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10. Jahrgang BERLIN , 22. April 1932 Heft 18

Der Bau der Emscherflufi-Klaranlage bei Essen - Karnap.
Von Regierungsbaumeister a. D. Carp, Emschergenossenschaft, Essen.

In den Jahren 1927/28 hat die Emschergenossenschaft eine Klaranlage 

gebaut, die durch ihre Abmessungen und ihre zum Teil neuen Einzel- 

konstruktionen fiir den Bauingenieur bemerkenswert ist. Die Anlage, 

genannt E m scherflu fi- K la ran lage , ist im Januar 1929 in Betrieb 

genommen worden. Die Veranlassung zu ihrer Errichtung und die klar- 

technlschen Fragen konnen an dieser Stelle nur kurz gestreift werden1).

Es darf ais bekannt vorausgesetzt werden2), dafi im Emschergebiet 

der gemeiniibliche Gebrauch des natiirlich vorkommenden fliefienden 

Wassers bei der Entwicklung des rheinisch-westfalischen Industriegebletes 

allmahlich unmóglich geworden ist und dafi die Emscher und ihre Neben- 

bache zu Abwassersammlern ausgebaut sind. Der Yorfluter dieses Ent-

beseitigt werden konnte. In umfangreichen Versuchen wurde festgestellt, 

dafi die Aufbereitung des Schlammes zu brennbarem Staub ein gang- 

barer Weg zu seiner wirtschaftlichen Verwertung sei. Der Heizwert des 

getrockneten Staubes betragt etwa 4500 kcal. Er erkiart sich durch die 

Herkunft der Hauptmengen aus den Kohlewaschen der zahlreichen Zechen 

und durch den hohen Gehalt an fluchtigen Bestandtellen.

Abb. 1. Lageplan des Emschergebietes.

wasserungsnetzes ist der Rhein. Die Riicksicht auf diesen lebenden Strom 

bestimmt vorwiegend die Art der Abwasserbehandlung im Emschergebiet. 

In den ersten Jahren ihres Bestehens, etwa von 1905 bis zum Kriege, 

hatte die Genossenschaft ihr Hauptaugenmerk auf die Behandlung der 

hauslichen Abwasser der grofien Stadte gerichtet, weil diese Abwasscr 

bei der damals erst beginnenden Regullerung der Wasseriaufe infolge der 

Ausuferungen bei Hochwasser und der Ablagerungen von faulnisfahigem 

Schlamm auf den uberschwemmten Flachen die gefahrllchsten waren. 

Spater ging sie dann dazu iiber, in sog. Bachkiaranlagen, die an der 

Mundung einzelner Bachiaufe in die Emscher errichtet wurden, auch den 

industriellen Schlamm, der trotz der vorhandenen Kiaranlagen auf den 

industriellen Werken in die Vorflut gelangte, dem Rhein fernzuhalten. 

Ein Teil der Bachkiaranlagen hatte nur eine beschrankte Lebensdauer, 

so dafi weitere Mafinahmen 

fur die Abwasserreinigung 

zu treffen waren. Man ent- 

schlofi sich, die ganze 

Emscher unter Fortfall aller 

Bachkiaranlagen in e iner 

grofien Anlage zu klaren.

Vorher war jedoch eine 

wichtige Frage zu losen.
Da die zu erwartenden 

Schlammengen so grofi 

waren, dafi man sie auf 

die Dauer in der Nahe der 

Anlage nicht aufstapeln 

konnte, wie es namlich bei 

den iibrigen Kiaranlagen 

der Genossenschaft ge- 

schieht, mufite vorher ein 

Weg gefunden werden, auf 

dem derSchlamm irgendwie

1) Nahere Angaben s. 
Pr ii B, Die Emscher-Klar
anlage bei Essen-Karnap, 
Gesund.-Ing. 1929, Heft 35, 
36 und 37.

2) Vgl. Carp , Das
Emschergebiet wahrend des 
Hochwassers Neujahr 1926, 
Bautechn. 1926, Heft 15.

Emscher

A  Emscher- und Boyewchr. B  Klflrbcckcn. 

C  Schlammbecken. D  Aufbereitungsanlafie. 

E  AnschluBbahn.

Abb. 3. Obersichtslageplan der Klaranlage.

Wie der Lageplan (Abb. 1) zeigt, liegt die Klaranlage nicht in unmittel- 

barer Nahe der Mundung der Emscher in den Rhein, wo das gesamte 

Gebiet erfafit worden ware, sondern nordlich von Essen, etwa 20 km von 

der Mundung entfernt. An die Mundung konnte die Anlage nicht gelegt 

werden, weil sie ausgeschaltet werden miifite, wenn in Zukunft der untere 

Teil der Emscher weiter nach Norden ver!egt sein wird. An der ver-

legten Emscher ware dann 

eine neue Anlage zu er

richten. Die Verlegung 

wird notwendig wegen der 

in der Rheingegend immer 

schwleriger werdenden Vor- 

flutverhaltnisse, verursacht 

durch den Bergbau3).

Die Emscher ist an der 

Klaranlage ein Flufi mit 

einer Mittelwasserfiihrung 

von rd. 10 m3/sek. Die 

Wassermenge nimmt ab bis 

auf rund 5 m3/sek und 

steigt iiber das gewohnliche 

Hochwasser von 30 m3/sek 

bis zum hochsten Hoch

wasser von etwa 150m3/sek. 

Die Klaranlage ist zur Bc- 

handlung aller Mengen bis 

zum gewohnlichen Hoch

wasser eingerichtet. Bei 

den grófiten Hochwassern 

wird die Klaranlage ge

schlossen, und die Emscher

Abb. 2. Luftbild. Im Vordergrunde das Wehr, dahinter der Deichverschlufi, 

das langgestreckte Rechenhaus und inmitten der Zulaufrinnen das Schlammpumpenhaus
von ąuadratlschem Grundrifi.

3) Vgl. Carp , Das Ab- 
wasserpumpwerk Schwel- 
gern in Hamborn am Rhein, 
Bautechn.1928,Heft20u.21.
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-- yerbreitertes Boyebett

Schnitt A -B

Es sind drei Teile zu unterscheiden: das feste Emscherwehr im alten 

Emscherbett, der durch Dammbalken verschlossene Grundablafi im 

Boyebett mit drei Offnungen von je 4,50 m Breite und der mittlere 

Teil, der nur bei den hochsten Wasserstanden fiberflutet wird. Die 

Oberkante des Emscherwehres kann leicht durch Zusatz oder Fort- 

nahme von Eisenbetonbohlen, die von kieinen Eisenbetonpfeilern

Falle des Versagens der Hochwasserschieber ist auch das Kiarbecken von 

einem Hochwasserdamm eingefafit. Mit Rucksicht auf die Bergsenkungen 

oberhalb der Klaranlage, die unter Umstanden eine Tieferlegung des 

Wasserspiegels der Klaranlage notwendig machen, ist das Bauwerk um

1,50 m tiefer gegrundet worden, ais zunachst nótig war, so dafi die Ver- 

tiefung mit verhaltnismaCig geringen Kosten ausgefiihrt werden kann.

Abb. 5. Grundrifi und Langsschnitt des Wehres.

flieBt ungereinigt, aber unter sehr starker Verdiinnung ihres Schmutz- 

gehaltes in den Rhein. Die Mengen besonders schweren Schiammes 

(z. B. mit Teer beladene Teilchen), die sich bei Niedrig- und Mittelwasser 

in der Emscher und in den BachlSufen oberhalb der Klaranlage abgesetzt 

haben, kommen bei steigendem Wasser bald in Bewegung und werden 

in die Klaranlage gespiilt, bevor die Anlage geschlossen wird.

Abb. 4. Das Wehr von Unterwasser gesehen. Rechts Emscher, 

links Boye. Links der durch Dammbalken verschlossene GrundablaB.

Zunachst sei in kurzeń Ziigen der Lauf des Abwassers durch die 

Klaranlage verfolgt (Abb. 2 u. 3). Durch ein in der Emscher an der 

Mundung der Boye errichtetes W ehr (Abb. 4) wird das Emscherwasser 

dem DeichverschluB im Hochwasserdeich und der dahinterliegenden Klar

anlage zugeleitet. Es gelangt zum Rechenhaus , in dem es zum Schutze 

der Schlammpumpen von den mitgefiihrten Sperrstoffen befreit wird, und 

wird danach durch das weitverzwelgte System der Z u flu B r in n e n  gleich- 

maBig auf eine Breite von 200 m verteilt. Nach dem Eintritt in das grofie 

K iarbecken  setzen sich bei der 

langsamen Bewegung die Sink- 

stoffe zu Boden. Zuletzt failt das 

geklarte Wasser iiber die 200 m 

lange Oberfallkante der Ablauf-  

se lte  in den A b flu f ig rab en , aus 

dem es durch einen zweiten 

D e ichve rsch lu fi wieder In die 

Emscher zuriickgelangt.

Auf dem Gelande der Klar

anlage waren starkę Bergsenkun

gen zu erwarten. Infolgedessen 

Ist bel allen Konstruktionen in 

weltgehendem Mafie Riicksicht 

genommen worden auf die dabei 

auftretenden Krafte, die vorwie- 

gend Verbiegungen, Zerrungen 

und Pressungen der Bauteile zur

Folgę haben. Senkungen sind

schon wahrend der Bauzelt ein-

getreten und haben inzwischen an 

einzelnen Stellen ein erhebliches 

Mafi erreicht.

Das W ehr (Abb. 4 u. 5) hat 

eine Lange von 76 m und besteht 

hauptsachlich aus einer etwa 10 m 

unter Gelande bis in den Ton

reichenden eisernen Spundwand.

gehalten werden, den Bergsenkungen angepafit werden. Wahrend der 

bisherigen Betriebszeit ist dies schon mehrmals notwendig geworden. 

Die Oberkante liegt ebenso wie die Dammbalkenoberkante im Boyewehr 

etwa in Hóhe des Wasserspiegels, der einer Wasserfiihrung von 30 m3/sek 

entspricht. Ist dieser Wasserspiegel erreicht und noch weiteres Steigen 

der Emscher zu erwarten, so werden die Hochwasserschieber geschlossen, 

und das Wehr wirkt dann zuerst ais Oberfallwehr und spater bei noch 

hóherem Wasserstand ais Grundwehr. Der Stau, den es erzeugt, ist 

gering, zumal die Oberfallkante im Verhaitnis zur normalen Fluflbreite 

sehr lang ist. Bei hóheren Wasserstanden ist an der Wasseroberfiache 

das Vorhandensein eines Wehres durch Augenschein iiberhaupt nicht fest- 

zustellen. Hinter dem Boyegrundablafi ist ein kleines Beruhigungsbecken 

von 7,20 m Lange (Abb. 6 oben links) angeordnet. Seine Sohle und die 

gebóschten Wandę bestehen aus schweren, an Ort und Stelle hergestellten 

Betonblócken auf Kiesbettung. Durch die Auflósung in einzelne Blócke 

ist Bewegungsmóglichkeit bei Bergsenkungen gewahrleistet. Ais Abschlufi 

des Beruhigungsbeckens dient eine zweite Spundwand, die wahrend der 

Bauzelt zusammen mit den seitlichen Spundwanden zur UmschlieBung 

der Baugrube diente und spater unter Wasser durch Taucher abgeschnitten 

wurde (Abb. 7). Die Wehrpfeiler haben Tropfenform erhalten.

Das Gelande der Klaranlage und seine Umgebung liegen unter den 

hóheren Wasserstanden von Emscher und Boye. Dic beiden Wasserlaufe 

sind daher von Deichen eingefafit, und das in dem Gelande anfallende 

Wasser wird kiinstlich durch Pumpwerke gehoben und in die Emscher 

gedruckt. Sowohl im Zulauf wie im Ablauf der Klaranlage muBten daher 

D e ichve rsch liisse  angeordnet werden, grófiere Bauwerke, dereń Kon

struktion Abb. 6 zeigt. Die Gesamtóffnung ist in vier Offnungen von je 

2,70 m Breite und 2,65 m Hóhe aufgeteilt worden, von denen jede durch 

einen groBen gufieisernen Schieber geschlossen werden kann. Je zwei 

Schieber werden von einem Elektromotor bewcgt. Zum Schutze des 

aufierhalb des Kiarbeckens liegenden Gelandes vor Oberschwemmung im

Grundrifi



Ansicht, Querschnitt A—B.

V. )

Abb. 7. Baugrube des Grundablasses (Boyewebr).

ist gegen die Einwirkungen des Bergbaues besonders ge- 

scbiitzt. Es wurden in der ais bekannt vorauszusetzenden 

Weise3) verschiedene Unterhóhlungen des Bauwerks, ver- 

ursaelit durch Bergsenkungen, angenommen. Fiir die bei 

diesen Annahmen entstehenden Biegungsmomente wurde 

der DnrchlaB unter Erhóhung der zulassigen Beanspruchungen

Langenschnill

6rundrifl Draufsicht

Abb. 9. Rechenanlage

Jahrgang 10 Heft 18 ■ c\c\c\
22. Aprii 1932 Carp, Der Bau der EmscherfluB-KlSranlage beł Essen-Karnap 2.1?



230 C a rp , Der Bau der EmscherfluB-KlMranlage bei Essen-Karnap
DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Suficren Spundwand und den Schieberplatten mit Reinwasser Quellen 

an der inneren Spundwand sich zeigten. Es wurde festgestellt, dafi sich 

der Beton von den beiden Stirnwanden des Spundwandkastens gelOst 

hatte und dafi das unter Oberdruck stehende Wasser den Weg durch den 

porósen Bimsbeton nahm. Ais Ursache fiir das Losen des Betons von 

den Spundwanden wurde dle Zusammenziehung des iiber 15 m langen 

Betonkórpers infolge Temperaturerniedrlgung nach Ansteigen des kalten 

Grundwassers angesehen. Durch Torkretierung wurde die vordere Fugę 

gedichtet. Nach Fertigstellung des Bauwerks wurde dic aufiere Spund

wand durch Taucher unter Wasser abgeschnitten. Die innere Wand war 

schon im Trockenen abgebrannt worden.

Hinter dem Rechcnhaus beginnt die W asse rve rte ilu ng , die die 

Emscher von einer Breite von etwa 20 m auf 200 m Breite gleichmafiig 

verteilt. Das geschieht durch mehrfach wiederholte Halbierung der Wasser- 

ąuerschnltte. Durch Verteilungszungen, die nach Art eines Schiffsruders 

verstellbar ausgebildet und dem Strom entgegengerichtet sind, kann die 

Wasserverteilung in gewissem Umfange geregelt werden, doch hat sich 

dies im blsherigen Betrieb ais nicht notwendig erwlesen. Die Zuflufi- 

rinnen haben durchweg rechteckigen Querschnitt (Abb. 12). Ihre Wandę 

bestehen hauptsachlich aus eisernen Spundbohlen (System Larssen, Profil la), 

die, falls erforderlich, leicht tiefer geschlagen werden konnen. Bei den 

schmaleren Zuflufirlnnen sind an die Stelle der wellenfórmigen Spund-

J» wom3

l.j
| jiz Larssen - 
i rfSpundboh/en 
!! i ta.

Aufnahme der hierbei entstehenden Blegungsmomente bemessen worden. 

Die bei Bergsenkungen in der Richtung quer zur Wasserstromung ent

stehenden Krafte konnten bei der grofien Ausdehnung des Bauwerks mit 

einfachen Mitteln nicht aufgenommen werden. Das Gerippe des Rechen- 

hauses besteht aus Eisenbetonbindern, die die Kranbahnlasten aufnehmen 

(Abb. 11). Die Zwischenraume sind mit Ziegelmauerwerk ausgefiillt.

gelegt wird. Vlel gefahrlicher ais die Zerrungen sind die Pressungen, die 

insbesondere bei langen Bauteilen den Baustoff ohne weiteres zerstóren, 

wenn nicht den einzelnen Abschnitten eine Naherung oder ein Ausweichen 

mOglich gemacht wird. Die gewahlte Anordnung der Fugen hat sich recht 

gut bewahrt, obwohl, wie oben erwahnt, inzwischen starkę ungleichmafiige 

Senkungen der Anlage eingetreten sind. (Schlufi folgt.)

Abb. 14. Eisenbetonstiitzmauer an der Zulaufseite mit Schlitzen 

fiir den Wassereintritt. In der Mitte durchgehende Trennungsfugen. 

Vor der Mauer die Rammpfahle, die die Holzkonstruktionen tragen 

sollen. Vorn die Hauptstaffel der Wasserhaltung. Die Beckensohle 

ist unbefestigt.

des Rechenhauses.

Die hinter dem Deichverschlufi angeordnete R echenan lage  besteht 

aus dem Grobrechen von 100 mm und dem Feinrechen von 20 mm Stab- 

weite. Jeder Rechen besteht aus vier Feldern von je 4,60 m Breite 

(Abb. 9 u. 10). Alle werden mechanisch gereinigt. Bei dem Grobrechen 

wird mit einem grofien Kratzer mit Hilfe von langen sich drehenden 

Spindeln dle Bewegung nachgeahmt, die ein Mann mit einer Harke beim 

Reinigen eines Stalirechens macht. Der Feinrechen bietet nichts besonders 

Bemerkenswertes. Das Rechengut wird bei ihm durch umlaufende Kratzer 

hochgebracht, in eine im Gefaile liegende Spiilrinne abgeworfen und aus 

ihr von Zeit zu Zeit mit Wasser zu einem aufierhalb des Rechenhauses 

liegenden Becherwerk abgespult, das das Rechengut in Muldcnkipper hebt. 

Das erforderliche Druckwasser wird in einer kleinen selbsttatig arbeitenden 

Anlage mit einer Kreiselpumpe, die gereinigtes Emscherwasser in unter 

Luftdruck stehende Kessel fórdert, erzeugt. Das Wasser wird auch zum 

Reinigen der Zulaufrinnen, Laufstege usw. nach Hochwasser benutzt. 

Kadaver und Holzteile werden in einem besonderen Verbrennungsofen 

verbrannt, der Rest wird zur Zeit vergraben. Spater soli das gesamte 

Rechengut yerbrannt werden. Die Menge des Rechengutes ist besonders 

bei steigendem Wasser nach langeren Trockenzeitcn sehr grofi. Die An

zahl der antreibenden Kadaver (Hunde, Katzen, Schweine u. dgl.) belauft 

sich dann wahrend der ersten Stunden auf 30 Stiick und mehr. Samtliche 

beweglichen Teile der Anlage, die unter Wasser liegen, kOnnen heraus- 

gezogen werden. Im Feinrechenhaus ist hierfur ein Laufkran vorhanden. 

Jede der vler Abteilungen kann aufierdem, falls erforderlich, nach dem 

Absperren durch doppelte Dammbalken mit Lehmfullung leergepumpt 

werden. Dem Auftriebe der geleertcn Kammer wlrkt das Gewicht der 

gefiillten Abteilungen entgegen. Die Eisenbetonsohle ist daher fur die

Abb. 13. Schwimmbagger. Links Rinnensystcm fur die Wasserverteilung.

wandeisen glatte Eisenbetonspundbohlen von 15 cm Starkę getreten. Dies 

geschah mit Riicksicht auf den geringeren Gefallverlust. Die Erfahrung 

hat aber gezeigt, dafi bei den in Frage kommenden Wassergeschwindig- 

keiten auch bei den engeren Rinnen die eisernen Spundbohlen hatten 

verwendet werden konnen. Die Wandę tragen am oberen Ende Eisen- 

betonholme, die gegeneinander durch Eisenbetonspreizen abgestelft sind 

(Abb. 13 links). Die Holme sind stcllenweise unterbrochen, so dafi sich 

Pressungen und Zerrungen unschadllch auswirken konnen. Das Wasser 

tritt zuletzt durch 112 senkrechte Schlitze in der Eisenbetonabschlufiwand 

des KUirbcckens in dieses ein (Abb. 14). Dle Abschlufimauer ist zur Er- 

sparnls an Massen auf einzelnen nach vorn abgeboschten Fundamenten 

gegriindet. Dic Zwischenraume zwischen den Fundamenten sind mit 

BOschungspflaster bekleidet. Der waagerechte Schub, der von der Hinter- 

fullung auf die gesamte Abschlufiwand ausgeiibt wird, wird durch eiserne 

Spundbohlen, die vor die Fundamente gerammt sind, aufgenommen 

(Abb. 12). Die ganze 200 m lange Wand ist in acht Abschnltte von je 

25 m Lange aufgeteilt, zwischen denen sich 10 cm breite Fugen befinden, 

die auf der Riickseite der Wand durch senkrechte Eisenbetonbohlen ab- 

gedeckt sind. Es geniigt nicht, nur Riicksicht auf die Zerrungen zu 

nehmen, etwa dadurch, dafi zwischen die Betonbauteile Pappe od. dgl.

5-
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Abb. 12. Querschnitt durch die ZufluBrinncn 

und die Abflufiwand des Kleinbeckens.
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Einfahren einer Fufigangerbriicke uber den Mittellandkanal in Kkm 59,6 + 80.
Aiie Rechte v0rbehaiten Von Regierungsbaurat Jessen und Regierungsbaufiihrer Buzengeiger in Wedesbiittel.

In Kkm 59,6 + 80 des Mittellandkanals zwischen den Ortschaften 

Wedesbiittel und Wedelheine nordóstlich von Braunschweig ist eine Fufi- 

gangerbriicke im Friihjahr 1931 errichtet worden, dereń Montagevorgang 

wegen seiner Eigenart Beachtung beanspruchen darf. Die Brucke ist 73 m 

lang, 2,34 m (von Mitte zu Mitte Haupttrager) breit und uberspannt den 

im tlefen Einschnitt liegenden Mittellandkanal in drei Offnungen von 

12,5 m, 48,0 m und 12,5 m. Das System ist ein vollwandiger Gerber- 

tr3ger mit Gelenken in den Seitenolfnungen. Die Hauptlast wird durch 

Pendelstiitzen aufgenommen (Abb. 1). Die vollwandigen Trager aus Bau- 

stahl St 37 haben eine Stehblechhóhe in Briickenmitte von 2200 mm, 

iiber den Auflagern der Pendelstiitzen von 2500 mm und an den Wider- 

lagern von 1500 mm. Die Pendelstiitzen bestehen aus sich nach unten 

verjiingenden, in der Neigung von 80° stehenden Hauptstielen mit 

Diagonatverstrebungen und den Pendellagern aus Stahlgufi. Die Geh- 

bahn aus Eisenbeton ist etwa in halber Tragerhóhe angeordnet, so daB 

die Haupttrager gleichzeitig ais Gelander dienen. Das Gesamtgewicht 

der Stahlkonstruktion betragt 95 t.

bahnwagen abgehoben, auf zwei Montagewagen abgesetzt und sofort mit

einander durch Quertr3ger und Windverb3nde verschraubt. Hlerauf wurde 

das Tragerpaar auf dem Montagegleis an die schon vorhandenen Trager- 

teile herangefahren, die StOfie verschraubt und die Tragerteile auf 

Schraubenspindeln abgesetzt (Abb. 3). Auf diese Weise sind samtiiche 

sleben Haupttragerteilpaare zusammengebaut worden. Nachdem die Stófie 

gerichtet waren, wurden die Stofilaschen und Gurtungen aufgebracht, die 

Locher aufgerieben und die Yerbindungen genietet.

Abb. 1. Darstellung der FuBgangerbriicke.

Die Fundamente der Pendelstutzen und die Widerlager waren im 

Sommer und Herbst des Jahres 1930 fertiggestellt. Mit der Briicken- 

montage konnte jedoch wegen der beschrankten Baumlttel erst im Friih- 

jahr 1931 begonnen werden. Die Erdarbeiten des Kanalabschnitts, in dem

die Brucke liegt, waren zu diesem Zeitpunkte bereits beendet und das

Wasser im Kanał bis zur endgultigen Spiegelhohe + 65,00 NN angestiegen. 

Infolge der geringen Stahlmengen nahm der Unternehmer davon Abstand, 

ein teueres Lehrgeriist auf gerammten Pfahien im Kanał zu errichten. 

Die Eisenkonstruktion in der Nahe zusammenzubauen und mit einer Schute 

einschwimmen zu lassen, kam auch nicht in Frage, weil die fertige 

Kanalteilstrecke noch keine schiffbare Verbindung mit den Nachbar- 

abschnitten hat und geeignetes schwlmmendes Gerat nicht vorhanden 

war. Da auf der linken Kanalseite, in Richtung der Briickenachse, ein 

gunstlges Geiande fiir den Zusammenbau vorhanden war, entschloB sich 

der Unternehmer, die Brucke mitteis Portalkrans einzufahren (Abb. 2).

Anfang Marz 1931 begann die Briickenmontage. Die Haupttrager

wurden einzeln, 

in StoBiangen bis 

zu 12 m fertig be

arbeitet, auf dcm 

rd. 8 km ent- 

fernten Oberlade- 

bahnhof Wen- 

den-Bechtsbiittei 

(nórdlich Braun

schweig) von der 

Reichsbahn auf 

die Fórderbahn 

von 90 cm Spur- 

weite umgeladen 

und zur Baustelle 

gefahren. Auf der 

siidlich Wedel

heine gelegenen 

niedrigen Ablage- 

rungsfiache war 

eine Gleisbahn 

fiir die Montage 

von 70 m Lange 

hergestellt. Die 

Haupttragerteile, 

die meist paar- 

welse zur Bau

stelle gelangten, 

wurden mitteis 

Schwenkmastes

Abb. 2. Lageplan der Briickenbaustelle. von den Fórder-

Abb. 3. Ansicht des Montageplatzes.

Wahrend der Montagearbeit wurden die Vorbereitungen fur das Ein

fahren der Brucke getroffen. Um die frele Offnung mOglichst zu be- 

schranken, wurden auf beiden Seiten an den BOschungen zwischen Wider

lager und Stiitzsockel eiserne Geriiste errichtet. Das Geriist auf der nord- 

lichen Seite, iiber das die ganze Brucke spater fahren sollte, bestand aus 

drei Jochen von Peiner Tragern. In der Querrichtung waren die Joche 

so verstcift, daB ein Joch den ganzen seitlichen Winddruck der Brucke 

aufnehmen konnte. Die Verstrebung in der Langsrichtung hatte den 

Schub beim Vorfahren aufzunehmen. Der Schub war jedoch so groB, daB 

beim Vorfahren noch besondere Halteseilc an den Jochkopfen befestigt 

wurden, um das Wandern zu verhindem. Die Joche wurden am Kopf 

durch Langstrager verbunden, die auf gleicher Hohe wie die Widerlager- 

oberkante lagen. Auf den Langstragern waren wiederum die Schlenen 

zum Vorfahren befestigt (Abb. 8 u. 9). Aufierdem waren die Jochstutzen 

so weit entfernt, dafi zwischen ihnen nach dcm Einfahren die Briicke ab- 

gesenkt werden konnte. Die Jochstutzen auf dem linken Ufer hatten 

einen grófiten Druck von 70 t, die am rechten Ufer einen solchen von 

25 t aufzunehmen, der durch Schwcllenlager auf das Erdreich iibertragen 

wurde. Die Ausblldung des Gerustes auf der siidlichen Kanalseite war 

der vorigen ahnlich. Gleichzeitig wurden zwischen den Jochen die 

Pendelstutzen montiert, 

um die Brucke unmittelbar 

nach dem Einfahren in 

ihrer endgultigen Lage ab- 

zusetzen. Die Joche sind 

in den Abb. 7 bis 10 zu 

erkennen.

Ferner wurde auf dem 

siidlichen Kanalufer ein 

Portalmast von 20 m Hóhe 

errichtet (Abb. 4). Der 

Mast ist in Briickenrich- 

tung drehbar mit Bolzen- 

gelenken am Fufi gelagert.

Der Abstand zwischen den 

beiden Einzelgittermasten 

betrug 3,20 m, so dafi die 

Brucke hindurchgefiihrt 

werden konnte. Am Kopf- 

ende des Mastes befand 

sich eine Traverse mit 

Drahtseilrollenanordnung 

fiir die Last- und Nacken- 

seile (Abb. 5). Die Draht- 

seile erhielten 20 mm 

Durchm. mit einer Bruch-

festigkeit von [25 130 kg. Abb. 4. Der Portalmast.
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Kopftrayerse.
trdwiderstand

-Nackenseitzug

bckenseitwinde■Porta/most -bewegticher Keit 
yerscniebbar zwischen 

den C Eisen

Laslseiiżug-̂  j Lastseilwinde
trdanker

Schnitt G-H

Schnitt E-FLasHraverse Schnitt A-B

Abb. 5. Schematische Darstellung des Portalmastes, 

der Yerankerung und der Yorrichtung zum Heben der Last Abb. 6. Selbstspannender Erdanker. LI

Hilfsgeriistes stand (Abb. 7). Darauf wurde der Wagen um 10 m zuriick- 

gesetzt und die Briicke' um dieses Mafi weiter vorgefahrcn. SchlieBlich setzte 

man den vorderen Wagen etwa 1 m vor den Schwerpunkt der ganzen 

Konstruktion und fuhr nochmals bis zur Endlage (Abb. 8). In diesem Zu- 

stande ragte die Briicke 33 m uber die Pendelstutze in die Kanalóffnung 

hinein. Der Wagen wurde nach Unterstiitzung der Konstruktion an das 

riickwartige Ende verholt. lnzwischen war der Portalmast am anderen 

Ufer auf 8 ni ausgekragt und die Traverse der Lastselle um weitere 5,50 m 

ausgeschwungen und das Briickenende befesligt worden (Abb. 9).

Die Gittermaste hatten ais grófite Last 30 t, jeder Rollenzug der Lastseile 

27 t und jeder Nackenzug 16 t aufzunehmen. Bei ausgelegtem Mast 

besafien die Nackenseile eine Neigung von 15°. An dem unteren Ende 

der Lastseile war eine Traverse befestigt, auf die sich das Briickenende 

beim Einfahren aufstutzte. Jeder Seilzug wurde von je einer Handwinde 

bedient.
Fiir die Nackenseilverankerung wurden selbstspannende Erdanker mit 

je zwei Erdplatten von 60 • 60 cm Grofie in die Erde eingegraben (Abb. 5 

und 6). Die Bodenpressung betrug an den Platten 2,2 kg/cm2.

Abb. 7. Die Briicke wird vom Montageplatz auf das Joch gefahren Abb. 8. Die Briicke ist fast bis zur Haifte yorgefabren

Am 30. April 1931 begann das eigentliche Hiniiberziehen der Kon

struktion. Die Lastkabelwinden wurden angezogen, wodurch sich die 

Briicke von ihrer vorderen Unterstiitzung auf dem nórdlichen Geriist ab- 

hob. Das hintere Ende ruhte auf Laufwagen. Durch die Neigung der 

Lastseile entstand eine Schubkraft von 3,4 t, die mit Kabelwinden aus- 

geglichen wurde. Sobald die Lastseile nahezu senkrecht hingen, zog man 

mit den Nackenseilzugwinden den Portalmast ein, bis die Briicke auf dem 

siidlichen Hilfsgeriist abgesetzt werden konnte (Abb. 10). Der ganze Vor- 

gang spiclte sich innerhalb drei Stunden ohne jede Storung ab. In den 

darauf folgenden Tagen wurde die Briicke durch Wiederholung des Vor- 

ganges — Aus- und Eiuziehen des Portalmastes mit gleichzeitigem Frei-

Ende April waren die vorbereiteten Arbeiten und die Montage so weit 

fortgeschritten, dafi mit dem Einfahren der Briicke begonnen werden 

konnte. Samtliche Stófie und Verbindungen der Quertrager und des 

Windverbandes waren fertig genietet. Die beiden Gerbergelenke wurden 

durch Behelflaschen am Ober- und Untergurt der Blechtrager starr ge- 

macht. Hierauf wurde die ganze Briicke auf zwei Laufwagen abgesetzt, 

die sich zunachst an den spateren Pendelstiitzen-Auflagern befanden 

(Laufwagen s. Abb. 7 bis 10). Wahrenddessen war das Montagegleis uber 

das nórdliche Widerlager auf das elserne Hilfsgeriist vorgestreckt worden. 

Mittels zweier Kabelwinden am nórdlichen Ufer wurde nun die Briicke 

so weit vorgezogen, bis der vordere Wagen iiber dem aufiersten Joch des

Abb. 10. Die Briicke ist so weit heriibergezogen, 

dafi sie auf dem diesseitigen Ufer abgesetzt werden kann

Abb. 9. Das freie Ende der Briicke wird durch den Portalmast 

aufgefangen.
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hangen des Briickenendes —  bis zur endgiiltigen Lage 

eingefahren. Der hintere Wagen uber der nórdlichen 

Pendelstiitze wurde entfernt und die Brucke beiderseits 

auf die Lager abgesenkt. Auf der nordlichcn Seite 

wurden hierfiir Druckwasserpressen angesetzt, wahrend 

auf der Siidseite der Portalmast die Absenkung bewirkte.

Nach dem Ausrichten der Brucke wurden die Lager 

untergossen, die Gerbergelenke wieder beweglich ge

macht und die Geriiste entfernt. Die fertige Brucke 

zeigt Abb. 11.

Die von dem Unternehmer angewendete Art der 

Bruckenmontage gestaltete sich wirtschaftlich giinstigcr 

ais die sonst iibliche Anordnung eines gerammten Mon- 

tagegeriistes im Kanalbett. Da, wie erwahnt, die an

der Briickenbaustelle bereits feitige Kanalstrecke noch „ , , ,x.
keine Wasserverbindung mit den Nachbarabschnitten Abb- 1L Die Br0cke ln lhrer endgultigen Lage. Die Hilfsjoche werden entfernt.

hatte, mufite samtliches Montagegerat auf dem Land-
wege (Reichsbahn und Forderbahn) an die Baustelle gebracht werden. schliefilich An- und Abtransport einen Aufwand von etwa 10 000 RM er-

Bei Verwendung eines gerammten Montageriistcs hatten mindeslens fiinf fordert haben, wahrend die ausgefiihrte Montageanordnung eine Summę

Joche mit Pfahllangen von etwa 14 m errichtet werden mussen. Das von 4 800 RM beanspruchte.

Geriist allein hatte etwa 32 m3 abgebundenes Holz erfordert. Hinzu- Lieferung, Zusammenbau und Einfahren der Brucke war der Firma

gekommen ware noch die gesamte Geriistdecke mit etwa 500 m2 Abdeck- W. Dieterich, Hannover, Eisenhoch- und Briickenbau tibertragen. Die Ort-

bohlen und etwa 25 t Stahltragern, die ais Langs-, Quer- und Belag- liche Bauleitung iibtc die Streckenbauleitung Wedesbuttel des Kanalbau-

trager nótig geworden waren. Die Kosten des Geriistes wurden ein- amtes Fallersleben aus.

Alle Rechte vorbełialten. Die Straltenunterfiihrung Elbeu unter dem Mittellandkanal.
Von Regierungsbaurat Sr.=3ttg. Schinkel, Duisburg, und Regierungsbaurat Prótt, Hoya.

Ram m en der H o lzp fah le . Die etwa 1600 Pfahle wurden von 

Geriisten aus geramint, die iiber die ganze Lange der Baugrube fahrbar 

waren (Abb. 17). Zunachst wurde an jeder Langsseite eine Pfahlreihe 

geschlagen, dann die nachste Langsreihe und so fort bis zur Mitte hin. 

Diese Arbeitsweise wurde gewahlt, um unter den Seitenwanden des Bau- 

werkrahmens, wo die starkste Belastung zu erwarten war, die langsten, 

d. h. tragfahigsten Pfahle von 12 m Lange zu erhalten. Die kiirzeren 

P/ahle von 10 und 8 m wurden erst abgerufen, wenn man bei den Ramm-

(Schlufi aus Heft 15.)

Die PfahlkSpfe wurden mit elektrisch getriebener Sage auf gleiche 

Hohe abgeschnitten (Abb. 18).

B e tonarbe iten . Der Beton fiir alle Bauwerkteile wurde ais GuB

beton eingebracht unter Verwendung von Hochofenzement. Hierzu wurde 

ein an der ganzen Baugrube entlang fahrbarer GieBturm verwendet. Die 

auf ihm befindliche Mischmaschine, Bauart Ibag, hatte ein Fassungs- 

vermogen von 1500 I und machte 8 bis 9 Umdreh./mln. Sic wurde 

bei jeder Mischung mit der Menge fiir 1 m3 fertiger Masse beschickt. 

Das Mischungsverhaltnls der 50 cm starken Sohlcnplatte betrug 214 kg 

Hochofenzement : 17 kg Trafi : 586 1 Siebsand (0 bis 7 m m ): 398 1 Sieb-

Abb. 18.

kies (7 bis 25 m m ): 271 1 Siebkies (25 bis 60 m m ): 202 1 Wasser oder

1 :0,1 :3,4: 2,3: 1,6 mit 9,5 Gewlchts-°/0 Wasser. Mit Riicksicht auf den 

weiten Abstand der beiden kreuzweise gelegten Eiseneinlagen (Abb. 19) 

wurde Siebkies bis 60 mm Korngrófie verwendet.

Nach dem urspriinglichen Bauplan war beabslchtigt, den Fflllbeton 

zwischen Spundwand und Rahmcn nach Fertigstellung des Rahmens ein- 

zubringen. Es zeigte sich aber, daB der vorgesehene Abstand der Spund

wand bis Aufienkante Rahmen, insbesondere wegen der obenerwahnten 

Verdriickungen der Spundwand mit rd. 0,3 m zu klein war. Es ware 

nicht mehr moglich gewesen, die Schalung fiir den Rahmen zu stellen 

und nachher wieder zu entfernen. So mufite also vorweg der Fiillbeton 

hinter einer besonderen Schalung hergestellt werden. Einige Schwierig- 

keit machte es natiirlich, die Schalung zu halten, da der flussige Beton 

in der geringen Menge mit erhebllcher Steiggeschwindigkeit eingebracht 

wurde (Abb. 20). Nach der Ausschalung erhielt dieser Beton einen 

doppelten Inertolanstrich, wahrend die Sohlenplatte einmal mit Inertol 
gestrichcn wurde.

Abb. 17.

arbeiten iibersehen konnte, dafi die langeren Pfahle in der folgenden 

Langsreihe nicht mehr auf ganze Tiefe eindringen wurden. Auf diese 

Weise gelang es, mit wenig Verschnitt auszukommen und doch alle Pfahle 

so tief einzurammen, bis sie nur noch das vorgeschriebene Mafi zogen, 

um nicht gestaucht zu werden. Es wurden in achtstiindiger Schicht mit 

den drei Rammen rd. 133 m Pfahl oder etwa 14 Pfahle gerammt. Ais 

HOchstleistung wurden an einem Tage in drei Schlchten 55 Pfahle ge

schlagen.

Da das Bargewicht der drei Rammen verschicden war, wurde die Ein- 

dringungstiefe, bis zu der die Pfahle noch geschlagen werden durften, 

verschieden festgesetzt, und zwar auf 2, 3 und 4 mm beim letzten Schlag 

mit einer Fallhóhe von etwa 1,0 m.

Wie vorauszusehen war, trieb der Boden beim Rammen auf, und zwar 

in der Mitte mehr ais an den Seiten. Die Menge des aufgetriebenen 

Bodens betrug etwa 800 m3, wahrend der Inhalt der in den Boden ge

rammten Pfahle etwa 1500 m3 betrug. Der zwischen den Spundwanden 

eingeschlossene Boden wurde also um 700 m3 verdichtet.
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Nachdem die Eiseneinlagen in der Sohle und im 

untcren Teil der Seitenwande bis zu den Stófien der 

Eisen verlegt waren (Abb. 22), wurde zunachst bis zur 

Oberkante der unteren Schragflache betoniert. Die 1 :3 

geneigten Schragfiachen wurden ohne Schalung her

gestellt. Etwa 24 Stunden nach Beendigung des Beto- 

nierens der Sohle wurden die beiden Arbeitsfugen um 

einige Zentimeter abgearbeitet und vor dem Weiter- 

betonieren die Flachen grilndlich gesaubert. Zur Ver- 

meidung von Kiesnestem wurden iiber den Arbeits

fugen zunachst einige Mischungcn mit etwas weniger 

groben Zuschlagstoffen yerwendet.

Abb. 20.

der Endhaken blieben die Eisen glatt mit unversehrter Walzhaut und 

zeigten keinerlei Neigung zum Einreifien. Zum Einbau der Eisen wurde 

ein Turmdrehkran verwendet. Die Rundeisen in der Sohle und Decke 

wurden auf eisernen Geriisten aus d-Eisen verlegt (Abb. 21), wodurch 

der Abstand der oberen Eiseneinlagen von den unteren sehr genau ein- 

gehalten werden konnte.

Abb. 22. Abb. 23.

Fiir den oberen Teil des Rahmens wurde eine zu- 

sammenhangende Schalung aufgestellt, die ais fahrbares 

Schalgeriist ausgćbildet zur Beschleunigung der Arbeiten 

in doppelter Ausfiihrung beschafft wurde (Abb. 23). 

Die Schalgeriiste wurden mit Bauspindeln auf die 

richtige Hohe eingerlchtet. Dabei wurde bel der 

ersten Verwendung eine Oberhohung von 3 cm, dann 

eine solche von 2 cm gegeben. Diese MaBe haben sich 

bewahrt. Die 30mm starken Schalbretter waren gehobelt und mit „Schweins- 

riickenspundung" yersehen (Abb. 24). Diese Art der Spundung hat sich 

nicht bewahrt, da es schon anfangs nicht gelang, eine gentigende Dichtig- 

keit zu erreichen. Besonders zeigte sich dieser Nachteil aber bei wieder- 

holter Yerwendung. Eine Schalung mit Nut und Feder ist vorzuziehen.

Abb. 21.

Die Verwendung von Ródeldraht zur Verspannung war grundsatzlich 

ausgeschlossen. Alle Schalwande wurden mittels Rundeisen von je 

nach der Lange zu bemessender Starkę, jedoch von mindestens 

15 mm Durchm. zusammengehalten. Die Bolzenendcn waren auf min

destens 4 cm Lange abschraubbar. Die nach dem Abschrauben ver- 

bleibenden runden LOcher wurden ausgespiilt und mit Mórtel ausgefiiilt.

Abb. 19.

Der Bauwerkrahmen wurde, wie im Entwurf vorgesehen, in einzelnen 

Blocken von 9,75 m und 7,625 m Lange hergestellt. Das Biegen und 

Einbauen der bis zu 25 m langen und bis zu 50 mm starken Eisen machte 

keine Schwierigkeiten. Es zeigte sich, dafi diese starken Eisen unbedenk- 

lich kalt gebogen werden konnten. Selbst an den starken Kriimmungen
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Abb. 29. Abb. 30.

Um ein gutes Lósen vom Beton zu erreichen, wurde die Schalung mit

Ol leicht gestrichen.
Nach dem Verlegen der Eisen in den Seitenwanden (Abb. 25) und in 

der Decke (Abb. 26) wurden beide in einem Gufi betoniert (Abb. 27). 

Arbeitsfugen entstanden also nur iiber den unteren SchrSgfiachen, also an 

statisch giinstigen Steilen, die auch eine zweckmafiige Anordnung der 

Stófie in den Eiseneinlagen ermOglichten. Die Herstellung eines ganzen

Abb. 27.

Rahmenblocks, bestehend aus Sohle, Seitenwanden und Decke, in einem 

Arbeitsgang ohne jede Arbeitsfuge liefi sich nicht durchfiihren, weil vor 

allem die schwere Eisenbewehrung der Decke nicht einwandfrei getragen 

werden konnte, bevor die Sohle betoniert und erhartet war, und ferner, 

weil unter einer vollstandig eingeschalten Sohle kein einwandfreier Beton 

auszufiihren gewesen ware.
Der Beton wurde in die Schalung mittels Trichterrohre eingebracht, 

die nach dem Forfschritt der Arbeiten so verkiirzt wurden, dafi der Beton

Abb. 26.

nie mehr ais 1 m frei fiel. Um die Rohre ohne Auseinanderbiegen der 

Eisen einsetzen zu konnen, war schon beim Entwurf die Eisenbewehrung 

so gelegt, dafi an einzelnen Steilen 15 cm weite Liicken entstanden 

(Abb. 28). Beim Ubergang von einem Trichter nach dem anderen wurde 

unter der Giefirinne ein Kubel gehangt, um zu verhindern, dafi die Eisen

einlagen mit herumspritzenden Betonresten behaftet wurden. Die einzelnen

Blocke wurden mit Zwischenraumen hergesteilt, so dafi die Fugen ein

wandfrei ausgefiihrt werden konnten (Abb. 29).

Das Mischungsverhaitnis des Rahmenbetons war 288 kg Hochofen- 

zement: 5501 Sand (0 bis 7 mm): 647 1 Siebkies (7 bis 25 mm): 202 1 Wasser 

oder etwa 1 : 2,4 : 2,65 mit 9,5 Gewichts-°/0 Wasser. Durch ausgiebiges 

Stochem des Betons und Klopfen gegen die Schalung wurde ein fehler- 

freier und dichter Beton erzielt. Die Eiseneinlagen der Seitenwande waren 

schon beim Entwurf so gelegt, dafi einige Arbeiter bis unten hineinsteigen 

und dafur sorgen konnten, dafi jeder Ansatz zur Bildung von Kiesnestern 

sofort beseitigt wurde.

Abb. 25.
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Abb. 33a.

Die Fliigelmauern wurden in dem Teil iiber Geliinde ais Ganzes ein- 

geschalt und in einem einzigen Arbeitsgang ohne Arbeitsfuge betoniert 

(Abb. 30). Der Flugelbcton hatte ein Mischungsverhaitnis von 189 kg Hoch- 

ofenzement: 15 kg Trafi : 574 1 Naturkies (mit rd. 85%  Sandgehalt): 630 1 

Siebkies (7 bis 70 mm) : 184 1 Wasser oder 1 : 0,1 : 3,8 : 4,2 mit 8,8 Ge- 

wichts-% Wasser.

Wie bei fruheren im Bereich des Kanalbauamts Magdeburg im Gufi- 

verfahren errlchteten Eisenbetonbauwerken traten auch hier auf der Obcr- 

flache der einzelnen BaublOcke mit Beglnn des Abbindens Schrumpfrisse4) 

auf, wenn auch in weit geringerem Mafie. Die in der angezogenen Ver- 

óffentlichung des erstgenanntcn Verfassers gegebenen Vorschiage zur Ver- 

hinderung von Schrumpfrissen bei fettem Beton, sowie zur Beseitigung 

der einmal vorhandenen Schrumpfrisse haben sich bei diesem Bauwerk 

bewahrt. Zur Vermeidung von Schwindrjssen war eine dauernde Feucht- 

haltung des fertigen Betons aus einer an der ganzen Baustelie entlang 

verlegten Wasserleitung vorgesehen. Trotzdem traten bei einigen der nur 

9,75 m langen Blócke in der Mitte der Seitenwande durchgehende Haar- 

risse auf, wahrend in der Decke nichts von Schwindrissen beobachtet 

werden konnte.

B e tonp r iifung . Der Zement wurde in der dem K a n a lb a u a m t  

Magdeburg unterstehenden Priifanstalt fiir Baustoffe in Glindenberg ge- 

priift. Die Zementschuppen waren so grofi bemessen, dafi das Ergebnis 

der 28-Tage-Probe abgewartet werden konnte. Auf der Baustelie selbst 

war ein besonderer Priifraum eingerichtet, in dem nach Eingang des 

Zements aus einer grOfieren Anzahl von Sacken jedes Waggons Abbinde- 

und Kochproben vorgenommen wurden, um ein Bild iiber die Gleich- 

mafiigkeit der Zementlieferung zu erhalten. Ferner wurden hier fort- 

laufend Siebproben der Zuschlagstoffe einzeln und im vorgeschriebenen 

Mischungsverhaitnis gemengt ausgefiihrt, um einen Uberblick iiber die 

Stetlgkcit der Kornzusammensetzung zu erhalten und rechtzeitig weniger 

geeignete Baustoffe zu erkennen. Das Ergebnis der Siebproben ist in den 

Abb. 31 bis 33 neben den Kurven von Fuller und Graf aufgetragen.' Man 

ersleht daraus, dafi die Siebergebnisse von der Fullerkurve erheblich 

abweichen. Der Siebsand (0 bis 7 mm) wurde aus dem in der Ent- 

nahmestelle Barleben fiir den hohen Ranaldamm gewonnenen Kies-

4) Bautechn. 1929, Heft 10, S. 167.

Abb. 33b.

sand ausgesiebt. Der Siebkies (7 bis 25 mm) konnte aus einer in Wels- 

leben bei Schónebcck a. d. E. gelegencn Kiesgrube In vorziiglicher 

Beschaffenheit bezogen werden. Durch geeignete Zusammenstellung 

von Siebsand und Siebkies wurde unter Verwendung von 288 kg 

Westeroder Hochofenzement ein Beton von hoher Bauwerkfestigkeit und 

Dichtigkeit erzielt.

Der Siebsand war nicht frei von Tonbeimengungen. Der durch tag- 

liche Schlammproben ermittelte Tongehalt hielt sich im Mittel auf etwa 

4%  der Sandmenge, jedoch wurden Schwankungen von 2%  bis 8%  fest- 

gestellt. Da der Siebkies aber nahezu vollstandig tonfrei war, blieb der 

gesamte Tongehalt stets in solchen Grenzen, dafi eine Verminderung der 

Wiirfelfestigkeit des Betons niemals festzustellen war. Aufierdem wurden 

auf der Baustelie die in der AMB der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 

empfohlenen Priifungen auf Verunreinigungen durch Sauren, humusartige 

Stoffe, Sulfide und Sulfate durchgefiihrt.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert immer der Wasserzusatz, um den 

Wasserzementfaktor niOglichst kiein zu halten. Der Wassergehalt der 

Zuschlagstoffe andert sich fortwahrend infolge der Witterungseinfliisse. 

Er ist auch davon abhanglg, ob die Zuschlagstoffe von oben oder von 

unten aus dem Haufen genommen werden. Es zeigte sich daher haufig, 

dafi die mit dem selbsttatigen Wasserregler (System Voglsamer) zugegebene 

Wassermenge bereits geandert werden mufite, che das Ergebnis derAus- 

breitprobe vorlag. Trotzdem wurde diese laufend ausgefiihrt, um die Zu- 

veriassigkeit des Verfahrens zu priifen. Aufierdem wurde immer von dem 

Mischgut, aus dem die Probewiirfel hergestellt wurden, der Wassergehalt 

der Zuschlagstoffe durch Trocknen festgestelit. Da die Wasserzugabe in 

der Mischmaschine genau bekannt war, konnte der Wasserzementfaktor 

genau bestimmt werden. Er wurde beim Eisenbeton im allgemeinen 

auf 0,68 bei einer Rinnenneigung von 25° bis 30° gehalten. Die Aus- 

breitprobc wurde immer mit dieser gleichen Betonmischung ausgefiihrt, 

so dafi es moglich war, dereń Zuverl9sslgkeit zu priifen. Es ergaben sich 

dabei haufig trotz gleichen Wassergehalts nicht unerheblichc Abweichungen 

In den Ausbreitmafien.

Von je 100 m3 Beton wurden drei Probewiirfel mit 20 cm Kanten- 

lange hergestellt, die nach 28tagiger normenmafiiger Lagerung abgedruckt 

wurden. Dabei ergaben sich folgende Werte:
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Abb. 34.
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Ober den EinfluB der Mischdauer auf die Festigkeit des Betons 

wurden Untersuchungen angestellt. Im allgemeinen wurde das Mischgut 

l/2 min trocken und dann 1V2 rnin nafi, insgesamt 2 min, in der 1500-1- 

Mischmaschine Bauart Ibag gemischt. Die gesamte Mischdauer bei den 

Versuchen mit dem Eisenbeton des Rahmens 1 :2,4:2,65 betrug 30, 45, 

60 und 90 sek. Bei der Mischdauer von 30 und 45 sek konnte ein 

Abfall der Festigkeit gegeniiber der Mischzeit von 2 min festgestellt 

werden, wahrend von 60 sek ab der Beton etwa gleiche Festigkeit 

aufwies. Die Prufung auf Dichtigkeit ergab, daB bei einem Wasserdruck 

von 3 at ln den ersten 24 Stunden und dann von 5 at in den weiteren 

24 Stunden nur bei der Mischzeit von 30 sek die Oberflache der 10 cm 

starken Platten teilweise feucht wurde. Obwohl damit erwiesen war

dafi eine Mischzeit von 1 min geniigt haben wiirde, 

wurde zur Sicherheit doch durchweg 2 min gemischt, 

um geniigend Zeit zur Verarbeitung des Betons in der 

Schalung zu behalten. Es hat sich auch hier gezeigt, 

dafi die sachgemafie gute Durcharbeitung des Betons 

innerhalb der zum Tell mehrere Meter tiefen Schalungen 

zwischen den Eiseneinlagen nicht mit der erforderlichen 

Sórgfalt geschieht, um mit Sicherheit Kiesnestcr zu 

vermeiden, wenn aus der Mischmaschine fortlaufend 

die HOchstmenge an gut gemischtem Beton abgenommen 
werden muB.

Endlich wurden warend des Betonierens der Rahmen- 

blócke und der Flugelmauern Versuche uber den 

Schalungsdruck ausgefiihrt, iiber dereń Ergebnis an 

anderer Stelle berichtet werden wird.

Ausfiihrungszeiten und Baukosten. Mit dem 

Rammen der Spundwande wurde am 21. November 1929 

begonnen. Im April 1930 konnte die Sohlenplatte betoniert werden, und 

vom 16. Mai bis 30. Oktober 1930 wurden die einzelnen BlOcke des 

Eisenbetonrahmens gegossen. Jeder Błock mufite 21 Tage bis zum 

Ablassen des Schalungsgeriistes stehenbleiben. Der Umbau eines fahr- 

baren Schalungsgeriistes dauerte etwa sechs Tage. Im Winter 1930/31 

wurden die Rohrkanalc betoniert sowie die verschiedenen Rohrleitungen 

verlegt. Ende Mai konnte der Verkehr durch die Unterfiihrung geleitet 

werden (Abb. 34). Bei der Bauausfiihrung mufiten rd. 10 300 m3 Boden 

ausgehoben, 3830 m2 eiserne Spundwande (840 m2 Profil II, 2990 m2 

Profil III) und 1500 m3 Pfahle nach Abzug der Abfallenden oder rd. 

1600 Stiick mit einer Gesamtlange von rd. 16000 m geschlagen, rd. 11 650 m3 

Eisenbeton mit rd. 1300 t Eisen und rd. 1260 m3 unbewehrter Beton ein- 

gebracht werden. Die Gesamtkosten betragen rd. 1 270 000 RM ohne Ton- 

dichtung, BOschungspflaster, Sohlenpflaster Im Kanał und Bauleitung.

Die Ramm-, Erd- und Betonarbeiten wurden von der Firma Heinrich 

Butzer, Dortmund, Zweignlederlassung Berlin, ausgefiihrt. Die Holzpfahle 

lieferte die Firma G. Barnewitz ln Hohen-Lychen, den Hochofenzement 

lieferte in sehr guter, gleichmafllg hochwertiger Beschaffenheit die 

Gesellschaft fiir Zementfabrikation in Westerode a. H.

Yermischtes.
Ewald Genzmer f .  Am 1. April d. J. starb im 76. Lebensjahre der 

Geh. Hofrat, Geh. Baurat ®r.=3nfl- cf;r. E w ald  G en zm er, ehem. Prof. an 
der Technischen Hochschule Dresden. Er war geboren am 9. Juli 1856 
ln Boggusch bei Marienwerder (Westpr.) und besuchte das Gymnasium 
seiner Heimat und in Dortmund, worauf er an der Technischen Hoch
schule Berlin studierte. Nachdem er 1885 die Staatspriifung ais Reglerungs- 
baumeister „mit Auszeichnung" bestanden und den Staatspreis erhalten 
hatte, war er bis 1892 in Kóln unter Josef S tiib be n  und dann bis 1904 
ais Stadtbaurat in Halle (Saale) tatlg. 1904 ging er ais o. Profcssor fiir 
Stadtebau und Baukonstruktion an die Technische Hochschule Danzig und 
war darauf von 1911 bis 1925 o. Professor fur Stadtebau und stadtischen 
Tiefbau an der Technischen Hochschute Dresden. Von der Technischen 
Hochschule Danzig empfing er 1920 die akademische Wiirde eines 
Doktor-Ingenieurs ehrenhalber. Er war Ehrenmitgiied des Sachsischen 
Ingenieur- und Architekten-Vereins und Mitglied des Technischen Rates 
im Sachsischen Ministerium des Innem. Genzmer, der eine Autoritat fur 
Stadtebau war, die weit iiber Deutschland hinaus Geltung hatte, hat 
wahrend seiner langjahrigen Lehrtatigkeit zahlreiche wertvolle fach- 
literarische Arbeiten geliefert, aufierdem Bebauungspiane, Entwiirfe fiir 
Be- und Entwasserungen sowie grófiere Gutachten fiir nahezu 100 Stadte 
des In- und Auslandes. Seine neueste Arbeit war das dreibandige Werk: 
„Wie entwirft man OrtsentwSsserungspl8ne?“

Werkdirektor ®tv3itg. eljr. W ilhelm  Kitz f .  Am 16. Februar d. J. 
starb ln Miinchen ®r.=3ttg. eljr. K itz , der fruhefe Direktor des Werkes 
Gustavsburg, im 66. Lebensjahre. Er war ein geborener Grazer und hat 
seine Studien an der Technischen Hochschule seiner Vaterstadt im Friih- 
jahr 1889 beendet. Nach zweijahriger Tatigkeit bei der Maschinen- 
fabrik und Briickenbauanstalt Zóptau in Mahren wirkte er 31/, Jahre 
ais Assistent fiir Briickenbau an den Technischen Hochschulen Graz und 
Miinchen.

Am 1. Januar 1895 trat er in den Dienst der damaligen Maschinen- 
baugesellschaft Niirnberg (der spateren MAN) ein, der er seine Haupt- 
lebensarbeit iiber 30 Jahre widmen sollte. Zunachst war er im Kon- 
struktionsbiiro fiir Briickenbau in Niirnberg tatig, iibernahm dann die Auf- 
stellung einer Reihe von Briicken- und Hochbauten, leitete hierauf die 
Werkstatten fiir Briicken- und Hochbau in Gustavsburg und wurde spater 
mit der Leitung des ganzen Gustavsburger Betriebes betraut.

Kitz hat mit der Hingabe eines ganzen Mannes sich den ihm iiber- 
tragenen Arbeiten gewidmet. Mit seiner beruflichen Tiichtigkeit und 
seiner frischen Energie hat er wesentlich zu dem Gelingen der grofien, 
von seinem Werk ausgefiihrten Bauten beigetragen. Seine Arbeiter ver- 
ehrten ihn ais ihren Filhrer, und alle, die ihn kannten, werden dem 
kernigen deutschen Mannę mit dem sonnigen Humor ein getreues An- 
denken bewahren. Fr. Voss.

Akademie des Bauwesens. Das preufiische Staatsministerium hat zu 
ordentlichen oder aufierordentlichen Mitgliedern emann t bzw. wieder ernannt:

a) zu ordentlichen Mitgliedern: Prof. Seeck , Ministerialrat Dr. med. 
Dr. phil. S c h in d o w sk i, Ministerialrat Da m m e ie r , Reichsbankbaudirektor
a. D. ®r.=3)>3- N itze , Prof. ®r.=3ng. M ebes , Prof. ®r.=3>ng. K rencker, 
Magistratsoberbaurat K óppen , Regierungsbaumeister a. D. M arch , Mini- 
sterialrat Dr. S c h m id t , Reg.- u. Baurat a. D. B ro d fiih re r , Ministeriai- 
direktor ®r.=3ng. G ah rs , Reichsbahndirektor Geh. Oberbaurat K rae fft , 
Direktor ®r.=3ng. KreB, Direktor der D R G  ®r.:3ng. A nger, Reichs
bahndirektor Geh. Baurat ®r.=S«!l- Schaper, Ministerialrat ®r.=3ng. 
E lle rb e ck , Prof. ®r.=3ng. G ie se , Direktor der D R G  ®r.=i3ug. H am m er, 
Ministerlaldirektor Geh. Oberbaurat ®r.=3ng. Presse, Prasident des staatl. 
Materlalpriifungsamts Geh. Reg.-Rat Prof. ®r.=3ttg. O t zen , Ministerialrat 
B u rk o w ltz , Reichsbahndirektor S taecke l, Ministerialrat P axm ann ;

b) zu auBerordentlichen Mitgliedern: Ministerialrat a. D. Geh. Ober
baurat Dr. h. c. F iirs te nau , Ministerialrat a. D. Geh. Oberbaurat K ic k to n , 
Geh. Oberbaurat August S chu ltze , Senator Stadtbaurat Prof. E lk a r t , 
Oberbaudirektor Prof. ®r.=5>ng. S chum acher, Geh. Rat Prof. ®r.=3ug. 
Theodor F ische r, Prof. ®r.=§ttg. B ona tz , Geh. Reg.-Rat Prof. ®r.=3ng. 
B rix , Generaldirektor Geh. Baurat ®r.=3ng. Schrey , Geh. Baurat Prof. 
®r.=3ng. de T h ie rry , Direktor Geh. Oberbaurat H oogen , Baurat 
®r.=2>ng. de G ra h l, Baurat ®r.=3ng. B ohny , Geh. Oberbaurat ®r.=3»8- 
C o u r tln , Oberbaudirektor Geh. Baurat Prof. ®r.=3ng. D an tsche r , Mini
sterialrat Dr. H o li er, ®r.=gng. HGser, Wasserbaudlrektor i. R. Geh. Bau
rat K ie se r itz k y , Ministerialrat ®r.=3>K0- K riege r , Prof. ®r.=3ng. M órsch , 
Direktor ®r.=3»g. P e te rsen , Direktor ®r.=3ng. P oen sgen , Prof. a. D. 
Geh. Oberbaurat ®r.=!3ng. R ehbock , Generaldirektor Kommerzienrat 
®r.=3ng. Reusch , Generaldirektor ®r.=3»g. R eu te r, ®r.=3ttg. R u m m e l, 
Ministerialrat a. D. S taby , Prof. ®r.=3ng. S tr ib e ck , Prasident Abteilungs- 
vorstand im wiirttemb. Ministerium des Innern E u t in g , Prof. ®r.=3»)V 
G eh le r , Geh. Baurat ®r.=3ng. C ars tan jen .

Der Deutsche Beton-Verein E. V. hielt am 31. Mar? 1932 seine 
35. Hauptversammlung in der Technischen Hochschule Berlin ab. Der 
óffentliche Teil dieser Veranstaltung brachte wiederum, wenn auch in 
einem dem friiher iiblichen „Betontag* gegeniiber zeitentsprechend ver- 
ringerten Ausmafie, eine Reihe fachwissenschaftiicher Vortr3ge uber neuere 
Bauwerke, bel denen Beton und Eisenbeton eine hervorragende Rolle splelt.

Reg.-Baurat a. D. H en n in g e r  gab in seinem Vortrag „Der Bau des 
S ch luchseew e rks“ einen Uberblick uber die in Angriff genommene 
Ausnutzung der Grofiwasserkrafte des siidlichen Schwarzwaides und die 
damit verbundenen vielseitigen Bauaufgaben. Der erste Teilausbau des 
Schluchseew'erks *) erfaBt ein NutzgefSlle von 330 m. Durch Fassung von

Ł) Vgl. Bautechn. 1930, Heft 17.
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Fachsclirlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Quellfliissen wird der natiirliche Zuflufi des durch eine 33 m hohe Beton- 
staumauer abgeschlossenen Schluchsees mit 107 Mili. m3 Stauraum 
wesentlich vermehrt. Ein 6 km langer Druckstollen'fiihrt zum Kraftwerk 
Hausern, das zugleich ais Pumpspeicherwerk ausgebildet ist. Unterhalb 
davon liegt das Ausgleich- und Speicherzwecken dienende Schwarzabecken 
mit 1,7 Mili. m3 Stauraum, das durch eine 30 m hohe Sperre mit Ent- 
lastungshebern angestaut wird. Ein 2,8 km langer, im Vollausbruch auf- 
gefahrener Stollen speist das Kraftwerk Eichholz.

Ober „D ie D ru c k lu f tg r iin d u n g  und B e ton a rbe ite n  fiir das 
M asch in enhaus  des R he in k ra ftw e rk s  A lbbruck-D ogern  i. B.“ be- 
richtete Dipl.-Ing. Burckas. Bei diesem sechsten der geplanten 13Werke 
zur Kraftausnutzung und Kanalislerung des Oberrheins zwischen Bodensee 
und Basel erforderte das auBerhalb des Strombettes liegende Krafthaus 
eine bis 25 m tiefe Griindung auf den Felsen. Die Baugrube wurde 
gegen Oberwasser und die Seiten durch einen Betonfangedamm aus neun 
im Druckluftverfahren abgesenkten Eisenbetonsenkkasten und gegen Unter- 
wasser durch eine Spundwand mit breiter Bóschung umschlossen. Die
Senkkasten, dereń Zwischenraume im Schutze von Spundbohlen aus-
gebaggert und ausbetoniert wurden, bilden zugleich einen Teil der 
Griindung des Krafthauses, dereń tiefste Stelle rd. 19 m unter dem
gehaltenen Grundwasserspiegel lag. Die Betonarbeiten fiir die drei
Turbinenunterbauten sind noch im Gange.

„Der Bau der G ro fiw asse rk ra ftan lage  a m D n je p r "  wurde von 
©r.=gn(j. E n zw e ile r  behandelt. Das unter beratender Mitwirkung 
deutscher und amerikanischer Firmen von der russischen Verwaltung aus- 
gefuhrte Bauwerk2) umfafit hauptsachlich die Errichtung einer 42 m hohen 
Staumauer, eines Krafthauses fiir 800 000 PS Leistung und einer Drei- 
stufenschleuse; dabei sind u. a. 1,5 Mili. m3 Fels zu beseitigen und 1,2 M ill.m 3 
Beton herzustellen. Die Bauausfuhrung erforderte neben aufierordentlich 
umfangreichcn Baustelleneinrichtungen Anlagen fiir die Unterbringung 
und Versorgung von 25 000 Menschen. Die Arbeiten wurden im ersten 
Bauabschnitt von beiden Ufern aus in Angriff genommen, wahrend der 
zweite Bauabschnitt die Herstellung des mittleren Mauerteils umfaBte. 
Da der Dnjepr bis 22 000 m3/sek Hochwasser fiihrt, waren besondere 
Arbeitsverfahren und wasserbautechnische MaBnahmen erforderlich. Fiir 
die Aufbereitung der Baustoffe, Herstellung und Verarbeitung des Betons 
war eine betrachtliche Anzahl von Baumaschinen grofiter Abmessungen 
eingesetzt.

Reg.-Baumeister a. D. KnOr sprach iiber „F o rtsch ritte  in der An- 
w endung  des P reB be tonve rfah rens  im In g e n ie u rb au " . Nach 
einer Obersicht iiber die geschichtllche Entwicklung des Verfahrens wurden 
seine Anwendungsmóglichkeiten fiir die Instandsetzung schadhafter Bau- 
werke eriautert. Bemerkenswert ist dabei eine neue Arbeitsweise, bei 
der nicht nur der statische Luftdruck wirkt, sondern durch stoBweise Ein
wirkung von Druckluft eine weitere Verdichtung des Prefigutes erzielt 
wird. An Briicken, Schleusen, Tunnels u. dgl., dereń Fugenmórtel all
mahlich zerstOrt war, wurde die Vorbehandlung und Durchfiihrung des 
Verfahrens gezeigt. Ais Beispiel ftir eine gleichzeitige Verstarkung wurde 
die Briicke iiber die ROder3) vorgefiihrt. Schiiefilich wurde auf sonstige 
Anwendungen von Prefibeton (z. B. fiir Pfahle) hingewiesen.

„D er Bau der B le ilo c h ta ls p e r re  “ wurde von Reg.-Bau- 
melster a. D. R u d o lp h  in Lichtbildern und Film eriautert. Das zur An- 
reicherung des Niederwassers der Elbe unterhalb der Saalemundung, zum 
Hochwasserschutz und fiir Kraftgewlnnung dienende Bauwerk4) besteht 
aus einer 65 m hohen GuBbetonstaumauer und dem Krafthause. Die 
Baustelleneinrichtung war durch dic Ortlichen Verhaitnisse stark beeinflufit. 
Das Einbringen von 205 000 m3 Beton geschah mittels GieBanlage, bei der 
Staumauer grOfitenteils unter Verwendung einer zweigeschossigen hólzer- 
nen Betonierbriicke, die auf sieben im Gleitbauverfahren hergestellten 
und einen Bestandteil der Mauer bildenden Betonpfeilern ruhte. Die 
Briicke trug fahrbare Betonmischer, von denen aus der Beton durch neu- 
artige Schiittrohre und Glefirinnen an die Verwendungstelle geleitet 
wurde. Dic Betriebaufnahme der Stauanlage ist zum Oktober 1932 zu 
erwarten.

2)r.=$Sng. F in s te rw a ld e r  zeigte in dem abschliefienden Vortrage 
„ Der Bau des K a ischuppens  59 in H am b u rg "  eine bemerkenswerte 
Anwendung der Elsenbetonschalenbauweise. Der 330 m lange und 49 m 
breite, i. L. 7 m hohe Schtippen6) Ist durch 36 ąuergestellte Tonnen- 
gewólbe von rd. 9 m Spannweite iiberdeckt, die aus einer 5 cm dicken 
Eisenbetonschale mit beiderseitigem Randtrager gebildet und durch eine 
Mittelsaulenreihe unterstiitzt werden. Nach einem Uberblick iiber Aus- 
bildung und Herstellung der Dachkonstruktion zeigte der Vortragende 
eine Reihe neuerer Beispiele fiir die Vielgestaltigkeit und Ausnutzungs- 
móglichkeit der Schalenbauweise, die den Eigenschaften des Baustoffes 
Eisenbeton nicht nur besonders angepafit ist, sondern ihm auch in kon- 
struktivem und wirtschaftlichem Wettbewerb mit anderen Bauweisen 
weitere Anwendungsgebiete erschliefit und zu neuartlgen Bauformen 
fiihrt. ' Dr. R.

Ergebnisse des XV. Internationalen Schiffahrtkongresses 
Venedig 1931. In der Schriftenreihe des Zentral-Vereins fUr deutsche 
Binnenschiffahrt ist soeben in deutscher Sprache die Sammlung der 
„Ergebnisse des XV. Internationalen Schiffahrtkongresses" erschienen, 
an dessen Arbeiten sich auch Vertreter der deutschen Wissenschaft in

2) Vgl. Bautechn. 1929, Heft 27; 1931, Heft 55.
3) Vgl. Bautechn. 1930, Heft 2.
4) Vgl. Bautechn. 1931, Heft 48.
5) Vgl. Bautechn. 1932, Heft 15.

hervorragendem Mafie betelligt haben.1) Die 12 Seiten starkę Sammlung 
(Format DIN A 4) kann vom Zentral-Verein fiir deutsche Binnenschiffahrt, 
Berlin NW 87, Klopstockstrafie 42, zum Stiickpreise von 0,75 RM gegen 
Voreinsendung des Betrages (Postscheckkonto Berlin 119 885) postfrei 
bezogen werden.

Patentschau.
Sohlendichtung fiir ein in der Staulage absenkbares Wehr. 

(KI. 84a, Nr. 526 458 vom 8. 11. 1929 von Fried. Krupp Grusonwerk AG. 
in Magdeburg-Buckau.) Der sich in der Staulage des Wehrkorpers gegen 
die Sohle abstiitzende Dichtungsbalkcn wird im Stauschild drehbar 
gelagert und z. B. an einer ais verdrehungsfestes Rohr ausgebildeten 

Welle befestigt, an der ein vom Hubmittei des 
Wehres angetriebenes Hebelgesiange angreift. 
Im Stauschild 1 einer Walze 2 ist ein ver- 
drehungsfestes Rohr 3 drehbar gelagert, an dem 
der Dichtungsbalkcn 4 befestigt ist, der in der 
Staustellung des Wehrkorpers auf der Wehr- 
sohle aufliegt. Der Dichtungsbalken tragt eine
Gummiwulst5, die beim Absenken des Wehr
korpers auf dem Kopf der Wehrkrone entlang- 
gleitet und die Abdichtung bewirkt. Die Dich
tung zwischen Rohr 3 und dem WehrkOrper 
wird durch ein Federblech 6 bewirkt, das mittels 
Zwischenstiicke 7 an einem am Stauschild 1 an- 
geordneten Dichtungsblech 8 befestigt ist. Am 
einen Ende des Rohres 3 ist ein Hebel 9 be
festigt, mit dem eine Stange 10 gelenkig ver- 
bunden ist; das andere Ende der Stange 10 ist 

an einem Doppelhebel 11 angelenkt, der auf einem gleichachsig zur 
Walze 2 gelagerten Zylinder 12 befestigt ist und durch ein Seil 13 ge-
schwenkt werden kann. Zwecks Absenkens des Wehrkorpers wird das
Seil 13 nachgelasscn. Unter dem Druck des Oberwassers wird Rohr 3 mit 
dem Dichtungsbalken 4 im Sinne des Pfeiles x  in die strichpunktierte 
Stellung gedreht, so dafi der WehrkOrper abgesenkt werden kann. Durch 
Anziehen des Selles bei abgesenktem WehrkOrper wird die GummiwulstS 
fest gegen den Kopf der Wehrsohle gedriickt und dadurch eine gute Ab
dichtung erzielt.

Personalnachrichten.
Preufien. Der Regierungsbaurat (W.) M om ber (beurl.) ist an das 

Wasserbauamt in Oppeln versetzt worden.
Der Regierungs- und Baurat (W.) K iesow  bei der Wasserbaudirektion 

in Stettin ist gestorben.
Die Staatspriifung haben bestanden: die Regierungsbaufiihrer Otto 

Be iche und Hermann Seem ann (Wasser- und Strafienbaufach).

Baden. Der Regierungsbaurat Hermann Lohr beim Kulturbauamt 
Karlsruhe ist auf Ansuchen in den Ruhestand versetzt worden.

Bayern. Vom 1. April 1932 ab werden in etatmafiiger Weise er- 
nannt: der mit Titel und Rang eines Oberregierungsrates ausgestattete 
Regierungsbaurat 1. KI. bei der Regierung der Oberpfalz und von Regens
burg Ludwig B aum ann  zum Vorstand des StraBen- und FluBbauamtes 
Ansbach; der Regierungsbaurat 1. KI. bei der Regierung der Oberpfalz 
und von Regensburg Friedrich W iis t zum Bauamtsdirektor und Vorstand 
des Landbauamtes Ansbach.

Sachsen. Die Regierungsbaufiihrer S ch n e id e r , S to tk o , G e lle r , 
H app und Zenker erhielten den Titel „Regierungsbaumeister".

Der Regierungsbaurat K um m er beim Landbauamt Leipzig ist in den 
dauernden Ruhestand versetzt worden.

WOrttemberg. Bei der im Dezember 1931 bis Febiuar 1932 abgehal- 
tenen Staatspriifung im Bauingenieurfach sind die nachstehend aufgęfiihrten 
Pruflinge ftir befahigt erklart worden: Hugo Ba iz  aus Bietigheim, Ober- 
amt Besigheim, Otto B a rth o lom a i aus Gottelfingen, Oberamt Freuden- 
stadt, Paul B uo h le r  aus Stuttgart, SDr.=3ng. Adolf F ischer aus Frei- 
burg i. B., Alfred G an se n m iille r  aus Gmiind, Walter K le in  aus Stutt
gart, Ulrich L e ib b ra nd  aus Tsingtau (China), Ludwig L inn  aus Dannen- 
fels (Rheinpfalz), Karl L o ffle r  aus Gammertlngen (Hohenzollern), Hans 
M a ie r aus Lauterburg, Oberamt Aalen, August M e ttle r  aus Detta 
(Rumanien), Ernst M iii 1 er aus Stuttgart, Jorge R ie ckm ann  aus Campinas 
(Brasilien), Wilhelm S te in ie  aus Ulm a. d. Donau, Walter Z w lfile r  aus 
Ludwigsburg. Sie haben die Bezeichnung „Regierungsbaumeister" er
halten.

') Die Ergebnisse des Kongresses bezuglich der Verteidigung der 
Kiisten gegen das Meer sowie bezuglich der Binnenhafen sollen erOrtert 
werden in zwei demnachst in der Bautechn. erscheinenden Abhandlungen.
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