sohlenbreite vor, das sich in sanfter 
Kriimmung durch die Muldenaue hindurchzieht.

Es beginnt an einer scharfen FluBkurve ober

halb Glauchaus und endlgt am Jerisauer Wehr 

kurz unterhalb der Flurgrenze Glauchaus. Die Lange betrSgt zwischen 

diesen Punkten 3,2 km. Die Flutrinne ist im Mittel 1,15 m in das 

Gelande eingeschnitten und im ubrigen durch parallele Damme von 

etwa 2,5 m HOhe iiber Gelande gebildet. Den Querschnitt zeigt Abb. 2. 

Die Neigung der Damme ist an der Wasserseite 1 :4, im oberen Teil 

der BOschung 1:3 , an der Luftseite 1 : l l/2' Ursprungiich war hier eine 

flachere Neigung yorgesehen; nachdem aber entschieden war, dafi die 

Dammkrone von 2 m auf mehr ais 5 m Breite gebracht werden sollte, 

konnte zur Beschrankung des Grunderwerbs auf die Neigung von 1 :1 l/2 

zugekommen werden.

Der Frelbord der Damme ist mit 50 cm iiber dem HHW-Spiegel 

angenommen. Hierbei ist in den Kurven an dereń AuBenseite eine 

Hebung des Wasserspiegels um 10 cm iiber die Waagerechte sicherhelts- 

halber vorausgesetzt worden.

Abb. 2. Querschnitt der Einlaufschwelle.

Die Sohle der Flutrinne steigt von der Mitte nach

beiden Seiten unter 1: 100 an. Sie erhalt ebenso wie

die DammbOschungen lediglich eine Rasenbekleldung. In 

der Mitte der Flutrinne ist zur Abfiihrung von Regen- 

und Schmelzwasser eine gepflasterte, etwa 0,60 m tiefe 

und an der Sohle 2,45 m breite Rinne yorgesehen. Diese 

ist durch eine Pflasterung geschiitzt. Die Pflasterung greift zum Schutze 

der an die Rinne anschliefienden Vorlandflachen um 2 m nach jeder 

Seite auf das Vorland iiber. Alle 25 m sind Verherdungsmauern im

Bereiche der Pflasterung hergestellt, um etwaige ZerstOrungen des

Pflasters Ortlich zu begrenzen. Das Pflaster ist ais Trockenpflaster aus 

Bruchsteinen (Granit aus Kirchberg bei Aue i. Sa.) gebildet (30 cm 
MindesthOhe), die Fugen sind mit Rasen ausgestopft, die Oberflache ist 

zur Verringerung der Wassergeschwindigkeit ziemllch hOckerig gehalten.

Neben den Dammen, aufierhalb der Flutrinne, sind Graben von etwa

1,40 m Tiefe angelegt. Diese haben die Bestimmung, das der Flutrinnen- 

anlage zustrOmende Tagewasser und etwaige Sickerwassermengen auf- 

zunehmen und abzufiihren sowie den Grundwassertr3ger zu entlasten. 

Es ist namlich zu vermuten, dafi unter dem Drucke des ln der Flutrinne 

abstrómenden Hochwassers das Grundwasser im Kiesę der Muldenaue

Abb. 3. Grundplan an der Einlaufschwelle.

Abb. 11. Regeląuerschnitt der Flutrinne.

eine Anspannung erleiden konnte. Die Graben schneiden die Kiesschicht 

an und vermOgen die Spannung des Grundwassers zu beheben. Insoweit 

die Grabensohle nicht genflgend in die Kiesschicht einschneidet, besteht 

die Moglichkeit, durch lotrechte kurze Rohre den Grundwassertrager von 
der Grabensohle aus anzuzapfen.

Das oberhalb Glauchaus in breiter Front ankommende Hochwasser 

wird durch zwei Fiflgeldamme, die die Aue schrSg durchsetzen und an 

die hochwasserfreien HOhen der Hangę anschlieBen, nach der Flutrinne 

zusammengefflhrt. Am Anfang der Flutrinne zweigt die alte Muldę von 

ihr nach rechts ab. Sie kreuzt den rechten Flugeldamm, der dort ein 

Schfltzenbauwerk erhalt, so dafi die alte Muldę v0llig abgesperrt werden 

kann. Dieses Absperrbauwerk soli in der Weise betatigt werden, daB 

auch bei Hochwasser nicht mehr Wasser-in die alte Muldę gelangt ais 

20 m3/sek. Die Muldę erhalt auf diese Weise den Charakter eines Mflhl- 

grabens; es werden ihr nur die nutzbaren Wassermengen des Flusses 

zugefflhrt. Dafflr, daB erst bei einer Wasserfiihrung von mehr ais 

20 m3/sek Wasser in die Flutrinne gelangt, dafi diese also nicht zu friih 

und nicht zu oft durchstrOmt wird, sorgt eine Einlaufschwelle aus Beton, 

die die Flutrinne am oberen Ende quer durchsetzt und dereń stahlerne 

Oberkante genau auf den bel 20 m3/sek herrschenden Wasserstand ein- 

gewogen ist. Hinter dieser Oberlaufkante folgt eine Betonsohle mit 

Klelnpflasterdecke, die wie die anschliefienden Vorlandstrelfen 1 :100 nach 

der Mitte zu geneigt ist. Diese Sohle bildet eine Art Sturzbecken hinter 

der Oberlaufkante. Solange der Flutrinne nur wenig Wasser zuflleflt, 

fallt es flber die Stahlkante in das Sturzbett und strOmt quer zur Flut

rinne nach dereń MiKe zu. Dort ist die untere Bordkante des Sturz- 

bettes durchbrochen, und das Wasser gelangt durch diese Bresche in die 

trompetenartig erweiterte, dort beglnnende gepflasterte Mittelrinne. Unter

halb der Schwelle ist eine eiserne Spundwand und eine Steinpackung 

sowie auf eine grOBere Flachę Sohlenpflaster in den Vorlandstreifen vor- 
gesehen.

Oberhalb der Einlaufschwelle ist ein Absitzbecken geschaffen. Dieses 

hat den Zweck, von der Muldę bel Hochwasser mitgefiihrte Geschiebe —- 

es wird sich um Kies handeln — abzufangen, damit diese sich nicht in 

der Flutrinne ablagern, wo die Beseitigung hohe Kosten verursachen 

wflrde, und den weiteren Zweck, eine Geschiebeablagerung unmittelbar 

vor der Einlaufschwelle und damit vor dem Abzwelg der Muldę und 

ihrem Schfltzenbauwerk fernzuhalten.

Selbstverstandlich wird sich dieses Absitzbecken im Laufe der Zeit 

einmal ausfiilien. Eine Raumung dieses Beckens wird sich dann nicht 

vermeiden lassen, doch dflrften die Kosten dieser nach langen Zeitraumen 

periodisch wiederkehrenden Raumungen wesentlich geringer sein, ais die 

die Sauberung der Flutrinne nach jedem starkeren Hochwasser.

Die Benetzung der Flutrinne findet nach den Wassermengenbeob- 

achtungen der Jahre 1926 bis 1929 voraussichtlich an 86 Tagen im Jahre 

statt. An 279 Tagen ist also die Einlaufschwelle trockenen Fufies tiber- 

schreitbar. Es ist deshalb dort eine Furt fflr Fufiganger- und Fahrverkehr 

vorgeschen. An anderen Stellen der Flutrinne sind solche 

Furten nicht móglich, weil die Mittelrinne dies hindert und 

weil eine Oberbriickung der Rinne wegen der nachteillgen 

Wirkungen bei Hochwasser abgelehnt werden mufite. Auch 
hatten solche gepflasterte Obergange die Einheitllchkeit der 

Flutrinnensohle gestOrt und dadurch ZerstOrungen der Sohle 

Vorschub gelelstet.
Das Abfuhrungsvermógen der Flutrinne ist bei einem Ge- 

falle von etwa 1:700 auf 580 m3/sek bemessen. Zusammen 

mit der mit 20 m3/sek zu beschlckenden alten Muldę kOnnen 

also 600 m3/sek unter Einhaltung des Freibordes von 50 cm 

Hohe abgefuhrt werden. Die Querschnittsfiache betragt hierbei 

etwa 210 m2, so dafi sich eine mittlere Geschwindlgkeit von 

2,76 m/sek ergibt. Auch die selbstverstandlich ebenfalls unter- 

suchten HOchstgeschwindigkeiten ln den Streifen grOBter Wasser- 
tiefe sind noch innerhalb zulassiger MaBe. Der Kunstgriff, 

trotz des grofien Gefailes von etwa 1:700 noch mafiige Ge- 

schwindigkeiten einzuhalten, liegt darin, dafi die Bremswirkung 

der Sohle durch Geringhaltung der Wassertiefe unter glelch- 

zeitiger Entwicklung einer grofien Strombreite nutzbar gemacht 

wurde. Das Gefaile durch Einbau von Stufen zu brechen, ware 

verfehlt gewesen, weil damit die Energie nur wenig verringert 

worden ware und hinter jeder Stufe zerstOrende Angrtffe auf 
die Sohle der Flutrinne zu erwarten gewesen waren, abgesehen 

von den hohen Kosten zweier oder dreier solcher Schwellen.
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VergróBerung der Hochwasserstande unterhalb Glauchaus muBte ge- 

priift werden. Das Ausscheiden eines weiten Uberstauungsgebietcs 

schien den Unterliegern bedenklich. Die Muldenaue, soweit sie 

friiher Uberschwcmmungen ausgesetzt war und jetzt davon frei bleibt, 

wurde ais Riickhaltebecken aufgefaBt, ZufluBlinie und AbfluBsummen- 

linie wurden zu Hilfe genommen, und es konnte nachgewiescn werden, 

dafi eine e rhe b lic he  Hebung des hóchsten Hochwasserspiegels in den 

unterhalb liegenden Strecken nicht eintreten wird, weil das verloren- 

gehende Becken im Vergleich mit der Hochwassermenge und der Dauer 

der Hochwasserspitzc viel zu klein ist.

Wegen der Dauerhaftigkeit der Berasung der Vorlandfliichen ist 

untersucht worden, wie lang die „Erholungspausen" zwischen zwei Be- 

netzungen der Flutrinne und wie lang die Uberstauungszelten in der 

Regel sind. Dic Uberstauung dauert im Mittel eine Woche, und die 

Erholungszeiten betragen im Mittel etwa fiinf Wochcn.

Hinsichtlich der Ablagerung von Schwebestoffcn in der Flutrinne 

zeigte eine Untersuchung, daB, wenn es schon zu einer Inanspruchnahme 

der Flutrinne kommt, der Fiiilungsgrad und damit die Geschwindig

keit in der Regel so groB sind, daB starkę Ablagerungen nicht zu er

warten sind.

Der Bestand der Flutrinne mufite auch fiir den Fali slchergcstellt 

werden, dafi die grófite bekannte Hochwassermenge von 1858 (600 ms/'sek) 

doch einmal iiberschritten werden sollte. Auf Anordnung der Wasser- 

baudirektion wurde deshalb in dcm rechten Fliigeldamm eine 350 m 

lange Oberlaufschwelle vorgesehen, dereń Oberkante in dem rechten 

Fliigeldamm auf der Hóhe des 690-m3-Wasserspiegels liegt. Dort ist 

also der Freibord Nuli. Obersteigt dic Wasserfiihrung einmal 600 m3/sek, 

so wird ein Teil des Oberschufiwassers iiber die Schwelle abgeworfcn, 

gleichzeitig hebt sich auch innerhalb der Damme der Wasserspiegel. So 

wird z. B. bei 1000 m3/sek eine Menge von 750 m3/sek in der Flutrinne 

abgefiihrt, 250 m3/sek iiberstrómen die Oberlaufschwelle und gelangen

— wie friiher die Hochwasser uberhaupt —  in die Flur der „Unterstadt" 

Glauchaus mit der Muldę in ihrer Mitte. Es ist Sorgc getragen, dafi auch 

in solchen aufiergewóhnlichen Katastrophcnfailen diese UberschuBwasser- 

menge ohne groBe Schadigungen im Bereiche der alten Muidc abgefiihrt 

werden kann. Bei einer Fullung mit 750 m3/sek hat die Flutrinne an den 

niedrigsten Stellen ihrer Damme immer noch 10 cm Freibord.

Zweck der Oberlaufschwelle ist, die Flutrinnendamme im Faile be

sonders grófier Hochfluten vor Zerstórung zu schiitzen, damit nicht alsdann 

die gesam te Hochwassermenge in das Stadtgebiet einbricht.

Das Einzugsgebiet der Zwlckauer Muldę betragt bis Glauchau 

rd. 1150 km2, davon sind iiber 5 0 %  bewaldet. Die AbfluBmenge von 

600 m3/sek entspricht also einer Menge von 520 l/km2/sek. Wenn cs 

auch im Osterzgebirge vorgekommen sein mag, daB auf 1 km2 50 m3/sek 

abgeflossen sind, so kann dies doch nur auf cngbcgrenzten Gebieten 

vorkommen. AuBerdem verflacht sich die Hochwasserwelle vom Gebirge 

bis nach Glauchau —  insbesondere durch die Wirkung zahlrelcher natiir- 

licher Riickhaltebccken und Ausufcrungsstrecken -— ganz erheblich. Wenn 

also sogar 1000 m3/sek bel der Planung beriicksichtigt sind, was eineni 

Abflufi von 870 1/sek je km2 des Einzugsgebietes entspricht, so durfte 

jeder in Betracht zu ziehenden Móglichkeit vorgebeugt sein.

In so unmittelbarer Nahe einer betriebsamen Industriestadt wie im 

vorl:egenden Fallc hatle die Planung der Flutrinne auf verschiedene Hinder- 

nisse Riicksicht zu nehmen. Diese bestanden zum Teil in der bereits 

bestehenden Bebauung der Muldenaue, insbesondere in der Kammgarn- 

spinnerei und dem Spinnstoffwerk (Kunstseide). Es mufite eine Linicn- 

filhrung gefunden werden, die diese bestehenden Anlagen verschonte. 

Ein weiteres Hindernis bildele die Muldę selbst, die, wie der Grundplan 

zeigt, die Linienfiihrung der Flutrinne in ihrem unteren Teile kretizt. 

Die abgeschnittene Muldenschlinge bleibt ais Lachę liegen, fiir die Ab- 

fuhrung des Klein- und Mlttelwassers wurde rechts von der Flutrinne 

ein Ersatz-Wasserlauf (der Mittelwasserlauf am „Schafteiclr, vgl. Abb. 8) 

geschaffen.

Der verlockendc Versuch, das Gefaile der Flutrinne durch Ab

senkung des Hochwasserspiegels oberhalb von Glauchau zu verringern, 

mufite verworfen werden, weil damit umibersehbare Vcranderungen im 

Oberlauf des Flusses herbcigefiihrt worden waren. Dic Planung be- 

schrankt sich auf eine Absenkung des HH-Wasserspicgels am oberen 

Ende der Flutrinne um 25 cm.

Inwieweit eine Beschleunigungshóhe beim Eintritt des Wassers in 

die Flutrinne verzchrt wird, ist schwer zu entscheiden. Wenn auch 

zweifellos der Querschnitt des gestauten Raumes oberhalb der Flutrinne

grófier ist ais dereń eigener AbfluBąuerschnitt und also vu — !? gróBer

O ‘
sein wird ais vQ — so ist die Energie der ankommenden Wasser-

0
mengen in ihrer Gesamtheit wahrscheiniich nicht geringer ais die Energie 

der in der Flutrinne abflieBenden Wassermenge, denn die ankommende 

Wassermenge setzt sich zusammen aus der Menge in und iiber dcm 

Flufischlauchc und aus der Menge Q2, die neben dem Flufischlauche abfliefit. 

Ist der Wasserąuerschnitt zwischen den Fliigeldammen z. B. 2000 m2, so 

scheidet ein erheblicher Teil ais ganz oder fast strómungslos aus 

(z. B. 500 m2). Die restlichen 1500 m2 werden sich teilen in etwa 100 m2 

(FIuBschlauch) und 1400 in2 Auenland mit etwa 0,10 m/sek Geschwindig

keit. Demnach wiirde Q =  600 m3/sek sich teilen in Qt =  460 m3/sck mit d,

■— -.1̂ 5- — 4,60 m/sek und Qz =  140 m3/sek mit w, ==0,10 m/sek Ge

schwindigkeit. Die Energie ware dann

4,6 , Q., 0,102 460 4,62 140 0,102 . . .  , , .

Sg  ■ 2 + g ........2 =  ~g~ ■ 2 + ~ J  ' 2 497 kSm/sck'

580 2 60“
In der Flutrinne ist die Energie gleich ^ ■ '9 =225 kgm/sek1).

Man erkennt aus dieser nur ganz beispielsmafilg durchgefiihrten Bc- 

rechnung des Verfasscrs, dafi cs wahrscheiniich garnlcht zur Herausbildung 

einer beachtcnswerten Beschleunigungshóhe am Beginn der Flutrinne 

kommen wird.

Dic Frage des Energiegehaltes des Wassers mufite auch mit Riicksicht 

auf Eitispriiche der Einwohner in den Ortschaften unterhalb Glauchaus

erwahnt werden. Hier 

wurde behauptet, daB die 

in der Flutrinne zusam- 

mengefaBten Wassermas- 

sen eine vicl gróBere StoB- 

kraft hatten ais die bisher 

in breiter Aue abflieBcn- 

den Wassermengen. Es 

konnte gezeigt werden, 

daB ein grófier Teil der 

dem Hochwasser friiher 

innewohnenden Energie 
in Zukunft den Unter

liegern nicht mehr zu- 

gelcitet werden wiirde, 

weil sich diese Energie 

in der Reibung an der 

breiten Sohle der Flut

rinne aufzehrt, so daB

m • v am unteren Ende

der Flutrinne kiinftig tat

sachlich geringer sein 

wird ais friiher.

Auch die Frage der

Abb. 9. Bewehrung der Auflagerbanke

der Eisenbahnbriicke.

*) Vgl. K unze : „Was- 
serkraft und Wasserwirt- 
schaft" 1928, S. 108.
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DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

II. Die Bauausfiihrung.

Die vorstehend beschriebene Planung fand die Zustimmung der 

Stadtgemeinde Glauchau' und wurde vom Sachsischen Finanzministerium 

genehmigt.
Die Arbeiten wurden — im August 1927 —  oberhalb des Jerisauer 

Muldenknies an der jetzigen Waldenburger Briicke begonnen, weil hier 

Vorflut fiir die Baustrecke leicht zu schaffen war. Hieran soilten sich 

aueaufwSrts weitere Bauabschnitte anschiieBen, so daB stets giinstige 

Vorfiut vorhanden war. Es wurden elnzelne kleinere Baulose gebildet, 

die jeweils besonders ausgeschrleben und vergeben wurden. Bei diesem 

Verfahren bot sich die Mógllchkeit, noch zahlreiche nach und nach auf- 

tretende Wiinsche der Stadt Glauchau mit zu beriicksichtigen, also 

Anderungen der Planung vorzunehmen, ohne mit dem Unternehmer wegen 

der Anderungen nachtrSgliche Vereinbarungen treffen zu miissen. Sehr 

gunstig wirkte es sich, wie erwartet, aus, dafi fiir die jeweils beteiligten 

Unternehmer noch weitere Bauauftrage in Aussicht standen. Die wesent- 

lichen Bagger- und sonstigen Erdarbeiten wurden bisher von folgenden 

Unternehmern ausgefuhrt: F. A. Muller & Solbrig, Chemnitz: Baulos I/II, 

Baulos V und Einlaufschwelle; Baugemeinschaft Zentra, Dresden—Lasch, 

Glauchau: Baulos Ilia; Baugemeinschaft Zentra, Dresden: Baulos III; Bau

gemeinschaft Zentra, Dresden-—Kosi, Dresden: BaulosIV; Lasch, Glauchau: 

Baulos VI; Eduard Steyer, Leipzig: Waldenburger Briicke; Industriebau 

Held & Francke AG.: Meeraner Briicke, Pfeiler usw. der Eisenbahnbriicke; 

Beton- und Monierbau AG., Leipzig: Zwickauer Briicke. Fiir die Her

stellung der Uberbauten der Eisenbahnbriicke bildeten vier sSchsische 

Firmen eine Arbeitsgemeinschaft (Mitteldcutsche Stahlwerke AG., Riesa; 

Franz Mosenihin, Leipzig; Kelle & Hildebrandt, Niedersedlitz; Wolf 

Netter & Jacobiwcrke (Schiege), Leipzig.

Zur Gewinnung der Bodenmassen wurden Lóffel- und Eimerbagger 

vcrwendet, nur fiir das Aushcben der Graben und der Pfeilerbaugrubcn 

der Briicken fand Gewinnung von Hand statt. Fórderbander und Duplex- 

krane wurden verschiedentlich fur die Pfeilergrubenherstellung eingesetzt, 

doch wurden sich die Arbeiten mit Schragaufzug- oder mit mehrmaligem 

Hochtreiben von Hand in den bisherigen Fiillen kaum teurer gestellt 

haben.
Die Baggermassen wurden durchweg auf Bauziige verladen und 

mehrere hundert Meter weit, zum Tell unter Verwendung von Spitz- 

kehren, gefórdert und in dic Damnic gekippt. Die an sich naheliegende 

reine Querfórderung ist fast nirgends angewendet worden. Hierzu vom 

Unternehmer eigens beschaffte Fórderbander wurden nicht in Betrieb 

genommen. Der Bauleitung war dic Fórderung mit Bauziigen lieb, weil 

dadurch schon eine betrachtliche Verdichtung der Schiittungsmassen 

eintrat. Im ubrigen wurden die Damme, die fast durchweg aus best- 

geeigneten lehmigkiesigen Massen geschiittet wurden, mit Motorwalzen 

gedichtet. Es erwies sich ais vorteilhaft, die Walztrommeln mit 

gewulsteten Flacheisen parailel zur Achse auszustatten, weil dadurch 

das Gleiten yerhindert wurde. Schmale Walzen sind unverwendbar, da

Die von der Flutrinne gekreuztcn Verkehrswege (Eisenbahnlinie 

Dresden— Hof, Staatsstrafie Glauchau—Meerane, StaatsstraBe Glauchau— 

Waldenburg, StaatsstraBe Glauchau—Zwickau) mufiten in Briicken uber- 

gefiihrt werden. Die drei StraBenbriicken sind Eisenbeionplattenbalken- 

Brucken von 90 bis 120 m Lange, die Eisenbahnbriicke fur die zwei- 

gleisige Hauptbahn (Lastenzug N) ist eine eiserne Vollwandtrager-Balken- 

briicke in ZwilHngsform. Sie hat 140 m Lange und iibcrbriickt neben 

der Flutrinne, die sic unter einem Winkel von etwa 45 ° kreuzt, zwei 

StraBen. Die sieben Stromóffnungen sind mit Uberbauten offener Bau

weise uberspannt, die Uberbauten iiber den Strafien sind dagegen Schotter- 

bettbtiicken (Abb. 4).

Abb. 10. Bewehrung der Waldenburger Briicke.

Ober die Waldenburger Briicke (Abb. 5 u. 10) habe ich im Bauing. 1929, 

S. 6, iiber die Meeraner Briicke (Abb. 6) in der Bautechn. 1931, Heft 3, 

S. 45, berichtet. Die Zwickauer Briicke wird im wesentlichen ebenso wie 

die Meeraner Briicke ausgefuhrt.

Die Flutrinne (Abb. 7) schiebt sich wie ein Riegel zwischen den siid- 

óstllchen Hauptteil und die nordwestlichen Teile der Flur Glauchau und 

die einverleibten und nichteinverleibten westlichen und norwestlieben 

Vororte. Diese sind nur durch die genannten StraBenbriicken mit Alt- 

glauchau verbunden.

Es war deshalb notwendig, ais Ersatz fiir dic verlorengehenden 

weiteren Querverbindungsmóglichkeiten nunmehr langs der Flutrinne 

Verkehrswege zu schaffen oder vorzubereiten. Deshalb haben die Damm- 

kronen durchweg Breiten erhalten, die zur Anlegung von StraBen aus- 

reichten.

Auf dem rechten Flutrinnendamm ist fiir eine stark begehrte Auto- 

umgehungsstraBe fiir den Verkehr zwischen Chemnitz und dcm Westen 

(Zwickau—Meerane—Thiiringen) das Planum bereits hergestellt.

b '-f fjSOKSsHw

Abb. 6. Ansicht der Meeraner Briicke in Glauchau
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Abb. 8. Mittelwasserlauf am Schafteich.

Zur Beriicksichtigung der Gelandeąuerneigung bei Erdmassenberechnungen.
Von Prof. ®i\=3ng. Wentzel, Aachen.Alle Rechte vorbehalten.

Bekanntlich wird fiir den Fali der Querneigung des Gelandes der 

Inhalt F  der ProftlflSche A B E D  nach G O ring  aus dem Dreieck A B C  

unter Abzug des Dreiecks D  E C — F0 errechnet (Abb. 1).

Die Formel fur F  lautet mit den Bezeichnungen der Abb. 1: 

m [ h  +  h 0] 2 _

1 — m- n2 °-

Sie ist nicht beąuem fiir die rechnerische Auswertung; auBerdem stOrt es 

etwas, daB darin n die Querneigung bedeutet, anstatt daB man fiir diese 

die reziproke Bezeichnung 1: n 

wahit, entsprechend der Be- 

zeichnung der BOschungsneigung 

mit 1: ot. Mit l:/z  (an Stelle 
von n) lautet die Formel:

f —  m V‘ +  p
OT2 0

" n2 

m n- [h +  h0]2

a-n,

Abb
besser: j

1: tł]

Dieser Wert /<’=
m n- (h + h0f

sieht zwar noch etwas umstandlicher aus,

Nenner fiir die wenigen einfachen Werte von n sich ohne weiteres ergibt. 

Aber abgesehen von dieser so behebbaren Unbequemlichkelt befriedigen 

auch die graphischen Darstellungen Abb. 2 oder 3 fiir F  nach Gl. 2 nicht

ll2 —  OT2

tst aber fiir die Ausrechnung mit Rechenschieber beąuemer, weil der

jeden; Abb. 2 bleibt auch einem Zeich- 

ner, der seltener die Quernelgung des 

Gelandes zu beriicksichtigen hat, inner- 

lich oft fremd. Dazu kommt, daB das 

Abgreifen durch das enge Aneinander- 

liegen der Linien wegen dereń Schrage 

crschweft wird.

Es ist mir deshalb wiederholt die Anregung zugekommen, das allgemein 

bekannte und gem angewendete GOringsche Rechnungsverfahren so aus- 

zubauen, daB der Einflufi der Quemeigung des Gelandes ais Summand A  F

Abb. 2.

DrSnage-Piane nicht iiberall vorhanden waren, mufiten die Strange pein- 

lich gesucht werden. Die hierfiir aufgewendeten Kosten waren nicht 

gering.

Ein Unterspiilen der Damme kOnnte auch an den Steilen befiirchtet 

werden, wo sie die alte Muldę kreuzen. Dort sind deshalb holzerne 

Spundwande, bis Gelandehóhe reichend, in das Flufibett geschlagen 

worden. Im iibrigen aber begniigte man sich mit dem Abschaien der 

Rasen- oder Humusschicht auf dem Geiande fiir die Damme.

Da es sehr gefahrlich gewesen ware, gefrorene Ballen in den Damm- 

kOrper hineinzunehmen, muBten die Bagger- und Schiittarbeiten bei 

starkerem Frost eingestellt werden. An den Kunstbauten wurde bei Frost 

nur in Notfallen weitergearbeitet, so an den Pfeilern der Eisenbahnbriicke, 

wo im Winter 1929/30 bei hartem Frost unter Anwendung von warmem 

Wasser, vorgewarmten Baustoffen, ummantelter Schalung usw. betoniert 

wurde. Die Mafinahmen erwiesen sich ais crfolgreich, nur an einer 

Stelle waren Nachbesserungen (Ausstemmen des Betons an der Aufien- 

seite und Einbau von Klinkerziegeln) erforderlich.

Die Arbeiten werden ais Notstandsarbeiten ausgefiihrt, die Beleg- 

schaft besteht —  soweit nicht besonders erfahrene Leute benOtigt werden — 

aus Notstandsarbeitern. Bemerkenswert erscheint, daB fiir dic Ausfiihrung 

von Bruchsteinpflaster erwerbslose Facharbeiter meist nicht zugewiesen 

werden konnten.

Bisher sind etwa 100000 Erwerbslosen-Tagewerke geleistet worden. 

Im ganzen werden etwa 130000 Erwerbslosen-Tagewerke zusammen- 

kommen. Daneben sind auf der Baustelle 13 000 Tagewerke von Nlcht- 

Erwerbslosen zu leisten. Die Menge der mittelbar Beschaftigten ist 

nicht zu schatzen.

Die Arbeiten werden vom Staatlichen Neubauamt fiir die Muldcn- 

verlegttng Glauchau geleitet, das in technischer Hinsicht der Sachsischen 

Wasserbaudirektion unterstellt ist. Im August 1927 begonnen, werden 

sie im Friihjahr 1932 beendet sein. Die veranschlagten Baukosten werden 

voraussichtlich nicht iiberschritten werden.

Abb. 7. Teilbild der Baustelle.

sie zu leicht umkippen. Der Rahmen der Walze darf nicht tief liegen, 

da er sonst bei weichem Boden bei jeder Gelegenheit aufsitzt. Benzin- 

lokomotivcn erwiesen sich fur Forderung auf ebener Strecke ais sehr 

brauchbar. Bei Steigungen wurde iiberall auf Dampflokomotiven zuriick- 

gegriffen.

Wasserhaltung war aufier bei den Kunstbauten nur fur die Herstellung 

des tief eingeschnittenen Mittelwasserlatifes am Schafteich nijtig. Hier 

wurde zunachst ohne Wasserhaltung bis zum Grundwasserspiegel ge

baggert. Dann wurde eine starkę, dampfbetriebene Wasserhaltung mit 

tlefem, solidem Pumpschacht hergestellt, in dereń Schutz dann etwa 2 m 

unter Muldenspiegel das neue Flufibett ausgehoben wurdc. Es zeigte sich 

die Berechtigung der alten Regel, dafi die Wasserhaltungsanlage von vorn- 

herein weit iiber den mutmaBlichen Bedarf gewahlt werden muB, wenn 

man nachtragliche Umstetlungen und Zeitverluste und damit auch 

empfindllche geldliche Nachteile vermeiden will.

Die erhebliche Anzapfung des Grundwassertragers machte sich im 

Sommer 1928, wo der Grundwasserzustrom gering war, weithln bemerk- 

bar. Betriebswichtige, sehr ergiebige Brunnen einer benachbarten 

chemischen Fabrik hatten kein Wasser mehr; sie wurden von oben mit 

Wasser aus der Baugrube gefiillt. Dic Wasserhaltung In den Baugruben 

der Briicken entzog auf mehrere hundert Meter Entfernung dem Kcssel- 

brunnen einer Weberei das Wasser, so dafi dieser vertieft werden mufite.

Besondere Sorge verursachten die in den Feldern und Wiesen an- 

getroffenen Drilnagen, denn es mufite sehr darauf geachtet werden, dafi 

solche nicht unter den Dammsohlen liegenblieben. Sonst ware eine 

leitende Verbindung zwischen dem Flutbett und dem Aufienlande ent

standen, die zur ZerstOrung der Damme hatte fiihren kOnnen. Da
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errechnet und graphisch im  AnstoB an den Wert b h m h2, der be- 

kanntlich1) den Profilfiacheninhalt bei Gelande ohne Querneigung bedeutet, 

dargestellt wird, so daB also in der Formel

„ F = £ +  A F “

das F  den Wert auf waagerechtem Gelande und A F  den gesuchten 

Summanden darstellt.

Die Losung, hier vorweggenommen, lantet:

(3) F = F + -  „ (* + //„)-,

worin 1: m Boschungs- 

neigung, 1: n =  Geiande- 

ąuerneigung.

A F  ist also, da m im 

allgemeinen konstant an

genommen wird, sehr 

einfach und rasch zu be- 

stimmen.

H e r le itu n g  des

r- i i , " l3F a k t o r s « =  ,
n2— m2

ln Abb. 4 bzw. 5 ist 

der Inhalt der Damm- 

(Einschnitts-) Querschnitts- 

fiache A B D  E  =  F  ge

sucht. Ist K L  die Waage

rechte durch G, so ist

K L D E

i— -B-~
I fĄ

ÓF° J ,X ' J

ł

D h

6

' ;  ii M. 1:600

Abb. 4.

Ł-i.tsm
i___

Abb. 5.

F  — bh  + m li2.

Zieht man K O  D L , so ist Dreieck K O G  gleich Dreieck GLB, demnach 

F  =  F + Dreieck A K  O', 

also A K O  stellt das zu bestimmende A F  dar.

Nun liegen fiir die verschiedenen h alle diese A F  Dreiecke/l/CO 

zwischen den Strahlen A C und O C, sind sich ahnlich, und ihre Inhalte 

verhalten sich zueinander wic die Quadrate der jeweiligen Langen K  C 

oder G C.

(4)

Fiir li

A  F

0 wird A F

. (h + K)~
A R

- A  F0. und es verhait sich 

£

Nun ist A F0 inhaltlich aus den 

gleichen Uberlegungen, die zu 

Gl. 2 fiiliren,

A  F„ - Dreieck !nn

wobei z0 wiederum nach Abb. 6 den Wert

Abb. 6.

b 1
hat.

m l>2

(n2 —  ni-) n- 4  ( n2 —  m2) 

Driickt man noch b durch h0 aus (es ist ja h0

A F
A F( 

"o2
,° C‘ +  ho) 2

b 1

2 rn

m b- (h -f V )

4 (/z- —  /«-)

■).
so ergibt sich

oder

(5)
/«■>

(h + h0)2.
n2— in2

Auf Grund der Gl. 5 sind nun in der folgenden Tabelle fiir den 

Fali normalspuriger eingleisiger Bahn die A RW erte  fiir verschiedene

Gelandeąuerneigungen 1: n und verschiedene DammhShen und Einschnitt- 

tiefen nach Errechnung angegeben, weniger um den Bearbeiter zu Be- 

nutzung einer Tabelle zu veranlassen, ais um aus den sich ergebenden 

Zahlen einige Folgerungen praktischer Art zu ziehen.

T abe lle  der AF-W erte im  V erg le ich  zu den F-Werten.

Fali: eingleisige normalspurige Bahn l : m — 1:1,5. (Die Klammer- 

werte in Spatte 2 gelten fiir 1: /« =  1:1, 25.)

Fur 
1 :n

wird
k

i i i  - n .i

bel i 

h

ni

Auf traR 
b =  5,7 m ; h0 - 1,9 m

Abtrag 
bi == 8,9 ni; /0 — 3 m

A F 

klh + hd’ 

n»-

F

b 11+ m li-
.ini-

F i 

£+A F\ 

ni2

A F  

klt + t„T-

m2

£

b114- m P 

n,=

F

£ + A r

m2

1 : OO 
1 : 10 
1 :9  
1 :8

0
0,035
0,043
0,055

1 :6 0,1
[0,06]

1 :

! 1

i  
; 10

0,8
3,5
7,9

14,2

7,2
47

114
2)7

8
50

122
221

1,6
5

10
17

11,2
60

137
239

13
65

147
256

1 :4 0,25
[0,13]

! i
i 4 
; 7 

10

2
8,7

20
35

7,2
47

114
207

9
56

134
242

4
12
25
42

11,2
60

137
239

15
72

162
281

1:3 0,5
[0,26]

1
: 4 

7 
10

4
17
40
71

7
47

114
207

11
64

154
278

8
25
50
85

11,2
60

137
239

19
85

187
324

') Vgl. „Hiitte, Des Ingenieurs Taschenbuch", 25. Aufl., Bd. 111, S. 138.

Ouerprofil-FIdchenma/lstob

ln dieser Tabelle interessieren vor allem die Werte von k in Spalte 2. 

Wenn 1: m ----- 1:1,5, wird namlich

fiir n — 3, k =  0,5 genau

, n — 4, li — 0,25

„ u —  6, k — 0,10 genau

„ n —  8, li =  0,55.

Dementsprechend stehen auch die Werte A F  in gleichem einfachen 

VerhSltnis zueinander. Ahnliches gilt auch fiir die Werte von k im Falle 

l:m = =  1:1,25.

Daraus ergibt sich eine wesentliche Erleichterung fiir die graphisebe 

Darstellung. Man zeichne (vgl. Abb. 7, 8 u. 9) links von der Senkrechten 

die Parabeln, dereń Abszissen in Abhangigkeit von {li + /?0)- die Werte 

A F  darstellen, und zwar zunachst die Parabel fiir it =  3. Dann liegt 

die Parabel fiir n ~  4 in der Mitte zwischen der atiflersten Parabel fiir 

n — 3 und der Senkrechten. Weiter liegt dic Parabel fiir n —  6 wiederum 

ungefahr in der Mitte zwischen der Parabel fiir n — 4 und der Senk- 

rechten, genauer auf ein Fiinftel der Abszissen der auBersten Parabel. 

Im allgemeinen wird man auf die Parabel fiir n —  6 verzichten kiinnen, 

wenn man ihre Lage kennt. Jedenfalls entbehrlich ist die Darstellung 

der Parabel fiir //== 8. Es geniigt, den Wert von li oben zu vermerken, 

um einen ausreichenden Anhalt fur das Abgreifen der A F  mit dem 

Zirkel zu geben.

Rechts der Senkrechten sind dann die Werte von F, d. h. F  — b h + m h2 

bzw. — bl t •*- 2 g  m t2 abzuselzen.

Praktisch geht es nun nicht gut an —  das ist aber ebenso auch bei 

den anderen graphischen Darstellungen nach Abb. 2 u. 3 der Fali —  die 

ProfilmaBstabe fiir Auftrag und Abtrag in e iner Figur zu vereinigen. 

Das ist aber keineswegs ein Nachteil, wenn nur dafiir gesorgt wird, daB

0 Planum Igleis.Bohn Brsite-Sjm .

Ouerprofi!-FlachenmaBstob

JOOm

Abtrag 
Z gleis. Bahn 

t:m .‘

Abb. 7.

duerprofil-Flachenmallstab 
fu r Abtrag 

Jgleis. Bahn

Abb. 8.

100 m

Abb. 9.
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die beiden MaBstabe sich auBerlich so deutlich voneinander unterscheiden, 

daB einer Ver\vechslung beim Arbeiten mit ihnen wirksam vorgebeugt 

wird. Deswegen ist mit Absicht der MaBstab fiir Auftrag, Abb. 7, ge- 

wissermafien mit der Spitze nach oben gezeichnet worden, dem Bilde 

des Dammes entsprechend.

Die hier vorgeschlagenen MaBstabe haben, ohne in ihrer Anfertigung 

mehr Miihc zu machen ais Abb. 2 oder 3, gegeniiber jcnen verschiedene 

Vorteile. Sie sind leicht verstandlich, lassen das Gesetz fiir das Anwachsen 

der AF-Werte, d. b. den EinfluB der Gelandeąuerneigung in Abhangigkeit 

von li bzw. t klar erkennen und bleiben fiir das Abgreifen mit Zirkel 

geniigend deutlich, da die verschiedcnen Parabeln fur die A F-Werte steil 

stehen und so gut auseinanderzuhaltcn sind.

Wir erkennen z. B. anschaulich, daB der EinfluB der Geiandequerneignng 

um so grófier ist, je groBer h0 bzw. t0, d. h. je grófier b bzw. b{ ist, und 

daB die A F  bei kleincm h bzw. t mehr neben F  ins Gewicht fallen ais 

bei groflercm h bzw. t. Wir gewinnen ferner gut ein Urteil dariiber, 

welchcr Grad der Genauigkeit des zeichncrischen Arbeitens bei der 

graphischen M.issenermittlung iiberhaupt zweckvoll bleibt, so daB wir z. B. 

uns berechtigt erachten diirfen, die Grofien von h0 und t0, die genau bei 

eingleisiger Bahn 1,9 bzw. 2,97 m und bei zweigleisiger Bahn 3,07 und 

4,13 m betragen, auf volle Meter abzurunden, da dies auf die Zeichnung 

der A F-Parabeln so wenig EinfluB hat, daB es nicht zum erkennbaren 

Ausdruck kommt. Das vereinfacht die Berechnung der wenigen Zahlen

werte noch wesentlich.

Das Auseinanderhalten der MaBstabe fiir Auftrag und Abtrag kann 

weiter dazu benutzt werden, in diesen zum Ausdruck zu bringen, unter 

welcher Grenzhóhe hc bzw. Grenztiefe tc nicht mehr mit diesen MaBsiaben 

gearbeitet werden kann, wenn das Gelande ąuergeneigt ist. Wie sich aus 

Abb. 10 ohne weiteres ergibt, geht unter diesen Grenzmafien das reine 

Auftrags- bzw. Abtragsprofil in ein Anschnittprofil iiber, dessen Querschnitts-

flachc, z. T. Auftrag, z. T. Abtrag, in anderer Weise beslimmt werden 

mufi. Um den Bearbeiter hieran zu erinnern, geniigt es, dic Parabeln 

fiir die A/'-Werte un te r jenen Grenzmafien nicht auszuziehen, sondern 

hóchstens fein zu stricheln (Abb. 7, 8 u. 9).

Die bleibendc Auf- 

' '  lockerung des Bodens im

Damm wird zweckmaBig 

n ich t im Profilmafistab fiir 

Auftrag, sondern erst in dcm 

unter dem Hóhenprofil zu 

zeichtienden Fiachenprofi! 

Abb jo . beriicksichtigt, was durch

Kiirzung der aufgetragencn 

Senkrechten geschehen und durch eine diese Kiirzungspunkte verbindende 

gestrichelte Umrifilinie veranschaulicht werden kann. Man hat es dann in 

der Hand, auch ve rsch iedene  Auflockerungskoeffizientcn je nach den

zur Aufschiittung vorgesehcnen Bodenarten anzusetzen, woriiber man

doch oft schon auch im Stadium der Vorarbeiten cincn Uberblick hat.

Zwar lafit das neuere, von Prof. Miiller-Dresden in seinem Buche 

„Massenermittlung und -verteilung“, Berlin 1929, Verlag von Wilh. Ernst 

& Sohn, angegebene Berechnungsverfahren die besondere Auftragung des 

Flachenprofils entbehrlich erscheinen. Soweit man aber an der Darstellung 

des Flachenprofils festhaltcn will —  zumal wenn iiber die Massen- 

verteilung nach einem anderen Verfahren verfiigt wird — , wird dem 

Bearbeiter das hier vorgeschlagene Berechnungsverfahrcn viclleicht ais 

Hilfe wilikommen sein.

Dafi es praktisch ware, solche Profilmafistabe wie nach Abb. 7 bis 9 

fiir die verschiedenen normalen Planumsbreiten auf einer gegen Zirkel- 

stiche unempfindlicheren Masse sauber eingeritzt herzustellen, so dafi sie 

kauflich zu haben sind, sei hier nur kurz angeregt.
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Abb. 32.

Aiie Recine »0rbei.aitcn. Qer Abschlufi und die teilweise Trockenlegung der Zuidersee.
Von Anton van Rinsum, Regierungsbaurat in Regensburg.

(SchluB aus Heft 39.)

Bald nach der Fertigstellung des Probepoldcrs bei Andijk wurden und auch spater noch vor dem Abpumpen des Wassers ausgesetzt war,

die Arbeiten zur Eindeichung des Wieringermeerpolders in Angriff ge- muBte die Innenseite mit einer 20 m breiten Sandberme geschUtzt werden.

nommen. Hier sind drei Bauabschnitte 

zu unterscheiden: die Ausfiihrung der 

BaumaBnahmen, die dem Leerpumpen 

vorauszugehen haben, dann das Frei- 

legen des Polders selbst und schlieBlich 

die danach im Polder notwendigen 

Arbeiten.

Der Anschlufipunkt des Polder- 

deiches in Medemblik wurde so ge

wahlt, dafi die Hafenmiindung und die 

Ausmtindung des grofien Polders „De 

vier noorder Koggen" unberiihrt blieben.

Auch in Den Oever konnte der Deich 

mit Rucksicht auf dic dort notwendigen 

BaumaBnahmen nicht weiter nach Osten 

verlegt werden. Die gesamte Deich- 

lange betragt 18 km. An den beiden 

Endpunkten wurde je ein Pumpwerk 

und eine Zugangschleuse fiir die Schiff- 

fahrt vorgesehcn.

Da der Deich in ungefahr zwei 

Baujahren fertiggestellt werden sollte, 

mufite auch von der Mitte aus mit den 

Arbeiten begonnen werden. Mit Ruck

sicht auf die Strómungsverhaltnisse, die 

im nórdllchen und stidlichen Teil einem 

starken Wechsel unterliegen, wahrend 

in der Mitte nur eine unbedeutende 

Strómung herrscht, legte man bei De 

óude Zeug einen kleinen Betriebshafen 

an, von dem aus der Deich nach beiden 

Seiten hin vorgetrieben wurde. An dem 

Regeląuerschnitt, der im grofien und 

ganzen nach den iiblichen Grundsatzen 

gestaltet ist (Abb. 4), ist das eine be- 

merkenswert, dafi die Aufienseite, soweit 

der Keileemdeich unbewehrt blleb, mit 

einer Sandschiittung gesichert wurde.

Solange die Binnenseite noch unter 

dem Wellenangriff der Sturmfluten von 

Westen her vor dem Schlufi des Deiches Abb. 32 u. 33. Elektrisches Pumpwerk „Lely“ bei Medemblik.
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Abb. 34. Blick auf die Baugrube des Pumpwerks bei Medemblik.

Juli 1928.

Die Herstellung des Deiches geschah in den Jahren 1927 bis 1929. 
Der Fortschritt der Arbeiten ist aus Abb. 3 zu entnehmen.

Noch vor dem Beginn dieser Arbeiten war die Herstellung des

Ringdelches fiir die Pumpstation bei Medemblik vergeben worden. Unter 

dem Ringdeich und dem anschliefienden Deichstuck von 1350 m wurde 

ein ungiinstiger Untergrund angetroffen, so daB Versackungen zu be-

fiirchten waren, insbesondere unter dem spSteren Oberdruck nach dem 

Leerpumpen der Baugrube. Der Boden wurde daher durch Ausheben 

des schlechten Materials bis auf 7,50 m unter NAP und Wiederauffiillen 

mit Sand verbessert. Der Keileemdamm kam jedoch nach wie vor auf 

den urspriinglichen Kleiboden zu liegen, so dafi Durchsickerungen vor- 

gebeugt war. Der erforderliche Keileem wurde Ostlich Wieringen ge- 

wonnen. Sand stand in nflchster Nahe zur Verfiigung.

Im Schutze des Rlngdeiches siidlich von Den Oever kam die zweite 

Pumpstation und westlich davon gelegen die Kammerschleuse zur Aus- 

filhrung. Ais KronenhOhe genugten hier 3,50 m iiber NAP infolge der 

geschiitzten Lage der Baustelle.

Die Pumpstation in Medemblik wird elektrisch betrieben. Nachdem

man iiber die GróBe und die Zahl der Aggregate ins reine gekommen 

war, wurde der tiefbautechnische Entwurf abgeschlossen und so friih wic 

mOglich der Bau eingeleitet, um gleich nach der Fertigstellung des Ab

schlufideiches mit der Trockenlegung beglnnen zu kónnen. Im April 1928 

wurde die Baugrube leergepumpt. Die Bauherstellung entwickelte sich 

so giinstig, dafi sie zwei Monate vor dem gestellten Termin beendet 

war (Abb. 34).

Die Pumpen sind so aufgestellt, dafi jede vom Hauptkanal einer 

Polderabtcilung gespeist wird. Die Haltung dieser Abteilungen ist je 

um 70 cm voneinander vcrschieden (Abb. 32, 33). Die Zuleitungskanale 

sind jedoch so entworfen, daB beim Ausfallen von einer oder zwei 

Pumpen die dritte auf dic anderen Polderabteilungen wirken kann. Die 

Pumpenaggregate sind einander vollst3ndig gleich ausgebildet und so 

tief gesetzt, daB spater die Absenkung des Wasserspiegels auf die plan-. 

maBige Haltung ohne weiteres durchgefiihrt werden kann. Die Saugkanale
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Abb. 35. Der leergepumpte Wieringermeerpolder. September 1930.

Abb. 36. Die Aufteilung des Wieringermeerpolders.

sind im Fundament ausgespart. Das Maschinengebaude besteht aus 

einem bis auf 0,50 iiber NAP wasserdicht ausgcbildeten Keller, von 

dem aus die Pumpen zuganglich sind. In der Maschinenhalle sind die 

Motoren und die Regler untergebracht. Der Schaltraum ist fiir sich ab- 

gegrenzt, dariiber liegt der Hochspannungsraum. Auch ist hier eine 

Akkumulatorenbatterie aufgestellt, die dazu bestimmt ist, den zum Bc- 

wegen der Schiitzen und Abschliisse erforderlichen Strom zu Ilefern und 

die Beleuchtung zu speisen, wenn der Hauptstrom ausfallen sollte. Jede 

Druckleitung erhalt drei Abschliisse, ein einliugliges Tor bei der Aus- 

miindung, eine Schutze in Deichmitte und einen elektrisch betriebenen 

Schieber am Austritt der Pumpe. Die Druckleitung hat einen sich nach 

aufien erwciternden rechteckigen Querschnilt. Der Bau wurde Ende 1929 

beendet und im AnschluB daran der Ringdeich beseitigt, so dafi endgiiltig 

am 10. Februar 1930 mit dem Pumpen begonnen werden konnte.

Uber die betrieblichen Einzelheiten wurde bereits 

in der Bautechnik 1930, Heft 38, S. 572 berichtet. 

Dank des reibungslosen Betriebes entwickelte sich das 

Leerpumpen so giinstig, daB Mitte August das vor- 

laufige Ziel fiir die Wasserhaltung bereits erreicht war 

und zeitweise die Pumpen aussetzen konnten. Auch 

wurden inzwischen die Propellerfliigel ausgewechselt, 

um bel dem hohen Druckunterschied den giinstigsten 

Wirkungsgrad zu erreichen (Abb. 35).

Mit dem Bau der Pumpstation bei Den Oever 

konnte im Juni 1928 begonnen werden. Sie erhielt 

zwei gleiche Aggregate, die aus einer Zentrlfugalpumpe 

mit Dieselmotorantrieb bestehen. Jede Pumpe wirkt fiir 

sich auf eine Polderabteilung. Die Einlaufe der beiden 

Pumpen sind durch eine verschlieBbare Leitung mitein

ander verbunden, auBerdem kónnen sie fiir sich abgesperrt 

werden. Hierdurch kónnen die einzelnen Pumpen sich 

gegenseltig ersetzen. Eine spatere Absenkung des Binnen- 

wasserstandes um 70 cm ist beriicksichtigt. Der Rechen 

ist an der Aufienseite des Saugkanales vorgesehen. 

Wahrend der Trockenlegung, also solange der Binnen- 

wasserstand noch sehr hoch lag, nahm ein Dammbalken-

falz den Rechen auf (Abb. 37, 38).
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Brennstofibeha/ter

Die Zentrifugalpumpen leisten 

250 m3/mln, sind also erheblich kleiner 

ais dte Pumpen bei Medemblik 

(400 m3/min). Neben den 6 Zylinder- 

Dieselmotoren sind in der Maschinen- 

halle noch die notwendigen Hilfs- 

maschinen aufgestellt, die elektrisch be- 
trieben werden. Die Druckleitungen, die 

beim AnschluB an die Pumpen einen 

kreisfórmigen Querschnitt von 1,40 m 

Durchmesser haben, erweitern sich nach 

aufien zu einem Rechteck von 2,00 

X  2,50 m. Die Abschliisse auf der 

Druckseite sind wie bei Medemblik drei- 

fach. Die Station ruht auf einer durch- 

gehenden Eisenbetonplatte, die unmittel

bar auf dem Keileem aufliegt. Da die 

Druckleitungen in die Ausfiillung zu 

liegen kamen, wurden sie auf holzerne 

Pfahle gegriindet. Bei dem Entwurf 

muBte auch beriicksichtigt werden, dafi 

beim Beginn des Pumpens der Binnen- 

wasserstand mit dem Seewasserstand 

noch gleich lag. Der ganze Bau wurde 

daher bis auf 0,80 m iiber NAP wasser- 

dicht ausgefiihrt. Hierdurch ist auch er- 

reicht, daB bei unverhofftem Vollaufen 

des Polders die Pumpstation nach wie 

vor betriebsbereit ist.

Bei der Absenkung des Wasser- 

spiegels in der Baugrube, die bis auf 

10 m unter NAP erforderlich wurde, 

ergab sich, dafi der Keileem dem Ober- 

druck nicht standhielt und eine Grund- 

wasserabsenkung sich ais notwendig 

herausstellte. Auch entschlofi man sich 

zu einer Pfahlgriindung. Bis zum Winter 

1928/29 war die Griindung einschliefilich 

der darauf angeordneten Eisenbetonplatte 

fertiggestellt. Die Station wurde eben

falls zu Beginn des Jahres 1930 in 

Betrieb genommen (Abb. 39).

Mit der Fertigstellung des Polder- 

deiches und der Pumpstationen war es 

auch notwendig, daB die Hauptzuleiter 

zur besseren EntwSsserung rechtzeitig 

gegraben waren. Ihre Ausfuhrung im 

Nassen war zudem billiger ais die im 

Trockenbetrieb. Sie erstreckte sich auf 
die Haupt- und SeitenkanSIe erster Ord

nung und erforderte eine Erdbewegung 

von 15 Mili. m3. Bei dem groBen Ausmafie dieser Arbeit hielt man es 

fur geraten, schon im Jahre 1928 mit der Ausfuhrung zu beginnen. Die 

Arbeiten wurden an verschiedene der bereits beschaftigten Unternehmer 

vergeben, die die notwendige Anzahl von Baggern zur Verfugung stellen 

konnten. Das gebaggerte Materiał wurde, soweit es fur die kunftige 
Bewirtschaftung geeignet schien, auf moglichst grofie Fiachen mit Klapp- 

schuten yerfeilt, der brauchbare Sand nach angewlesenen 

Ablagerungspiatzen verfahren mit dem Zweck, spater zu 

verschiedenen Aufgaben, wie z. B. dem Besanden der 

Wege, Verwendungzu finden. Insgesamt waren !0 bis 15 

Bagger, eine gleiche Anzahl Schleppschiffe und ungefahr 

30 Klappschuten eingesetzt.

Sofori nach dem ,Trockenfallen‘ des Polders, das 

sich der Hóhenlage des Gelandes entsprechend von Nord- 

westen nach Sudosten fortsetzte, wurden die weiteren 

Arbeiten zur raschesten Austrocknung des Bodens in 

Angriff genommen. Zu diesem Zweck wird der ganze 

Polder mit einem System von Graben uberzogen, die an 

die Kanale angeschlossen werden; hierzu sind weitere

4 Mili. m3 auszuheben. Um einen raschen Baufortschritt 

zu ermóglichen, werden eine Reihe von Spezialmaschinen 

eingesetzt, und auch von Handarbeit wird ausgiebig 

Gebrauch gemacht.

Wie aus Abb. 35 zu entnehmen ist, wird der Polder 

in vter Unterabteilungen getrennt, dereń Wasserhaltung 

jeweils um 0,70 m yoneinander verschieden und der 

Gelandehóhe angepaSt ist. Die einzelnen Haltungen 

werden mit Schleusen miteinander verbunden, von denen

insgesamt sechs yorgesehen sind. Es war erwiinscht, diese Haltungen mdg- 

lichst bald herzustellen. Deshalb wurde schon im Sommer 1930 mit dem 

Bau eines Teiles der Schleusen begonnen. Die Baugrube war bereits vorher 

im Nassen ausgehoben worden. Auch hatte man zwei Elsenspundwande 

ais Abgrenzung gegen die beiderseits anschliefienden verschieden hohen 

Haltungen geschlagen.

Abb. 39. Beseitigung des Ringdeiches am Pumpwerk bei Den Oever. 

Links die Schiffahrtschleuse.
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Abb. 40. 
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Abb. 41.

Abb. 40 bis 42. Kammerschleuse Im Wieringerineerpolder.

Abb. 42. Schnitte.

Um in kiirzester Zeit den Verkehr zwischen den einzelnen Polder- 

abteilungen zu ermóglichen, wurden zunachst drei Schleusen in Angriff 

genommen (Im Plan mit a , b, c bezeichnct). Wegen des aufgelockerten 

Bodens, der abgelegcnen Lage des Bauplatzes und der Schwierigkeit in 

der Anfuhr des Baumaterials wurde von einer allgemeinen Ausschreibung 

abgesehen und die Arbeit kurzhandig vcrgeben. Die Schleusen sind ein- 

ander vollstandig gleich ausgebildet (Abb. 40 bis 42). Sie erhalten eine 

lichte Weite von 7 m und eine Kammcrliingc von 31,60 m. Die Fahr- 

tlefc iiber dem Drempcl betragt 3,20 m bei dem vorlaufigen Pegelstande 

der Haltung, so daB bei der spater beabsichtigten Absenkung um 0,70 m 

noch 2,50 m vorhanden sind. Die Oberkante der Abdecksteine wird auf 

1 m iiber den vorl3ufigen Polderpegel gelegt.

Die Haupter und die Kaminermauern werden in unbcwehrtem Beton, 

iiber Wasser mit Vorsatzbeton ausgefiihrt und auf Pfahlen gegriindet, die 

auf Grund vorgenominencr Proberammungen nicht entbehrt werden 

kónnen. Dic Kammermauern werden mit einzelnen Querrippen gegen- 

seitlg versteift. Zum Kammerfiillen geniigen bei dem geringen Wasser- 

standunterschlede Schiitzen in den hólzernen Toren.

Das Unterhaupt ist iiber das Tor hinaus noch so weit verlSngert, daB 

eine Klappbriicke angeordnet werden kann. Die Konstruktionsunterkante 

laBt eine lichte Hóhe von 2,60 m frei in Obereinstimmung mit den bel 

den iibrigen Brucken festgesetzten MaBen, die die Durchfahrt der Kahnc 

zur Abfuhr der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus den kleinsten Polder- 

abteilungcn ermóglicht.
Nach dem Leerpumpen des Polders stcIKe sich heraus, daB weite 

Strecken der im Nassen ausgefiihrten Kanale wieder stark aufgelandet 

waren. Es lag im Intercsse der geregclten Entwasserung und der Er- 

móglichung der Schiffahrt, dieses Materiał bald wieder zu beseitigen. 

Diese Arbeit in einem AusmaBe von rd. 2 600 000 m3 wurde ebenfalls 

in die Hand genommen. Hlerzu wurden 12 Bagger eingesetzt, die das 

Materiał ansaugen und in langen Rinnen unmittelbar an Land bringen.

Um die Versorgung des Amstelmeeres mit Stifiwasser aus dem 

kunftigen IJsselmeere zu crmóglichen, wurde ein Zuleitungskanal langs 

der Siidkiiste von Wicringen mit einer Einlafischleuse bei Den Oever 

und einer Kehrschleuse bei De Haukes entworfen. Von diesem Kanał 

wird jedoch zur Zeit zunachst nur das Teilstiick zwischen De Haukes 

und den Pumpstationen des Hippolitushofer Koog ausgefiihrt, um das 
Wasser aus diesem Polder, das bisher in das Wieringer Meer abgeleitet 

wurde, abzufangen.
Der rascłie Fortschritt in der Trockenlegung des Polders drangte auch 

zur Entscheidung iiber die Yerwertung des neu gewonncnen Landes.

Bei der Vielseitigkeit der hier beriihrtcn Fragen scheint eine allseitig 

befriedigende Lósung auf erheblichc Schwierigkeiten zu stoBen. Eine 

im Jahre 1926 zum Studium der Frage der Verwertung des Zuidersee- 

bodens vom Minister fiir Wasserbau berufene Kommission hat ihr Gut

achten im Sommer 1930 herausgebracht. Eine Reihe von Fragen werden 

hier aufgeworfcn: inwleweit der Staat die fortschreitcnde Kultivlerung 

und Verwertung selbst in die Hand nehmen oder sie einer óffentlichen 

Kórperschaft, etwa einer Genossenschaft (wie man bei uns sagen wiirde) 

iibcrlassen solle; ob die Griindc vcrkauft, in staatlichen Eigenbetrieb 

iibernommen oder in zeitliche oder Erbpacht gegeben werden sollen; 

wie groB die einzelnen Baucrnhófe und die Pacht zu bemessen scicn; 

ob die Besiedclung der Privatwirtschaft iiberlassen werden oder inwie- 

weit der Staat zur Verbilligung cingreifen solle. Von dem Gesichts- 

punktc aus, „wie der VoIkswohlfahrt am meisten gedient werde", geht 
die Anschauutig der Mehrzahl der Kommissionsmitglieder dahin, die 

Verwertung des Landes in der ersten Zeit von Staats wegen in dic 

Hand zu nehmen. Die Spekulation solle ausgeschaltet werden. Die 

Abgabe der Grunde in Erbpacht hielt man daher auch unter Auferlcgung 

besonderer Bedingungen zunachst fiir das gcgebenc. Den einzelnen 

landwirtschaftlichen Betrieben solle mindestens eine GróBe von 10 ha, 

hóchstens von 50 bis 75 ha gegeben werden, wobei allerdings dic 

Meinungen stark auselnandergehen. Auch die Frage der Hinausgabe 

von Baukrediten und die fachliche Beratung beim YVohnungsbau wurde 

gepriift. Rcchtzcitig ist die Trlnkwasser- und Elektrizitatsversorgung 

sichcrzustellen. Die Industrien sind an den Rand des Polders zu vcr- 

weisen, um ein Verschmutzen des Wassers zu vcrmeidcn. Fiir spatere 

Ausbreitung der Bcsicdelung, Bereitstellung von Griinfiachen, Sport- 

piatzen usw. muB Vorkehrung getroffen werden (Abb. 36).

Fiir die Finanzicrung der Zuiderseearbeiten wurde ein eigener Haus- 

halt unter der Verwaltung des Ministerlums fiir Wasserbau aufgestellt. 

Dic Deckung der Kosten sollte vor allem durch einen jahrlich in den 

Haushalt einzustellenden Betrag in der Hóhe von 2 Mili. fl. auf dic 

Dauer von 14 Jahren und durch Anleihen aufgebracht werden. Nachdem 

das erste Bauprogramm abgelaufen und die ersten Erfahrungen gc- 

sammelt waren, wurden die Gesamtkosten auf der Grundlage der Preis- 

verhaitnisse des Jahres 1924 auf 360 Mili. fl. festgestellt. Hiervon ent- 

fielen an rcinen Baukosten auf den AbschluBdeich 90 Mili. fl., auf die 

Arbeiten der Trockenlegung der vier Polder 270 Mili. fl. Dabei ist bereits 

ein Betrag von 95 Mili. fl. fiir die Elnkiinfte aus den allmahlich trocken- 

gclegten Polderteilcn bis zum Erreichen des Vollertragcs in Abzug ge

bracht. Den Yerkaufswert des gewonnenen Landes schatzte man auf
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rd. 510 Mili. fl., die Verzinsung des aufgewendeten Kapitals bis zu dem 

Zeitpunkte, wo die Griinde ihren vollen Ertragswert erreicht haben, bei 

5 %  auf rd. 184 Mili. fl.

Durch das inzwischen elngeschlagene beschleunigte Bautempo, durch 

die Anderungen des Entwurfs und die elngetretene Verteuerung erfuhren 

die jahrllch nach dem tatsachlichen Anfall im Haushalt elnzustellenden 

Betrage erhebliche Erhóhungen. Auf Grund der Lohn- und Prelsverhaltnisse 

des Jahres 1928 stellten sich die Gesamtkosten fiir den Abschlufideich 

um 38 Mili. fl. hóher, die Kosten des Wieringermeerpolders um 23 Mili. fl. 

(gegeniiber 37 Mili. fl. des Anschlages vom Jahre 1924). Die Veranlassung 

zu dieser Verteuerung waren die allgemeine Prelssteigerung, erhOhte 

technische Anforderungen an das Bauvorhaben, wobei nur auf die 

Verschiebung der Deichachse nach Zurig und die Verbreiterung des 

Deichkórpers von 30 auf 34 m hingewiesen sei, und schlieBIich die Kosten 

der Baggerarbeiten in der offenen See, die sich hóher stellten, ais ur- 

spriinglich angenommen war. . inzwischen haben sich wieder giinstlgere 

Preise erzielen lassen, so daB heute mit einer Abminderung der Gesamt
kosten des AbschluBdeiches um 8 Mili. fl. gerechnet wird.

Dieser gesteigerte Bedarf an Baumitteln macht sich natiirlich auch 

durch entsprechenden Stcuerdruck bemerkbar; jedoch kann der Holiander 

wenigstens das BewuBtsein in sich tragen, daB das gesamte Geld Im In- 

lande aufgebracht und zum Nutzen des elgenen Landes verwendet wird 

und spater nach dem Verkauf der Griinde wieder zuruckfliefit.

Wenn die vorstehenden Ausfiihrungen auch nur einen kurzeń UmriB 

der gesainten bisherigen Leistungen geben kOnnen, so glaube ich doch 

ein Bild von der auflerordentlichen GrOBe des Bauunternehmens, soweit 

es bis jetzt seine Verwirklichung gefunden hat, gegeben zu haben. 

Durch regelmaBige amtliche Berlchte, die alle drei Monate erscheinen, wird 

die Óffentlichkeit in Holland iiber den Fortgang der Arbeiten laufend 

unterrichtet8). In den verstehenden Ausfiihrungen wurden diese Berlchte 

mit herangezogen. Es Ist beabsichtigt, auch weiterhin auf Grund dieses 

amtllchen Materials den Fortschritt des bedeutsamen technischen Werkes 

in der Bautechn. zu verfolgen.

6) „Driemaandelijksch bericht betreffende de Zulderzeewerken”, im 
Januar, April, Juli und Oktober erscheinend.

Yermischtes
Die Schiffbarmachung der Mosel zwischen Metz und ThionvilIe.

Nach einem Bericht in Gćn. Civ. 1931, Nr. 17, schliefit sich der neue 
Schiffahrtweg teils an das Moselbett an, teils ist er ais besonderer Kanał 
ausgebaut und in vier Schleusenstufen aufgeteilt, dereń erste bei Metz 
auf 164,3 m, die zweite bei d’Argancy auf 160,5 m, die drilte bei Port 
de 1’Orne auf 157,4 m, die vierte bei d’Uckange auf 153,3 m und die bei 
ThionvllIe auf 149,0 m ii. M. liegt (Abb. 1).
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Stiitzweite angeordnet, die auf Eisenbetonpfahlen ruhen. Diese Treidel- 
briicken sind fiir zweiachsige Schlepper von 20 t berechnet und an die 
Treidelwcge des Kanals durch Kurven mit 25 m Halbmesser und 5%  
Neigung angeschlossen. Die Wehre bei d’Argancy und d ’Uckange sind 
Walzenwehre. Jedes Wehr besitzt vier Durchiasse von 27,5 bzw. 32 m 1. W., 
die durch Pfeiler von 4,5 m Breite getrennt sind. Der Aufbau der Wehre 
geht aus Abb. 3, 4 u. 5 hervor.

Die beiden rechten Wehrhalften dienen lediglich zum Ablassen von 
Grundwasser und kónnen daher nur von ihrem Sitz angehoben werden, 
wahrend die beiden linken Walzen tiefer abgesenkt werden konnen. In 
den Beton der Pfeiler sind Eisenbolzen eingelassen, dic 25 bis 30 mm 
yorstehen und Halt fiir eine 50 mm starkę aufgespritzte Stahlbeton- 
verkleldung geben. Der linkę Pfeiler jedes Wehrs besitzt einen schragen

tlomalnassmimd'
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Der erste Teil von Metz bis d’Argancy Ist 7,9 km lang und durch 
Ausbau des Moselbettes gewonnen. Der Teil von d’Argancy bis Port de 
1’Orne ist 11,4 km lang und ebenso wie der Tell zwischen d'Uckange 
und Thlonville mit 48 km Lange ais besonderer Kanał gebaut, wahrend 
der zwischen Port de l’Orne und d'Uckange liegende 3,7 km lange Teil 
wieder durch Ausbau des Moselbettes gewonnen wurde. Das Moselbett 
wurde, soweit es der Schiffahrt dient, auf 40 m verbreltert und auf 
mindestens 2,6 m vertieft, wobei die scharfste Knlmmung nach einem 
Halbmesser von 1000 m verlauft. Die ausgehobenen Kanaltelle sind 
25 m breit, der Grund ist nach der Mitte zu geneigt mit einer grófiten 
Tiefe von 3 m, die sich nach auBen vermindert (Abb. 2).

Die BOschung ist treppenfOrmlg mit einer Neigung von 3 :2  der 
einzelnen Stufen. Der Kanał wird von mehreren Eisenbriicken von 32 m 
Lange uberspannt, die eine klelnste DurchfahrthOhe von 5 m iiber WS 
haben. Das Kanalprofil unter den Briicken ist rechtecklg, wobei ■ die 
Seitenwande von den Briickenpfeilern gebildet werden. Die Treidelwege 
unter den Briicken sind 3,5 m breit und auf ParabeltrSgern bis zu 45 m

WasserdurchlaB von 1,2 m Breite, der durch ąuerstehende Eisenbeton- 
w3nde in Stufen von 250 mm Hóhe unterteilt ist und ais Fischtreppe 
dient. Der Stau beider Wehre soli zur Wasserkraftgewlnnung von 2500 
bzw. 1600 PS hauptsachlich fiir den Treidelbetrieb dienen.

Die vier Schleusen sind alle gleich ausgefuhrt, sie sind 95 X  12 m groB 
und haben 2,8 m Wassertiefe. Der Kanał ist bei den Schleusen auf 38 m 
verbreitert. Die Schleusen sollen spater auf 220 m verlangert werden, 
um Raum fiir einen Schleppzug von drei Kahncn zu je 1200 t zu bieten. 
Neben der Hauptschleuse im Abstande von 20 m ist eine Schlepper- 
schleuse fiir die 350-t-Schlepper vorgesehen, die 40,5 m lang, 6 m breit 
ist und 2,8 m Wassertiefe hat. Der Raum zwischen den Schleusen ist 
in einzelne Kammern von 12 X  6 m zur Aufnahme von Schleppern unter
teilt. Es ist ein Landungssteg von 60 m Lange vorgęsehen, der aus 
Eisenbetontragern von 2,2 m Hóhe und 1 m Breite besteht, die auf Pfeilern 
von 4,6 m Lange und 1X1 m bzw. 1,7 X  1.7 m Ouerschnitt am Kopf 
bzw. FuB ruhen. Der Landungssteg tragt einen Kettenschutz. Die 
Schleusenkópfe der Schlepperschleuse sind 12,8 bzw. 13,8 m breit und
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dienen auch zur Aufnahme der Schleusentore. Die Schleusenwande sind 
aus Beton von 250 kg Zement auf 400 1 Sand und 800 1 Orobschlag her
gestellt und mit einer 50 mm starken Stahlbetonschutzschicht versehen. 
Die beiden Wasserdurchlasse (1,5 X  2 m) jeder Schleusenwand sind durch 
ein Querstiick in der stromaufwarts liegenden Tormauer verbunden, in 
der auch Rohre zur Aufnahme von elektrischen Leitungen liegen. Die 
Óffnungen der Wasserdurchlasse sind mit Jalousieverschliissen versehen, 
die bei 280 mm Hub 1,5 m2 freien Durchgang bieten. Die eine Schleusen
wand besitzt einen dritten WasserdurchlaB von 1,2 m Durchm., der mit 
dem Untergraben unmittelbar verbunden ist, wahrend die Verbindung mit 
dem Obergraben von einem Rundschieber beherrscht wird. Die 12 m 
breiten, 3 m hohen Schleusentore laufen in T-Eisen und werden mittels 
Kettenzuges von einem 3-PS-Motor bedient. W. Schm id .

Untersuchung ununterbrochen arbeitender Betonmischer. Dem
Bestreben folgend, auf Baustellen mOglichst ununterbrochene Arbelts- 
welsen einzufuhren, sind die entsprechenden Mischer entstanden, die ent- 
gegen den iiblichen Trommelmischern mit absetzendem Arbeitsgang fort- 
laufend den Beton erzeugen. Besonders in Verbindung mit FOrderbandern
u. dgl., die den Beton zur Einbringungstelle weiterleiten, zeigt sich der 
Vorteil dieser Betonherstellung, denn es wird dann die Eigenart der Band- 
fOrderung ausgenutzt. —  Diese Mischer (von G. Anton Seelemann & Sohne) 
werden nicht nur fiir grOBere Leistungen (30 m3/h), sondern auch fur 
kleine Mengen (3 m3/h) gebaut (Abb. 1). Die Mischstoffe werden durch 
FOrderschnecken abgemessen, die das Mischgut aus den Fflllbehaltern 
zur Trommel bringen. Auf der Hauptantriebwelle des Mischers, die mit 
der Trommel starr verbunden ist, ist die FOrderschnecke der Zuschlag
stoffe angeschweifit. Die ZementfOrderschnecke besitzt dagegen eine Hohl- 
welle und dreht sich lose um die Hauptantriebwelle. Dadurch wird erreicht, 
dafi die Drehzahl der ZementfOrderschnecke unabhangig von der Sand- 
Kles-Schnecke eingestellt werden kann. Die Fiillbehalter fur Zement und 
Sand-Kies sind zwecks leichter Reinlgung umklappbar eingerichtet (Abb. 1).

Kleiner Betonmischer (3 m3/h) fiir ununterbrochene Betonerzeugung.

Mit diesen Mischern sind an der Technischen Hochschule Dresden 
Untersuchungen angestellt worden.

I. L e is tung  des M ischers.

Der Mittelwert aus drei Versuchen betrug: 
fur die auf 65%  Gesamtleistung eingestellteSandfOrderschnecke 2,404 m3/h, 

» » . 35%  » „ KiesfOrderschnecke 1,853 „
„ „ „ 100% , elngestellten beiden Schnecken 4,271 „

II. E ne rg ieve rb rauch .

UnterEinsetzen eines elektrischenWirkungsgrades von 0,8 ergeben sich:

Belastungszustand Spannung Strom-

VoIt 1 Amp.

Elektr.Leistung

W alt | PS

Mech. Leistung

PS

Motor und Getriebe 
4 m3/h Leistung . .

440 1,8 
440 3,8

792
1672

1,08 
I 2,27

0,87
1,82

. . . Tage | 7 28

. . . kg/cm2 23,7 50,4

. . . kg/cm2 268 485

Alter . . . 
Zugfestigkeit

2. Sand. KorngrOBe 1 bis 5 mm.
Bis 1 mm KorngrOBe 65%  Anteile 

. 2 . . .18%

. 3 . . 9 %  „

. 5 . » 8%  .
Abschiammbare Anteile bis 1,2% des Trockengewichtes.

3. Kies. KorngrOBe 5 bis 25 mm.

Unter 5 mm KorngrOBe 
. 7 .
,  10 ,„ 12 .
. 15 „
» 20 .

. 25 „
Abschiammbare Anteile bis 0 , 4 %  des Trockengewichtes.

Die erzeugte Betonmasse in beiden Maschinen bestand aus 1 R.-T. 
Portlandzement, 1,75 R.-T. Sand, 3,25 R.-T. Kies und einem Gesamt- 
wassergehalt von 9,8%  des Trockengewichtes.

IV. D ru ck fe s tig k e it der P robew iir fe l (DIN 1048).

Gewicht = 1 8 ,9  bis 19,1 kg. Gedruckte Flachę =  400 cm2.

3 %  Anteile 

4 %  .

10% . 
25%  .
45%  .
12% . 

1%  .

Alter

Tage

Betonart 

(Mischung nach 

R.-T.)

Raumteile

Wassergehalt

des

Trockengewichtes

o/o

Wasser-

zementfaktor

Druckfestigkeit

Elnzel-

werte

kg/cm2

Mittel-

werle

kg/cm2

a) Betonmasse aus dem ununterbrochen arbeitenden Mischer.

7
1 Portland

zement 
1,75 Sand

9,8 0,79

135
139
134

136

28
3,25 Kies 225

232
231

229

b) Betonmasse aus einer normalen Trommelmischmaschine.

7
1 Portland

zement 
1,75 Sand

9,8 0,79

130
132
134

132

28
3,25 Kies 220

221
211

217

R.

Besuch der deutschen Technischen Hochschulen im Sommerhalb- 
jahr 1931. Die G esam tb e such e rzah l war:

o)

i Studie- 

j| rende

W

Facłi-

hOrer

O

Gast-

hiirer

Ins-

gesam t1) Deutsche

Davon:

Aus-

lUnder

Aus-

ISnder

deutsch.

Abkunft

Aachen . . .  957 14 302 1273 (1612) 1186 87
Berlin . . . || 5751 143 448 6342 (6870) — — —

Braunschweig .1 1 6 0 46 115 1321 (1424) 1251 70 —

Breslau . . . 804 32 102 938 ( 960) — — —

Danzig . . . j  1839 19 56 1914 (2014) — — —

Darmstadt . . 2557 47 289 2893 (3158) 2624 170 99
Dresden. . . |j 3980 54 171 4205 (4352) 3903 208 94
Hannover . . j  1813 38 113 1964 (2250) 1807 57 —

Karlsruhe . . 1239 28 198 1465 (1410) 1331 118 16
Miinchen . . li 3927 17 156 4100 (4490) 3716 264 120
Stuttgart . .| 1888 30 294 2212 (2624) 2116 61 35

x) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Besucherzahl im Winter- 
halbjahr 1930/31.

Von den S tud ie rende n  (a) gehOrten an der Abteilung fiir:

III. E ig n u n g  zur B e to nbe re itu ng .

Die Untersuchung wurde ais Vergleichspriifung unter Verwendung 
der gleichen Baustoffe und der gleichen Betonmischung durchgefiihrt. Es 
wurde Betonmasse im ununterbrochen arbeitenden Mischer und Beton
masse in einer normalen Trommelmischmaschine bei einer auf das 
LeistungsvermOgen der Maschine umgerechneten, gleichen Mischzeit wie 
beim ununterbrochen arbeitenden Mischer erzeugt. Dabei wurden folgende 
Baustoffe verwendet:

1. Portlandzement. Die Mittelwerte aus je fiinf Versuchen betrugen:

Bau- Ma- Elek- Chemie Techn. Physlk,
Inge- Archi schl- tro- und HOtten- Mathematlk,
nleur- tektur nen- tecli- Phar- kunde Naturwlssenschaft,
wesen bau nik mazle AUgemelnes

Aachen . . . 168 91 190 119 « 175 95
Berlin . . . 1166 666 1304 1212 306 85 494
Braunschweig. 133 112 199 144 176 — 396
Breslau . . . 151 25 218 143 79 67 72
Danzig . . . 389 184 387 275 171 — 230
Darmstadt . . 352 233 659 521 239 — 553
Dresden. . . 307 351 933 279 — 2035
Hannover . . 460 215 573 338 94 — 133
Karlsruhe . . 223 231 375 224 128 — 58
Miinchen . . 750 320 1425 291 — 714
Stuttgart . . 403 515 430 170 177 3 190

AuBerdem Bergbau: Aachen 55, Berlin 185, Breslau 49; Schiff-und 
Schiffsmaschinenbau sowie Luftfahrzeugbau: Berlin 333, Danzig203; Land- 
und Forstwirtschaft: Dresden 75, Miinchen 427 (einschl. Brautechn. Abt.).

IN H A L T : Die neue M uldenflutrlnne bel Glauchau (Sa.). — Zur BerDcksIchtlgung der 

Gelflndeąuernelgung bei Erdmassenberechnungen. — Der Abschlufi und  die teilweise Trocken- 

Jegung der Zuldersee. (Schlufl.) — V e r m ls c h t e s :  Schlffbarraachung der Mosel zwischen Metz 

und ThionvllIe. — Untersuchung ununterbrochen arbeitender Betonmischer. — Besuch der 
deutschen Technischen Hochschulen Im Sommerhalbjahr 1931.

Schriftleitung: A. L a s k u s ,  Geh. Reglerungsrat, Berlin-Frledenau.

Verlag von W ilhelm  Ernst & Sohn, Berlin.

Druck der Buchdruckerel Gebruder Ernst, Berlin.


