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Alle Rechte vorbehalten. Der Staudamm der neuen Bevertalsperre im Wuppergebiet.
Von Reglerungsbaumeister a. D. Harald Link, Wupperverband, Huckeswagen (Rhld.).
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Dle neue Bevertalsperre bei Huckeswagen soli wichtlge wasser- 

wirtschaftliche Aufgaben in dem dlcht besledelten, industriereichen Wupper

gebiet erfullen. Sie dient dem Hochwasserschutz, der Niedrlgwasser- 

erhóhung zugunsten der Verschmutzer und Kraftwerke und der Beschaffung 
welchen Nutzwassers. Ihr Stauinhalt betragt rd. 23,5 Mili. m3. Das 

Nlederschlaggebiet der Sperre Ist 27,5 km2 groB, mit einem mlttleren 

JahresabfluB von 21,8 Mili. m3. Dazu werden 10,7 km2 des oberen 

Honnlgegebiets und 11,6 km2 des Neyegebiets durch zusammen rd. 2,5 km 

lange Stollen angeschlossen. Obergeleltet werden aus der Hónnlge die 

Abflusse iiber Mittelwasser (28 1/sek • km2), aus der Neye der blsherige 

Hochwasseruberlauf der vorhandenen Trlnkwassersperre. Der Zuflufi wird 

dadurch zwar nur um 5,5 Mili. m3 vermehrt, der Hochwasserschutz jedoch 
sehr verbessert, weil die Beversperre jetzt rd. 48 km2 beherrscht. Die 

Aufgaben und die Wirkung der neuen Sperre sind bereits im Fach- 

schrifttum1) naher behandelt worden; hler soli der bauliche Teii be- 
schrieben werden.

Dle geologischen Verhaitn!sse liefien einen Erdstaudamm besonders 

geeignet erscheinen. Der Untergrund besteht aus den Unteren Honseler 

Schlchten des Oberen 

Mitteldevons, dunnbanki- 

gen Tonschiefern mit 

verelnzelten Grauwacke- 
lagen. Die Schichten 

strelchen rd. 70° gegen 

dle Dammachse genelgt 

und fallen zlemlich steli 

nach der linken Talseite 

ein. Der Felsen liegt im 

Talgrunde rd. 7 m tlef und 

ist noch etwa 4 m stark 

verwittert. An den Han- 

gen steht der Fels hóher 

an, 2 bis 4 m unter Ge- 
lande, Ist aber durchweg 

recht tief, bis 6 m, stark 

verwittert. Der Grund liegt in einem schwachen Kalkgehalt (5 bis 8 % ) des 

Tonschlefers, der durch das weiche Wasser ausgelaugt wird. Ist so die 

Gute des Gestelns in den oberen Schlchten recht maBig, so ist die Wasser- 

dichtheit gut, da alle Klufte verlehmt sind. Dle verschledenen Boden- 

arten fiir die Dammschuttung kónnen in geeigneter Beschaffenheit und 

ausreichender Menge in unmittelbarer Nahe der Sperrstelle aus dem 

kiinftigen Beckenraum gewonnen werden. Dagegen kommen gute Steine 
zur Betonbereitung nur wenig vor.

Der Damm wird iiber Gelande 34 m (iiber der Grundung 47 m, 

stellenwelse 55 m) hoch und im Talgrunde rd. 200 m, In der Krone 

500 m lang. Gewahlt wurde ein Dammąuerschnitt mit senkrechter innerer 

Dichtungswand, wie er bei hohen Staudammen in Deutschland bisher 

bevorzugt wurde. Seinen Querschnitt zeigt Abb. 1, aus dem die Ver- 

tellung der verschiedenen Bodenarten zu ersehen Ist. Die Hauptdichtung 

des Dammes ist die Schlcht aus ausgesuchtem steinfreien Lehm vor dem 

Kern. Sie wird bis auf den geschlossenen Felsen herabgefuhrt und auf 

ihm unter einem Drlttel der wasserseitlgen Dammbrelte ais Dichtungs- 

tepplch vorgezogen. Unter der iibrigen Dammfiache wurde die im Tal

grunde etwa 1 m iiber dem Kies anstehende Lehmschicht mit geringer 

innerer Reibung entfernt, um jede Rutschgefahr zu vermeiden. Um das 

luftseltige Dammlager trocken zu halten, wurden In 20 bis 25 m Abstand 

Steinrigolen bis in die Hóhe des Grundwasserstandes herabgefflhrt. Sie 
sind vor dem luftseitlgen DammfuB durch eine Querrigole verbunden, 

die an das Unterwasser Im Tosbecken angeschlossen Ist. An den Aus- 

mundungen der Langsrigolen In die Querverbindung werden Beobachtungs- 

rohre gesetzt, um den Grundwasserstand messen zu kónnen.

Der Kern in der Dammitte dient zur Erhóhung der Dlchtheit, zur 

Ableitung etwa auftretenden SIckerwassers und zur Oberwachung des

l) M ahr, Dle Wasserwirtschaft im Wuppergebiet und die Erweiterung 
der Beversperre, DWW 1934, Heft 10. —  M ahr, Die Bevertalsperre, 
Ztrlbl. d. Bauv. 1935, Heft 41.
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Abb. 1. Dammąuerschnitt.

Bauwerks. Ein Erddamm braucht lange Zeit, bis er sich vóllig gesetzt 

hat und zur Ruhe kommt. Trotz bester Verdichtung beim Bau treten 

Bewegungen In senkrechter Richtung beim Wachsen der Auflast und in 

waagerechter Richtung belm Anstau auf. Daher wurde angestrebt, eine 

móglichst nachgieblge Dichtungswand zu schaffen, dle alle Bewegungen 

des Dammes mitmachen kann, ohne dafi Risse und Undlchthelten zu 

befiirchten sind. Ein Betonkern erfiillt diese Forderung nur unvollkommen, 

auch wenn man Bewegungsfugen einlegt. Deshalb wurde eine Dichtungs

wand aus verschweiBten Stahlblechen gewahlt, die zudem wirtschaftliche 
Vortelle bietet.

Dle Lebensdauer kann nach mancherlei Erfahrungen uber den Bestand 

von Eisen im Boden recht hoch elngeschatzt werden. Im Vergleich zum 

Betonkern ist zu bedenken, daB eine diinne Betonwand, dle jahrzehnte- 

lang unter hohem einseitlgen Wasserdruck steht und vielleicht schon zu 

Anfang Rlsse bekommen hat, durchaus nicht etwa unvergangllch ist. 
Betonzerstórungen durch angrelfendes Wasser —  das Beverwasser ist 

sehr weich und enthalt freie Kohlensaure — sind zur Geniige bekannt, 

zumal wenn Ausbesserungen wegen Unzuganglichkeit nicht móglich sind.

Hinter der Stahlwand 

folgt ein Filter- und Slcker- 

kórper. Er soli das Wasser, 

das wlder Erwarten oder 

spater durch Rostlócher 

durchtreten kónnte, ent- 

spannen und nach unten 

ableiten. Er besteht aus 

vler Schlchten von Fein- 

sand 0 bis 0,5 mm, gró- 

berem Sand, Splitt und 

Schotter, und ist nach Ver- 

suchen so aufgebaut, daB 

Lehmtellchen auch unter 

dem vollen Staudruck ab- 
gefiltert werden. Damit 

Ist der Dichtungskórper 

in seinem Bestand gegen AusspGlungen geslchert, auch wenn die Blech- 

wand einmal ihre Aufgabe nicht mehr erfiillen sollte.

Dle Stahldichtungswand und die Filterschicht ruhen auf einem 

niedrlgcn Betonsockel, der gendgend tief in den festen Felsen eingrelft 

und einen Beslchtlgungsgang enthalt. Die SIckerschIcht wird alle 4 m 

durch Rohre In den Gang entwassert. Man hat dadurch die Móglichkeit, 

Herkunft und Menge etwaigen Sickerwassers festzustellen. Der Gang 

ist 1,5 m breit und 2,25 m hoch. Auf ausrelchende Abmessungen wurde 

Wert gelegt, weil ein solcher Gang auch die etwa nótlge Nachdichtung 

des Untergrundes durch Zementeinpressungen gestatten soli. Deshalb 

sind auch in geeigneten Abstanden Rohre Im Sohlenbeton eingesetzt, um 

ein Aufbohren zu sparen, und einige Absetznischen zur Aufstellung von 

Geraten oder Lagerung von Baustoffen angeordnet. Gleich beim Bau 

werden Zementeinpressungen in den Griindungsfelsen ausgefiihrt (s. w. u.). 

Sie sind unter dem Schlitzbeton des wasserseitlgen Entwasserungsgrabens 

angeordnet. Diese Lage wurde der unter der Sockelsohle vorgezogen, 

weil sie Vorteile fQr dle Bauausfiihrung bringt. Dazu aber gestatten 

jetzt dle Rohre In der Gangsohle eine Uberwachung der Wirksamkelt 

des Dlchtungsschlelers. Falls nótig, wurde durch sie ein zweiter Schleier 

hinter den ersten gelegt werden kónnen.

Ferner sind im Gang Rohre zum Messen des Sohlenwasserdrucks 

angeordnet. Im Damm werden an verschiedenen Stellen Erddruck- 

mefidosen und Einrichtungen zum Messen des Wasserdrucks und der 

Bodensetzungen eingebaut, dereń MeBvorrichtungen alle in den Ober- 

wachungsgang gefflhrt sind.

Der Betonsockel erhalt trotz seiner gerlngen Hóhe uberraschend 

hohe Beanspruchungen. Um ihn gegen Seitenschub unbedingt zu sichern, 

ist er luftseitlg bis zur Kampferhóhe des Ganges an den Fels anbetoniert 

oder der luftseltige Schlitz ausbetoniert. Wo dies wegen zu grofier Bau- 

grubenbreite nicht móglich war, Ist die Wanddicke (2 m im Tal bis 1,5 m 

an den Hangen) entsprechend vergrófiert. Der Sockel wird in Blócken 

von 16 m Lange betonlert. Die Blockfugen sind durch Kupferbleche
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sowie eine trapezfórmige mit Bitumen vergossene Nut gedichtet. Die 
Aufienwande der Wasserseite erhalten 2 cm dicken Torkretputz und 

aligemein einen doppelten Bitumenanspritz.

Der Sockel liegt in derTalsohle mit seiner Decke unter dem spSteren 

Grundwasserstand luftseitig vom Damm. Damit nicht das Grundwasser 

in die Sickereiniaufe eintreten kann, erhielt der Sockel luftseitig eine 

Riickstauwand, Weil sie durch den von der Wasserseite durch das nach- 

giebige Biech ubertragenen Wasser- und Erddruck stark beansprucht wird 

und diese Krafte auf den Sockel iibertragen wflrde, ist sie nur auf 1 m 

HOhe starr mit ihm verbunden. Dann ist eine Gleitfuge mittels einer 
10 mm dicken Bitumenschicht ausgebildet, so dafi der obere Teil der 

Riickstauwand sich verschieben kann. Um die Dichtheit der Fugę zu 

sichern, ist der luftseitlge Baugrubenschiitz bis zur Oberkante der Wand 

mit fettem Lehm ausgestampft.

Der tiefiiegende Gang mufi durch ein kleines Pumpwerk entwassert 

werden. Es liegt in der Schieberkammer des Grundablasses und enthalt 

zwei senkrechte Bohrlochpumpen, die in den luftseitigen Grundablafi- 

stollen fOrdern.

Die Stahldichtungswand wird aus 8 mm dicken Blechtafeln zusammen- 

geschweiflt. Eine solche Wand ist bei guter Ausfiihrung des Schweifiens
vollstandig dicht; sie wurde daher einer Wand aus Spundbohlen vor-

gezogen, bei der die Schlósser noch Wasser durchlassen kOnnten. Die

vermehrten Schweifikosten werden durch die Ersparnls des Gewichts der 

Wellen und SchlOsser ausgeglichen. Beim Wachsen des Dammes werden 

sich die immer starker belasteten Bodenschichten trotz bester Verdichtung 

beim Einbau welter zusammendrucken. Dabei wird die Blechwand durch

die Reibung mitgenom- 

men. Eine ebene Wand 

wflrde Stauchungen oder 

scharfe Faltungen be- 

kommen, weil der Gegen- 

druck des Bodens Aus- 

biegungen hindert. Da

mit die Wand sich den 

Sackungen besser an- 

passen kann, wird sie 

nach dem Vorschlage von 

®r.:2jttg. S treck , Han- 

nover, mit waagerechten 

Wellen ausgefflhrt. Die 
einzelnen Bleche werden 

mit l/i0Pfell gebogen. Die 

waagerechten Schweifi- 

nahte liegen in den Wende- 

punkten der Wellenlinie, 

wo sie die geringste 

Beanspruchung erfahren 

werden. Die senkrechten 

Nahte werden versetzt. 

Die einzelnen Tonnen- 

bleche sind 2 m hoch und 

6 m lang (Abb. 2). Der 

durch die Blechwand zu 

schliefiendeTalquerschnltt 

ist rd. 13 000 m2.

Ais Baustoff wird St 37 verwendet. Von dem bisher zur Verbesserung 

des Rostwiderstandes vlelfach ublichen Kupferzusatz von 0,2 bis 0,3% 

wurde abgesehen, weil er bei Bodenkorrosionen keine merkbare Ver- 

besserung zu bringen scheint. Die Platten werden stumpf mit V-Nahten 

geschweifit. Zum Ausgleich ungleichmafilger Sackungen werden, soweit 

nOtig, einzelne Langsnahte mit dem Brenner wieder waagerecht geschnitten.

Zum Rostschutz erhalt die Wand auf der Wasserseite einen 3 mm 

dicken Bltumenheifianstrich auf einem kalten Voranstrich. Auf der Luft- 

seite liegt der feine Filtersand, der 98%  Si 0 2 enthalt und auf dem Biech 

eine dichte Eisensilikatschicht bilden wird, so dafi auf einen Anstrich 

hier verzichtet werden konnte.

Von besonderer Bedeutung Ist die sichere dichte Verbindung der 

Blechwand mit dem Betonsockel. Sie soli folgendermafien ausgefflhrt 

werden (Abb. 3): Da die Wand am Hang in einer Wellenlinie in den 

Sockel eingreift, wird zunachst ein 0,90 m breiter und 0,60 m tiefer Schlltz 

ausgespart, in dem die Wand aufgestellt und geschweifit wird. Am Fufi 

wird ein Fiacheisen 200 • 8 mm quer angeschweifit, damit die Wand spater 

im Beton besser verankert ist. Dann wird durch leichte Bleche ein Hohl- 

raum von rd. 0,30 m Hohe eingeschalt. Daruber erhalt die Wand auf

0,30 m Hdhe eine etwa 20 mm dicke elastische Bitumenschicht auf- 

gespachtelt. Dann wird der verbleibende (obere) Hohlraum ausbetoniert, 

wobei an den oberen Kanten neben dem Biech eine geniigende Aus- 

rundung hergestellt wird. Zur Sicherheit sind die Fugen noch mit einer 

Dichtungsbahn flberklebt. Wenn nun durch den Wasserdruck die Blech

wand nach der Luftseite gedrflckt wird, bis im StfltzkOrper der notwendige

Erdwiderstand erzeugt ist (hóchstens 0,20 m), so kann sich das Biech am 

Fufi leicht herausziehen, ohne dafi gefahrliche Krafte entstehen und die 

Dichtheit leidet. Voraussichtlich werden wegen der festen Riickstauwand 

und der tiefen Baugrube die Bewegungen am Fufipunkte der Wand sehr 

gering bleiben.

Wenn nach dem ersten Stau die Bewegungen sich grofitenteils aus- 

gewirkt haben, soli der Hohlraum mit MOrtel ausgepreBt und der Wand- 

fufi in seiner endgflltigen Lage verankert werden. Dazu werden alle 8 m 

Rohre von 52 mm Durchm. vom Besichtigungsgang her in eine Rlnne 

unter der Aussparung gefuhrt, aus der der eingeprefite MOrtel sich nach 

beiden Seiten der Wand verteilt. Dieses Auspressen kann in jedem 

spateren Zeitpunkte ausgefflhrt werden. Man hat dann Gelegenheit zu 

beobachten, ob der Anschlufi bereits vorher dicht ist (sonst wird Sicker

wasser aus den offenen Rohren tropfen) und (durch Nachfflhlen) ob und 

wieviel sich der Wandfufi nach oben bewegt hat. Nur die Riicksicht auf 

den Rostschutz wird ein standlges Olfenbleiben verbieten.

An den Hangen sind grOfiere Langenanderungen der Blechwand 

mOglich durch Abweichungen von der Achse, die beim Aufbau der Wand 

und vor allem beim Verdichten des benachbarten Bodens sowie durch 

Temperaturanderung entstehen kOnnen. Sie sollen dadurch vermieden 

werden, dafi die Hangbleche jedes Streifens erst elngepafit werden, wenn 

der flbrige Tell bereits eingeschflttet und der Boden verdlchtet ist. Die 

praktisch nicht zu vermeidenden Abweichungen der Wand im Grundrifi 

von der Achse stOren beim Einbau nicht, da sich die weichen Bleche 

ohne weiteres zusammenklemmen lassen. Es entsteht damit eine leichte 

Wellung auch in dieser Richtung, die nur erwflnscht sein kann, denn sie 

vermindert z. B. Zusatzspannungen aus Temperaturunterschieden und aus 

Órtlichen Beanspruchungen infolge ungleichmafiigen Bodendrucks, ebenso 

Zugspannungen, die an den Hangen entstehen, weil dort die Zusammen- 

drflckung des Bodens von unten nach oben abnimmt. Naherungs- 

rechnungen zeigen, dafi auch ohne diesen Umstand die wahrscheinlichen 

Beanspruchungen unter der Streckgrenze bleiben, so dafi auf Dehnungs-

glieder in der Wand 

verzichtet werden 

konnte.

Zur Entleerung 

des Staubeckens und 

zur Entnahm'" les 

Betriebwassei sind 

zweiOrtlichgetrennte 
Ablasse unter dem 

Damm durchgefflhrt. 

Sie liegen beide in 

Felseinschnitten am 

llnken Hang, und 

zwar der Grundablafi 

an seinem Fufi, der 

Betriebablafi 10 m 

iiber der Talsohle 

(Abb. 4). DerAchsen- 

abstand beider Bau- 

Abb. 3. werke ist rd. 27 m.

Anschlufi des Stahlwandfufies an den Betonsockel. ^er Ein'auf des obe
ren Ablasses liegt 

auf + 273,5 m NN,

die Oberkante des GrundablaSeinlaufturmes auf + 274,0 m NN. Man 

kann also mit dem oberen Ablafi den Beckenstand so weit senken, dafi 

der wasserseitige Teil des Grundablasses zuganglg wird. Die Leistung 

beider Ablasse bei geffllltem Becken ist zusammen 25 ms/sek, und zwar

8 m3/sek fur den oberen und 17 m3/sek fflr den unteren Ablafi. Diese 

verhaltnlsmafiig hohe Leistung wahlte man, um nOtigenfalls das Becken 

beschleunigt absenken zu konnen.

Der Grundablafi mufite wegen der tiefen Felslage weit in den Hang 

hineingedrflckt werden. Seine Baugrube ist fiber 10 m tief. Der wasser

seitige wie der luftseltige Teil werden geradlinig gefuhrt, an der Kreuzung 

mit dem Kern entsteht ein Knick mit einem Wlnkel von 13°. Damit 

ein Verschfltten des Einlaufs durch einen etwaigen Dammrutsch aus- 

geschlossen ist, wird der Einlaufturm rd. 20 m vom wasserseitigen Damm- 

fufi abgerfickt. Er ist 12 m hoch und steht 10 m tief im Boden. Um 

einen so tiefen Einschnltt fflr den Zulaufgraben von der Talsohle her zu 

vermeiden, wurde noch ein 25 m langer Vorstollen angeordnet. Beide 

Einlaufe sind mit Rechen von 100 mm Stabweite abgedeckt. Im Betrieb 

tritt das Wasser von oben in den Turm ein. In seinem Inneren beflndet 

sich eine Dammbalkenwand, die spater nur entfernt wird, wenn man die 

Sperre bis zum Grunde absenken will. Der wasserseitige Tell des Grund

ablasses ist ein Betonąuerschnitt von 2,2 m lichter Weite. Alle 12 m 

sind sogenannte Halskrausen angeordnet, um durchgehende Wasseradern 

langs der Stollenwandungen abzuschneiden. Unter der Kemmauer des 

Dammes verbreltert sich der Stollen. Hier beginnen zwei konlsche 

Stahlrohre von 1400/1000 mm Lichtweite und 12 mm Wanddicke, die in

Abb. 2.

Aufbau der Stahldichtungswand.
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Der obere AblaB (Abb. 5), der dem standlgen Betrieb dienen soli, 

ist in selnem wasscrseitigen Teile dem GrundablaC ahnlich. Statt 2,2 m 

hat er 1,6 m llchte Weite. An seinem Einlaufturm, der 15 m vor dem 

Dammfufi steht, ist ebenfalls ein Fallschfltz ais NotverschluB angeordnet. 

Der Turm selbst Ist so niedrig wie móglich, um einen groBen Wirkungs- 

bereich des Betriebablasses zu erhalten.

In der Schleberkammer ist eine Drosselklappe von 1100 mm llchter 

Weite mit SchnellschluBelnrichtung angeordnet. An sie schlieBt eine 

1000-mm-Stahlrohrleitung aus verschraubten Flanschenrohren von 5 m Bau- 

lange und 8 mm Wanddicke an. Sie ist im Stollen frei verlegt. Der 

Stollen ist so breit, daB das Auswechseln einzelner Rohrschusse móglich

der SchuBrinne ist im Bereich der Kriimmung schrag gelegt, damit diese 

Strecke unter dem EinfluB der Fliehkraft glelchmaBig durchstrómt wird.

In das tlefllegende Tosbecken wird die Rinne in schlanker S-Kurve 

eingefiihrt. Die Krflmmungshalbmesser sind so gewahlt, daB eine Ab- 

lósung des Wasserstrahls bei allen in Frage kommenden Wassermengen 

vermieden wird. Gleich am Anfang des Tosbeckens ist eine 1,35 m hohe 

Schwelle angeordnet, die auf 0,55 m Hóhe unterstrómt wird. Dadurch 

wird der schieBende Strahl steil fn die Hóhe geworfen, so daB sich vor 

der Schwelle eine Deckwalze bildet. Der Strahl wird auBerdem geteilt 

und sprudelt infolgedessen nicht zu hoch empor. Um den unter der 

Schwelle hindurchschleBenden Teil des Wassers móglichst schnell von

einem Pfropfen fest 

eingebettet sind.

Dann folgt die Schie- 

berkammer, die von 

dem Besichtigungs- 

gang Im Kern und 

einem besonderen 

Bedienungsgang 

uber dem luftseitigen 
Stollen zuganglich 

ist. Jede Rohrleitung 

hat hier hinterein- 

anderliegend eine 

Drosselklappe 

1000 mm Durchm. 

und einen Rlngschie- 

ber ais Regelungs- 
organ. Die Unter- 

teilung in zwei 

Strange wahlte 

man, um die Be- 

triebssicherhelt zu 

erhóhen und mit 

kleineren Schieber- 
abmessungen aus- 

zukommen. Die 

Drosselklappen wer

den aus geschweiBter 

FluBstahlkonstruk- 

tion hergestellt. Ais 

NotverschluB ist im 

Einlaufturm noch ein 

Fallschutz vorge- 

sehen. Es wird so 

ausgefiihrt, daB es 

gegen das strómendc 

Wasser schlieBt. Es 

wird an der Ober- 

kante des Turmes

aufgehangt. Zur Be- Abb. 4.
luftung des wasser- 

seitigen Stoilens ist eine 300-mm-Leitung vorgesehen, die in der wasser- 

abwartigen Turmwand hochgefiihrt und dann am Hang bis flber das 

Stauzlel frostslcher verlegt wird. Sie nimmt zuglelch das Antriebseil fflr 

das Schfltz auf. Das Windenhauschen steht am Anfang des Hochwasser- 

fiberfalls. Das Schfltz kann also jederzeit bewegt werden und ermóglicht, 

den wasserseitigen Stollen zwecks Besichtigung trockenzulegen.

Der luftseltlge Betonstollen des Grundablasses wird vom abflieBenden 

Wasser frei durchstrómt. Der erste Baublock, in den die Ringschieber 

ausgieBen, ist ais zweitellige Ubergangskammer ausgebildet, dereń zweck- 

maBige Form durch Modellversuche ermittelt wurde. Um sie stets sicher 

mit Wasser gefullt zu halten, ist kurz unterhalb des Stollenendes ein 

Oberfallwehr mit der Krone auf -f 263 m NN angeordnet. Die Ober- 

gangskammer besteht aus hochwertigem bewehrten Beton.

des Dammes mit den Entlastungsanlagen.

Ist. Die Leitung endet in einem luftseitigen Schieberhaus mit einem 

Ringschieber ais Regelungsorgan. In dem anschlleBenden Tosbecken wird 

durch eine Schwelle ein 3 m tiefes Wasserpolster gehalten. Das Wasser 

flleBt dann durch den unteren Teil der SchuBrinne ab.

Die Hochwasserentlastung besteht aus 50 m langem Oberlaufgerinne, 

SchuBrinne und Tosbecken. Sie ist fflr ein gróBtes Hochwasser von 

rd. 55 m3/sek betnessen, namlich 15001/sek-km2 aus dem Bevergeblet 

und 18 m3/sek Hóchstlelstung des Stoilens von der Neye. Der gróBte 
Aufstau betragt 0,7 m. Dieses verhaltnlsmaBig groBe MaB wurde ge

wahlt, well der HochwasserabfluB dadurch verzógert, der Hochwasser- 

schutz also verbessert wird. An der Stirnwand des Oberlaufgerinnes ist 

noch ein Schfltz von 3,5 m Breite und 2,5 m Hóhe angeordnet, durch 

das der Hochwasserschutzraum (4,5 MIII. m3) beherrscht wird. Die Sohle

Lageplan

i m  tsjr zw sm

Abb. 5. BetrlebablaB, Langsschnitt.
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Fachschrlft f. d . ges. Baulngenleurwesen

der Sohle wegzuieiten und 

im strcjmenden Wasser 

zum Zerfail zu bringen, 

wurde hinter der unter- 

strómten Schweile noch 

eine Keilschwelle an

geordnet. Die Anlage ist 

nach Modellversuchen im 

Franzius-Institut der Tech

nischen Hochschule Han- 

nover bemessen worden.

Fiir alle Betonbau- 

werke sind rd. 32 000 m3 

Beton erforderlich. Er be

steht aus 300 kg/m3 Trafi- 

portlandzement 30 : 70, 

Rheinsand und Grau-

wackesplltt und -schotter. 

Das Grófitkorn ist 45 mm. 

Der Beton wird ais Weich- 

beton teils mittels kur-

zer Glefirinnen, teils mit 

Kiibel und Turmdrehkran- 

fórderung eingebracht. 

Beim Bau des Stahl-

Taigrunde. Im Vordergrunde die Kreuzung wandsockels (Abb. 6) er-

mit dcm GrundablaB. gaben sich an zwei Stellen
des Talgrundes erhebliche 

Griindungsschwierigkeiten. Am Fufi des linken Hanges auf etwa 50 m 

Lange, einschliefilich der Kreuzung des Kerns mit dem GrundablaB, war 

der Felsen bis in grOBere Tiefe gestórt und durch Geblrgsdruck vólllg 

verquetscht und nach Ton umgewandelt. Hier muBte der Sockel sporn- 

artig bis zu 7 m tlefer gegrflndet werden. Am Obergang des gesunden 

Gesteins der Talmitte in die Storungsstrecke wurden Kalklinsen und eine 

starkę Quelle angetroffen. Im ganzen Bereich wurden zur sicheren Dichtung 

des Untergrundes relchliche 'Zementeinpressungen durchgefiihrt.

Am FuB des rechten Hanges stieB man unvermutet auf ein rd. 30 m 

breites Kalksteinband, das im Streichen und Failen ganz regelmaflig dem 

Tonschiefer eingelagert war. Die Schfirflócher der Vorarbeiten hatten 
unmittelbar rechts und links dieses Bandes gesessen und gesunden Ton- 

schlefer gczeigt. Der Kalkstein war in lauter groBe BiOcke aufgeiOst mit 

brelten Spalten, die satt vcrlehmt waren, aber gefahrlich werden konnten, 

wenn der Lehm unter Druck ausgewaschen wurde, Das bewies iiber- 

zeugend ein Einbruch der Bever durch diese Kliifte in die von links 

vorgetriebene Baugrube. Einen Elndruck der Zerkltiftung gibt Abb. 7. 

Hier war eine sehr sorgfaitlge Abriegelung der Kalkschlchten erforderlich. 

Im Zuge des Sockels wurde das kliiftlge Gesteln ausgeschachtet, bis es 

praktisch geschlossen war und die Lehmelnlagerungen sich verloren. 

Das war der Fali rd. 20 m unter der alten Bachsohle, rd. 15 m unter 

der Felsoberkante. Das darunterliegende Gestein sollte durch Zement

einpressungen gedichtet werden. Zu diesem Zweck wurde im Betonsockel 

auf dieser Strecke ein unteres Stockwerk aus zwei nebeneinanderllegenden,

Abb. 8. Betonieren des Stahlwandsockels 

in der Kalksteinzone.

Abb. 9. Bohren und Elnpressen in den 

unteren Arbeitsgangen der Kalksteinzone.

Abb. 10. Einbau von Dichtungslehm, 

Stahlwand und FilterkOrper.

Abb. 7. Freigelcgte zerkliiftete Kalkschlchten im Dammlager.

je 2 m breiten und 3 m hohen Arbeitsgangen angeordnet, das 8 m unter 

dem durchlaufenden Beobachtungsgang liegt (Abb. 8). Von hier aus sind 

15 bis 45 m tiefe Bohrungen durch die unter 50° einfallenden Kalkschlchten 

bis in den dichten Tonschiefer getrieben und verpreBt worden (Abb. 9). 

Im wasserseitigen Gang liegt der Dichtungsschleier, im luftseitlgen sind 

Beobachtungsbohrungen von 10 m Tiefe niedergebracht, um die Dichtheit 

des Schleiers flberwachen zu kónnen. Die Gange gaben die Moglichkeit, 

die Zementeinpressungen auszufiihren, ohne den iibrigen Bau aufzuhalten. 

Sie gestatten vor allem eine jederzeitige leichte Prflfung und nótigenfalls 

Nachdichtung dieser Strecke.

Bei den mafiigen Felsverhaltnissen kommt den Zementeinpressungen 

zur Slcherung der Dichtheit eine groBe Bedeutung zu. Das steile Ein- 

fallen der Schichten gab die MOgllchkeit, allgemein mit hohen Drflcken 

zu arbeiten, ohne daB ein Anheben der Schichten zu befflrchten war. 

Wir sind daher stets auf 80 at Druck gegangen, eln Vielfaches des 

spateren Wasserdrucks. Im allgemeinen wurden 10 m tiefe Bohrungen 

in 1,5 m Abstand ausgefflhrt. In der StOrungszone am linken Hang betrug 

der Abstand 1 m und in der Kalksteinzone 0,65 m. In besonders schlechten 

Strecken sind zwei Reihen von Rohren angeordnet. Oberwlegend wurde 

in 5-m-Stufen gebohit und abgepreBt, weil man auf diese Welse die 

beste Wirkung erzielt und die Gebirgsbeschaffenheit bezflglich Dichtheit 

in den verschiedenen Tiefen kennenlernt. Die Zementaufnahme betrug 

30 bis 80 kg/m Bohrloch in den gesunden Tonschleferstrecken, rd. 100 kg/m 

in der Storungsstrecke am Fufi des linken Hanges und ebenfalls 100 kg/m 

in der Kalksteinzone, wobei der Lochabstand zu beachten ist. Bei den 

einzelnen Lóchern schwanken die Zahlen zwischen 1 und 80 Sack je 5 m 

Stufe. Die obenerwahnte Quelle schluckte sogar fflr sich 23 t Zement. 

Zwei kleinere Quellen in der Kalksteinzone nahmen zusammen rd. 50 t 

Zement auf.
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Dle gesamte Erd- und Felsbewegung fflr den Damm betrSgt rd. 1 Mili. m3. 

Fur die einzelnen Schflttlagen sind im Dichtungslehm 0,30 m, im steinigen 

Lehm 0,50 m und im StfltzkOrper 1 m vorgeschrleben. Der Lehm wird durch 

einen 7-t-SchIepper mit Knetstollen auf den Raupen verdichtet, dle Stein- 

schflttung durch mehrfaches Abrammen mit der 2,5-t-Platte. Fflr dle Aus- 

wahl und Prflfung des Dlchtungsbodens ist auf der Baustelle eine Prflf- 

stelle elngerlchtet. Bei den Vorarbeiten in Erdbaufragen hat die Preufiische 

Versuchsanstalt fur Wasserbau und Schiffbau zu Berlin mltgewlrkt.

Dle Stahlbleche werden durch den Greifbagger elngesetzt, der sonst 

das Stampfen besorgt. Zum Abstfltzen genflgen einfache Streben. Ebenso 

bringt der Raupengreifer den Filter mittels Kubel ein, wobei die verhałtnis- 

mafiig dunnen Schlchten der einzelnen Kórnungen durch Trennbleche sauber 

unterteilt werden (Abb. 10). Beide Arbeiten erfordern also keine besonderen 
Gleise und Gerate.

Dle Bauarbeiten am Damm wurden im April 1935 begonnen; bis 

Ende 1937 sollen sie beendet sein.

Die Arbeiten der Reichswasserstrafienverwaltung im Jahre 1936.
Von Mlnisterialdirektor S r ^ n g . cfir. G3hrs.

(Fortsetzung

Die Arbeiten fflr dle K an a lis ie ru n g  der M ltte lw e se r  wurden 

im Rahmen der zur Verfflgung gestellten Mlttel weiter gefOrdert. Im 

Bezirk des N e ubauam ts  M Inden  wurde im Frflhjahr mit den Erdarbeiten 

des Schleusenkanals der S tau s tu fe  Pe te rshagen  begonnen. Der 

Aushub der fast 3 Mili. m3 umfassenden Bodenmengen und dle Her

stellung der Bruckenrampen, StraBen- und Wegeverlegungen wurden in 

Offentlicher Ausschrelbung vergeben.

Bis zum Ende des Jahres sind 700 000 m3 Boden gefOrdert. An 

Baggergeraten sind ein Elmerkettentrockenbagger, drei LOffelbagger und 

ein Schflrfkflbel elngesetzt. Mutterboden und der in den Niederungs- 

gebleten anstehende Auelehm werden zur AufhOhung von Uferlandereien 

der Weser, dle durch den Stau unter Wasser kommen, sowie von tlef- 

llegenden Randgebleten des Kanals und von einer 50 ha grofien Niederung 

an einen kleinen Seitenflufi der Weser, der Bflckeburger Aue, benutzt, 

um die schon frflher Infolge eines alten Mflhlenstaues unter stauender 

Nasse leidenden Grflnlandfiachen nicht nur gegen eine weltere Ver- 

schlechterung durch die Hebung des Grundwasserstandes zu schfltzen, 

sondern um sie gleichzeitig ln vollwertlge Ertragsfiachen umzuwandeln. 

Soweit der sonstlge Boden nicht zur Herstellung der Kanalseltendamme 

und der Rampen der zu flberfflhrenden StraBen und Feldwege Ver- 

wendung flndet, wird er auf einer 7 km entfernt liegenden Odlandkippe 

abgesetzt. Im Zusammenhang mit der Bodenverbesserung der Auetal- 

niederung ist die Aue selbst auf 1,6 km Lange in ein neues Bett am 

Geestrande verlegt, damit sie das dort austretende Hangwasser abfangt 

und den Nlederungsfiachen fernhait. Fflr dle an den Schleusenkanal zu 

errichtenden Bauwerke, die Schleuse, den Auedfiker mit 26 m2 Quer- 

schnltt, einen Rohrdflker, drei Strafienbrflcken und zwei Feldwegbrflcken 

wurden die Vor- und Entwurfsarbeiten so weit betrleben, dafi im Jahre 1937 

mit der Bauausfflhrung der meisten dieser Bauwerke begonnen werden kann.

Fflr dle S tau s tu fe  S ch lflsse lbu rg  wurde der Gesamtentwurf auf

gestellt, dle Planunterlagen fflr das Ausbau- und Enteignungsverfahren 

zusammengestellt und dle Verfahren eingeleitet.

Im Bezirk des N eubauam ts  N ienbu rg /W eser sind die Bau

arbeiten fflr den Schleusenkanal der S taus tu fe  D ra k e n b u rg , die im 

Frflhjahr 1935 in Angriff genommen wurden, erheblich fortgeschritten.

Der obere Schleusenkanal von seiner Abzweigung aus der Weser bis 

zur Schleusenbaustelle, einschliefilich des oberen Vorhafens, ist mit den 

BOschungsbefestigungen nahezu fertiggestellt. Nur ein schmaler Damm 

trennt noch Kanał und Weser und dient zur Zeit zur Oberfuhrung eines 

Weges, der spater mit einer Briicke flber den Kanał geleitet wird (Abb. 62). 

Die Im Kanalbett gewonnenen Bodenmengen sind teils in die den Kanał 

gegen HochwasserstrOmung schfltzenden Seitendamme und ln die Briicken- 

rampen eingebaut, teils haben sie fflr Aufhóhungsarbeiten Verwendung 

gefunden. Dle oberen Auelehmschichten, dle in einer Machtlgkeit bis 

zu 3 m angetroffen wurden, konnten, soweit sie nicht fflr den Deichbau 

gebraucht wurden, fflr die AufhOhung von tiefllegenden Landerelen In 

der Wesermarsch zum Schutze gegen eine spatere Verw3sserung durch 

den Aufstau des Grundwassers genutzt werden. Die flberschflsslgen 

unteren Bodenschlchten, bestehend aus Sand und Kies, tonlgen und 

moorlgen Einlagerungen, wurden auf Ablagerungsfiachen ln einem in der 

Nahe gelegenen Moore geschafft, wo sie etwa 1 m hoch geschflttet und 
mit einer etwa 20 cm dicken Schicht aus kulturfahigem Boden flberdeckt 

wurden. Es sind auf diese Weise bisher rd. 40 ha nledrig gelegene 

Marschwelden aufgehoht und rd. 40 ha Kulturland ais teiłweiser Ersatz 

fflr das zum Kanalbau benOtlgte Gelande aus moorlgem Unland neu 

gewonnen worden. Gleichzeitig mit den Erdarbeiten sind aućh dle 

Brflcken und dle in den Brflckenrampen vorgesehenen Bauwerke in Angriff 

genommen worden.

Dle masslven Widerlager fflr zwei Kanalbrflcken von je rd. 60 m Stfltz- 

welte sind bereits fertiggestellt, so dafi mit der Aufstellung des stahlernen 

Oberbaues demnachst begonnen werden kann. In den Rampen der einen 

Brflcke, dle spater aus sandigem Kanalaushubboden geschflttet werden, 

sind belderselts des Schleusenkanals besondere Hochwasserdurchlasse in 
Elsenbetonbauweise ausgefiihrt, und endlich Ist in einer der Brflcken- 

rampen noch der DurchlaB eines zwischen Schleusenkanal und Geest neu 

angelegten Hauptentwasserungsgrabens ebenfalls in Eisenbeton fertig

gestellt.

aus Heft 19)

Die Entwflrfe fflr die ubrigen Brflcken sowie fflr die Schleppzug- 

schleuse von 350 m nutzbarer Lange und 12,5 m 1. W. sind aufgestellt, 
so dafi mit der Bauausfflhrung begonnen werden kann.

Fflr die S tau s tu fe  Landesbergen  wird das Ausbau-, Enteignungs- 

und hochwasserpolizelllche Verfahren In Kflrze zum Abschlufi gebracht 

werden. Mit der baldigen Inangrlffnahme der Bauarbeiten kann daher 

gerechnet werden.

Fflr die unterste S taus tu fe  L angw ede l im Bezirk des N e u b a u 

am ts Verden ist das Ausbauverfahren abgeschlossen. Dle Erdarbeiten 

fflr den Schleusenkanal sind vergeben, so dafi der Beglnn der Bau

ausfflhrung unmittelbar bevorsteht.

Auch die im Weserflufi fflr dle Kanalisierung erforderlichen Arbeiten 

wurden fortgesetzt. Im Bereich der beiden obersten Haltungen, der Stau- 

stufen Petershagen und Schlflsselburg, wurden weitere rd. 9,5 km Ufer- 

strecken und Deckwerke aufgehoht, um spatere Stauschaden zu verhflten. 

Dle neuen 1 :3 geneigten UferbOschungen wurden durch eine 30 cm 

hohe Stelnschflttung gesichert.

Im Bereich der Staustufe Langwedel sind die Arbeiten zur Anpassung 

der Strombauten an den spateren Stromspiegel mit der AufhOhung von 

Buhnen und Deckwerken im wesentlichen zu Ende gefflhrt worden. Die 

noch erforderlichen Uferschutzbauten kOnnen erst kurz vor Errichtung des 

Staues durchgefiihrt werden.

Abb. 62. Oberer Schleusenkanal der Staustufe Drakenburg.

Aufieihalb des Stromes wurde Im Winter 1936/37 mit der ersten 

Delchverlegung unterhalb der Allermflndung begonnen. Dle Arbeiten 

werden im Jahre 1937 beendet werden.

An der A lle r  wurde ais grOfiere Baumafinahme im Interesse der 

Schiffahrt und der Vorflut der bereits frflher7) erwahnte Ausbau einer 

starken Gegenkrflmmung bel Ahlden (km 60) fertiggestellt.

Die stark verrosteten, Im Jahre 1918 eingebauten sechs genieteten 

WehrbOcke des Nadelwehres der Staustufe Hademstorf wurden durch neue 

geschweifite BOcke ersetzt, dle Untertore der Schleusen Oldau und 

Marklendorf trockengelegt, mit neuen Anschlagholzern versehen und 

frisch gestrichen.

Am Ems-Weser-Kanal sind die fflr die Hebung des Wasserspiegels 
eingeleiteten Arbeiten fortgefflhrt worden, wofflr wieder 1 Mili. RM zur 

Verfflgung standen.

Im Bauamtsbezlrk Osnabrflck werden die Verst3rkungsarbeiten an 

den Dammen des Hauptkanals an acht Strecken mit zusammen 3500 m 

Lange durch Steinschuttungen und Boschungspflaster fortgesetzt.

Im Bauamtsbezirk MInden II wurden die Bauarbeiten der HOherzlehung 

bzw. des Neueinbaues der Tondichtung in glelcher Weise wie im Vor- 

jahre ausgefiihrt8).

7) Bautechn. 1936, Heft 17, S. 241.
s) Bautechn. 1936, Heft 17, S. 241/242.
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Abb. 65. Erweiterung des Pumpwerks an der Hindenburgschleuse.

Einbau der Druckrohrleitungen In felslgem Kalkmergel.

Auch die im Berelche der hohen Dammstrecken am Beruhigungs- 

becken des Pumpwerks in Minden erforderlichen Dammsicherungen sind 

begonnen. Die Arbeiten bestehen in dem Einrammen von 13 bis 14 m 

langen Spundbohlen Larssen Profil XII mit Schlofldichtung. Zur ErhOhung 

der Dichtlgkeit werden dieSpundwSnde durch besonders hierfflr ausgebildete 

Anschlusse vollkommen dicht mit den vorhandenen Bauwerken verbunden.

Abb. 66. Neue und alte Schwieringhauser Brucke. Abb. 67. Deusener Brflcke, dahinter altes Sicherheitstor.

Abb. 63. Weser-Ems-Kanal.

Verst3rkung des sfldlichen Hauptes des Grenzaue-Durchlasses.

Aus Abb. 63 sind die an einem der bisher verst3rkten Dflkerhaupter 

ausgefflhrten Sicherungsarbeiten ersichtllch. Die vorhandene Stirnmauer 

wird erhOht. Seitlich wird das Bauwerk durch eiserne Spundwande ge- 

sichert, hlnter denen Steinrigolen filterartig das Sickerwasser abfflhren.

Die zur Zeit noch im Gange befindlichen Dammverstarkungsarbelten 

werden mit kiesigem Boden ausgefiihrt, der landelnwarts der vorhandenen 

Damme mit einer Berme in HOhe des jetzigen Wasserspiegels und einer 

Neigung 1 :4  angeschflttet wird. Das Sickerwasser wird dabei in LSngs- 

und Querrigolen abgefangen.

Abb. 64.

Pumpwerk an der Hindenburgschleuse bei Anderten.

Im Bauamtsbezirk Hannover I wurde vor allem die Hdherziehung 

der Tondichtung im Ems-Weser-Kanał und im Zweigkanal nach Linden 

in einer UferlSnge von 10,4 km ausgefiihrt. Weiterhin wurden die Haupter 

von sechs Dflkern durch eiserne Spundwande verstarkt, die ErhOhung der 

Leinpfade an den Kanalbrflcken flber die Leine vorgenommen, die Tore 

der Leineschleuse und die Sperrtore bei Lohnde und Havelse erhOht und 

verst3rkt. Die Ausfflhrung der ErhOhung an den Sperrtoren war ohne 

groBe Ver3nderungen an Tor und FuBsteg mogiich. Die vorhandenen 

Ź-Elsen, auf denen die Blechhaut auflicgt, wurden durch Winkel um etwa

30 cm verlangert und auf diesen das ErhOhungsblech befestigt.
Der vom Ems-Weser-Kanal abzweigende Zweigkanal nach Osnabrfick 

ist elnschiffig, in Entfernungen von etwa 2 km sind kurze Ausweichstellen 

vorhanden.
Bei der Zunahme des Verkehrs haben sich Unzutraglichkeiten und 

Stockungen ergeben, einmal durch die geringe Fahrgeschwindlgkeit (etwa

2 km/h) In dem engen Kanalprofil und dann durch das Warten der Schlepp- 

zflge am Anfang und Ende der einschiffigen Streckenhaltung. Die vor- 

handenen Ausweichstellen fflr zwei Schlffsl3ngen waren fflr Schleppzflge 

zu kurz. Zur Verbesserung und Beschleunigung des Verkchrs ist die 

einschiffige Strecke von km 1,5 bis 2,9 ais Auswelchstelle mit zwel- 

schiffigem Querschnitt ausgebaut worden.
Die Schleppzflge kOnnen nach Fertigstellung auf langeren Strecken 

mit einer Fahrgeschwindlgkeit von etwa 5 km/h und die Selbstfahrer bis

9 km/h fahren und brauchen nicht mehr aufeinander zu warten.

Der Wasserąuerschnitt Ist von 44,6 auf 68,7 m2 und die Wasser- 

splegelbreite von 23,4 auf 31,8 m vergrOBert.

Unter den Brflcken sind die Ufer mit eisernen Spundsv3nden eingefaBt.

Ostlich von Hannover war infoige der Fertigstellung der Scheltel- 

haltung des Weser-Elbe-Kanals und der bevorstehenden Inbetriebnahme der 

Schleuse bei Allerbflttel der volie Ausbau des Pumpwerks an der Hinden

burgschleuse erforderlich, um die Speisung der Scheitelhaltung slcher- 

zustelien (Abb. 64).

Zu den bereits vorhandenen zwei Pumpen- und Motorsatzen von je 

1,6 m3/sek Leistung wurden vier weitere Pumpensatze gieicher Bauart 

und gieicher Leistung eingebaut, wodurch die Gesamtleistung des Pump

werks im Laufe des Jahres 1937 auf 9,6 m3/sek gestelgert wird.

Mit dem Einbau der neuen Maschlnensatze war die Verlegung von vier 

weiteren Druckrohrleitungen aus flberlappt geschweifiten, schmledelsernen 

Rohren von je 1100 mm 0  und je rd. 150 m L3nge verbunden (Abb. 65).

Die Anlage sollte bis zum 1. April 1937 betriebsfertig sein.
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Abb. 68. 2. Fahrt bei Olfen. Kanalbrflcke tiber die Lippe.

6. W estliche Kanale.

Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals.

Die Erweiterung des Dormund-Ems-Kanals hat gute Fortschritte ge- 

macht. Eine kurze Beschrelbung der BaumaBnahmen und ihrer Durch- 

fiihrung wurde im vorjahrigen Bericht9) gegeben.

Auf der 16 km langen Strecke von Dortmund bis zum Schlffshebe- 

werk Henrichenburg sind die Einfąpsung und der Ausbau der Ufer sowie 

die Erdarbeiten und der Bau der Briicken von Dortmund abwarts auf

9 km Lange fertig. Die Diikerbauten auf dieser Strecke sollen im Jahre 

1937 hergestellt werden. Auf der anschliefienden Strecke sind erst die 

Uferspundwande auf einer 4 km langen Strecke geschlagen.

Abb. 66 zeigt die neue und dahinter die alte Schwieringhauser 

BrUcke und gibt damit einen Mafistab fiir die GróBe der Erweiterung, 

ferner gibt Abb. 67 an dem alten noch umzubauenden Sicherheitstor 
bei Dortmund, das hinter dem Neubau der Deusener Brucke zu sehen 

ist, einen Begriff von den Engstellen, die im alten Kanał vorhanden 
waren.

Besonders schwierig ist der noch im Gange befindliche Neubau der 

Zechenbahnbrflcke, durch die die Bahnverbindung der Zeche Minister 

Achenbach mit ihrer Kokerei und ihrem AnschluBbahnhof hergestellt wird. 

Die neue Brucke liegt genau an der Stelle der alten, der Neubau muB 

ohne Betriebsunterbrechung vorgenommen werden, wobei taglich 3000 t 

Kohle iiber die Baustelle zu fahren sind. Infolge einer Kurvenerweiterung 

des Kanals erhalt der Neubau eine Stiitzweite von 77,4 m, wahrend die 

alte Brucke nur eine Stiitzweite von 44 m hat. Da der Zechenbahnbetrieb 

nur an Sonntagen unterbrochen werden kann, ergaben sich auBergewOhn- 

liche Arbeltsvorgange. Die Widerlager miissen z. B. unter behelfmaBigen 

Oberbruckungen der normalspurigen Zechenbahn errichtet werden. Der 

eiserne Oberbau wird seitlich glelchlaufend zur alten Brucke aufgestellt 

und spater elngeschoben. Da die Schienenoberkante der neuen Brucke 

um 1,2 m hóher liegt ais auf der alten Brucke, mufiten die alte Briicke, 

die Hilfsbrucke iiber den neuen Widerlagern und der Bahndamm in zwei 

Zugpausen an Sonntagen um je 60 cm gehoben werden.

Ferner ist im Jahre 1936 eine Halfte des Herrentheyerbach-Diikers —  

km 7,367 —  fertiggestellt worden. Er besteht aus fluBeisernen Flanschen- 

rohren von 1,2 m 1. W. mit innerer und SuBerer Bitumenisolierung. Die 

Rohre sind in offener Baugrube zwischen Spundwanden verlegt worden.

Um den Verkehr auf dem Kanał aufrechtzuerhalten, ist der Diiker 

in zwei Abschnitten zu bauen, so daB jeweils eine Durchfahrt fur die 

Schiffahrt verbleibt. Die westliche Halfte des Diikers von der Uferspund- 

wand bis zur AnschluBkammer In Kanalmltte Ist bereits fertiggestellt.

°) Bautechn. 1936, Heft 20, S. 272.

Abb. 72. 2. Fahrt bei Hiltrup.

BehelfmaBige Unterfuhrung des Emmerbaches.

AnschlleBend wurde der Ausbau der freien Strecken des ubrigen 

Teils des Dortmund-Ems-Kanals bis zur Abzweigung des Ems-Weser- 

Kanals bei Bergeshóvede durch Schlagen der eisernen Uferspundwande 

gefOrdert. Besonders nfirdlich und sudlich der Stadt Miinster kamen 

auch die ubrigen Ausbauarbeiten gut vorw3rts.

Ober die Fortschritte beim Bau der sieben 2. Fahrten Ist zu berlchten, 

daB die 2. Fahrten bei Olfen, am RIenbach und bei Amelsbiiren verkehrs- 

fahig sind. Die 9 lćm lange 2. Fahrt bei Olfen ist die bedeutendste aller 

neu anzulegenden Umgehungsstrecken des Dortmund-Ems-Kanals sudlich

Abb. 70. 2. Fahrt bei Olfen. StraBenbriicke Olfen— Vinnum.

Die Rohre der Ostlichen Dukerhalfte werden in der AnschluBkammer, die 

ais Spundwandkasten ausgebildet Ist, an die bereits verlegten Rohre der 

westlichen Dukerhalfte angeschlossen.

Auf der bereits fertlgen Strecke des Dortmund-Ems-Kanals zwischen 

Rheln-Herne- und Wesel-Datteln-Kanal wurde durch Baggerungen die 

Kanalsohle vertieft, so dafi jetzt 1350-t-Schiffe zwischen Schleuse VII des 

Rhein-Herne-Kanals und Schleuse Datteln des Wesel-Datteln-Kanals ver- 

kehren kOnnen.

Abb. 69. 2. Fahrt bei Olfen. Kanalbrucke iiber einen Feldweg. Abb. 71. 2. Fahrt bei Olfen. Sicherheitstor (geschlossen) bel Datteln.
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Bergeshć)vede. Zu 

ihrer Herstellung 

mufiten 4,5 MIII. m3 

Erdmassen bewegt,

200000 m3 Lehm fQr 
Dichtungen einge- 

walzt und 320000 m3 

Kies und Stelne fiir 

Uferslcherungen 

u. dgl. verbaut wer

den. Zwei Kanal- 

briicken fiihren iiber 

Wasserlaufe und 
zwei iiber StraBen.

Dazu kommen noch 

zwei Wegebrilcken 

und zwei Sicher- 

heitstore. Die Kanal

briicke iiber die Lippe 

ist mit einer Ent- 

lastungsanlage ver- 

bunden. Die Gesamtkosten betragen 20,6 Mili. RM. Einige besonders 

hervorzuhebende Bauwerke sind auf Abb. 68 bis 71 wiedergegeben.

Neu in Angriff genommen wurde die grofie rd. 11 km lange Fahrt 

zwischen Liidinghausen und Senden, dereń siidlicher Teil zunachst die 

Verlegung und Hebung der Reichsbahnstrecke Liidinghausen— Diilmen 

auf eine Lange von etwa 3,3 km erfordert. Die Arbeiten der Reichsbahn- 

verlegung sind im wesentlichen fertiggestellt; es fehlt noch die Her

stellung des eisernen Oberbaues fiir die eingleisige Reichsbahnbrflcke.

spundwanden und 

Spundbohlen her- 

gestellt worden Ist 

(Abb. 72). Die Ar

beiten werden durch 

Herstellung der er- 

forderllchen Kunst- 

bauten planmafiig 

weitergefiihrt.

Im Zuge der

2. Fahrt an der Ems 

ist die drelteilige 

Kanalbriicke fertig

gestellt worden. 

Ebenso gehen die 

Arbeiten fiir die Her

stellung eines neuen 
Emsbettes im An- 

schlufi an die Kanal- 

briicke In diesem 

Jahre ihrer Vollen- 

dung entgegen. Abb. 73 bis 75 geben drei wichtige Bauabschnltte der 

Kanalbriicke wieder.

Von den 95 StraBen- und 17 Eisenbahnbrucken auf der Erweiterungs- 

strecke siidlich BergeshtWede sind 81 łieu zu erbauen. Davon sind bisher

31 Neubauten fertiggestellt.

Kflstenkanal.

Bei Herstellung der ersten Teilstrecke des Kustenkanals von Olden

burg bis Kampe, die zunachst nur zur wasserwirtschaftlichen und verkehrs- 

wirtschaftlichen ErschlieBung eine Teiles der oldenburgischen Hochmoore 

geplant war und ausgefflhrt wurde, bevor die endgflltige Entscheidung 

fflr die Durchfflhrung des Kanals bis zur Ems gefallen war, sind die

Abb. 73. 2. Fahrt an der Ems. Widerlager und Mittelpfeiier der Kanalbriicke.

Alle Rcchte vorbehalten. Bruckenabdichtungen mit Naturasphalt.
Von Relchsbahnoberrat ®r.=2Sng. Schroder, Essen.

Im Bezirk der Reichsbahndirektion Essen sind seit Sommer 1932 eine 

grofierc Anzahl von stahlernen und massiven Briicken unter V erw endung  

des deu tschen  N a tu ra spha lts  abgedichtet worden. Insgesamt wurden 

15 000 lfdm Nietreihen und 5000 m2 Flachen abgedichtet. Die Arbeiten 

sind unter Leitung des Reichsbahnamtmanns H aup t ausgefflhrt worden.

Ehe auf die angewandten Abdichtungsverfahren eingegangen wird, 

selen zunachst einige Bemerkungen flber Gewinnung und Verarbeitung 

des Naturasphalts gemacht, da dieser bei uns in Deutschland noch 

ziemlich unbekannt oder vlelmehr nicht mehr bekannt Ist. Dichtungs- 

arbelten mit Naturasphaltmastix sind fruher mit Erfolg ausgefflhrt worden. 

Es gibt eine Abhandlung des KOnlglichen Hannoverschen Hofasphalteurs 
H enn lg , erschlenen 1866, in der flber solche Arbeiten berichtet wird.

Unter Naturasphalt versteht man eine in der Natur vorkommende 

innlge Verbindung von Gestein und Bitumen. Er ist dadurch entstanden, 

daB ErdOl ins Gestein eindrang und sich hier in Bitumen umwandelte. 

Mineralfreles Bitumen wird aus Erdól durch Abdestillleren der leichter 

sledenden Anteile gewonnen. Selne Herstellung begann erst um die Mitte 

des 19. Jahrhunderts, wahrend der Naturasphalt berelts im frflhesten Alter- 

tum bei Hoch- und Tief bauten verwendet wurde. Die altesten Fundę Iiegen 

5000 Jahre zurflek. Ein grofieres Bad aus jener Zeit von 12 m Lange zeigt 

eine 2,5 cm dicke Asphaltschicht, die heute noch dicht Ist.

Die Entwicklung der deutschen Naturasphaltindustrie begann um die 

Mitte des 18. Jahrhunderts, ais die Lager von Limmer bei Hannover ent- 

deckt wurden. Sie spielten bis zum Ausbruch des Weltkrleges In der

Abb. 75. 2. Fahrt an der Ems.

BUck in den Trog der Kanalbriicke.

Briicken flber diesen Kanalteil nur 4 m flber den mlttleren Kanalwasserstand 

gelegt worden. Der AnschluB des Kanals an die Ems hat durch ErschlieBung 

weiterer Hochmoore auf oldenburgischem und preufilschem Gebiete und 

die Wlrkung des Windstaues auf der langen west-ostw3rts gerlchteten 

durchgehenden Wasserstrafie die Gefaile- und Wasserstandverhaltnisse In 

dem Kanał so ver3ndert, dafi zeitweise mit der nicht unerheblichen Hebung 
des Kanalwasserspiegels bis zu 50 cm gerechnet werden mufi. Dem- 

entsprechend mufiten zwei Kanalbrflcken flber den ersten Kanalteil bei Hunds- 

mflhlen und Edewechter Damm gehoben werden. (Fortsetzung folgt.)

Abb. 74. 2. Fahrt an der Ems.

Elnfahren der eisernen Uberbauten der Kanalbriicke.

Diese Brflcke erhalt wegen der ungewOhnllch spltzen Kreuzung mit dem 

Kanał eine Spannwelte von rd. 105 m und wird ais Dreigurttrager aus- 

gebildet.

Auch die Arbeiten der 2. Fahrt bel Hiltrup sind in Angriff genommen. 

Hier war zunachst die Umleitung der Reichsbahnstrecke Miinster— Hamm 

bei der Durchąuerung des Emmerbachtales vorzunehmen. Die umfang- 

reichen, hierzu erforderlichen Arbeiten sind im wesentlichen fertiggestellt. 

Von besonderem Interesse ist bel diesen Arbeiten die Herstellung einer 

behelfmafllgen Unterfuhrung des Emmerbaches, die ganz aus Kasten-
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deutschen Asphaltgewinnung eine beherrschende Rolle, waren aber vóllig 

im engiischen Besitz und sind es noch heute. Die Gruben sind wahrend 

des Krleges abgesoffen, sollen aber wieder in Betrieb genommen werden. 

Die Fundstatten bel V orw ohle  werden erst seit den 60er Jahren des 

vor!gen Jahrhunderts ausgebeutet und sind heute die e in z ige  in- 

lan d ische  R o h s to ffq u e lle  fiir die Gewinnung von natflriichem Asphalt, 

nachdem eine drltte Lagerstatte im Elsafi uns durch den Frledensvertrag 

verlorengegangen ist. Die Vorwohler Jahreserzeugung ist etwa 150000 t, 

gefOrdert kónnte aber ohne Schaffung neuer Anlagen das Doppelte und 

mehr werden. Zwei Aktiengesellschaften, dereń eine eine englische ist, 

bctreiben die Ausbeutung. Es bestand vor einigen Jahren die Gefahr, 

dafi dle einzige deutsche Grube auch noch in engiischen Besitz iiberglng, 

doch wurde dles durch Eingrelfen des Braunschweigischen Staates in 

letzter Minutę verhindert. Es sei bemerkt, dafi in England der Natur

asphalt fiir Abdichtungen mit Vorllebe verwendet wird.

Die Asphaltfelder werden bergmannlsch ausgebeutet. Das zutage 

gefórderte Gesteln wird ln Brechern auf Erbsen-bis Walnufigrófle zerkleinert 

und dann ln Mflhlen zu feinem Mehl zermahlen. Dieses Asphaltpulver mufi 

jedoch noch mit Bitumen angereichert werden, da es im Durchschnitt 

nur 7 bis 8%  Bitumen enthalt, was fiir die unmlttelbare Verwendung zu 

wenig Ist. Neue Bohrungen haben Felder angetroffen, dereń Fels im 

Mittel 10°/0 Bitumen enthalt.

Das Gemenge aus Naturasphaltmehl und Bitumen wird in Riihrkesseln 

mehrere Stunden gekocht und gelangt ais A sp ha ltm as tix  in Broten 

von 25 kg in den Handel. Die Mischung mufi in ihrer Zusammensetzung 

auf den vorgesehenen Verwendungszweck abgestimmt sein. Sie unter- 

scheiden sich nach dem Prozentsatz und Erweichungspunkte des zu- 

gesetzten Bltumens und nach dem Fiillergehalt, wobei unter Fiiller dle 

feinste Mahlung des verwendeten Asphalts verstanden wird. Auf diese 

Weise ergeben sich verschiedene Mastixsorten, die von den Asphaltfirmen 

entsprechend dem Verwendungszweck weiter verarbeltet werden.

Fur die A b d ic h tu n g  von B rucken ist von der Reichsbahn- 

dlrektion Essen eine Abdichtungsmasse folgender Zusammensetzung ver- 

wendet worden, dle von der M ark ischen  A sp ha ltg e se llscha ft in 

D o rtm und  hergestellt wird:

70 bis 75%  Naturasphaltmastix mit insgesamt 16% Bitumen,
10 bis 15% Erdólbitumen und

15% Zuschiage aus Gestelnsmehl aus einem Schlefcrgestein

und Asbestin.

Dieses Gemenge wird in dem Lieferwerk 5 bis 6 Stunden lang 

langsam gekocht und dann in leichte Gefafie gegossen, in denen die 
Masse bezogen wird.

Mit dieser Naturasphaltdlchtungsmasse, die im Durchschnitt insgesamt 

22% Bitumen enthalt, sind die s tah le rn en  und m ass iven  B rucken 

wie folgt abgedlchtet worden:

Nach Reinigung der Nietverbindungen und der Fugen der Fahrbahn- 

bleche uber den Quer- und Langstragern von dem anhaftenden Schmutz 

und Rost (bei feuchtem Wetter werden die Stahlteile mit einer Stich- 

flamme getrocknet) werden dle zu behandelnden Stahlteile mit einem 

V o ran s tr ichm itte l nach der von der Deutschen Reichsbahn heraus- 

gegebenen Anweisung fflr die Abdichtung von Ingenieurbauwerken (AIB) 

vorgestrichen. Ober die Niete und seitlichen Fugen wird ein punkt- 

geschw elfites M e ta lln e tz  von 0,5 mm Dicke und 12,5 mm Maschen- 

weite mit einer Wólbung von etwa 1 cm Bogenstich gelegt. Urspriingllch 

wurden gelochte Bleche in einer Dicke von 0,4 bis 1,2 mm verwendet, 

dle bei der Knopffabrlkation abfallen und sich gut bewahrt haben. Das 

jetzt verwendete p.unktgeschweifite Metallnetz ist erhebllch billiger und 

kostet 35 Pf/m2. Es wird in Breiten von 1 m bezogen. Das Metallnetz 

ist etwa 10 cm breiter zu wahlen ais dle Fugenentfernung der auf- 

genieteten Buckelbleche.

Auf dle so vorbereitete Eisenunterlage wird die N aturasphalt-  

d ich tungsm  asse ln einer Dicke von i bis 1,5 cm aufgespachtelt, nach

dem diese auf der Baustelle mit einem Zusatz von 10% Sand etwa 

6 Stunden lang langsam gekocht worden ist. Diese DIchtungsmasse dringt 

sehr leicht durch die Maschen des Metallnetzes hindurch und fflllt auch 

die Fugen und kleinen Zwlschenraume der Eisenteile gut aus. Nach dem 

Erharten liegt das Metallnetz oben auf der DIchtungsmasse. Auf diese 

wird alsdann eine zw e ite , h arte re  D ich tu ng ssch ic h t gelegt aus 

einem Gemenge der Naturasphaltdlchtungsmasse mit 10 bis 15% Sand 

und 35 bis 40%  Splitt aus Basalt, Diabas oder anderem Hartgesteln mit 

einer Korngrófie von 3 bis 5 mm. Die Masse wird wulstfórmig in einer 

Dicke von 2 cm aufgespachtelt, nachdem auch sie etwa 6 Stunden auf 

der Baustelle durchgekocht worden ist.

Bel m asslven  B rucken sind die Gewolbeflachen mit zwei Dichtungs- 

schlchten gleicher Dicke und gleicher oder nur wenig abgewandelter 

Zusammensetzung abgedichtet worden. Da die Brucken zum grofien Teii 

im Bergsenkungsgebiet liegen und starkę Rissegefahr besteht, wurde fast 

durchweg nach dem Reinigen und Trocknen der Flachę und Aufbringen 

eines Voranstriches zunachst eine 1,5 bis 2 cm dicke Schicht aus mager 

asphaltiertem Splitt verlegt und fest gewalzt oder gestampft. Dieser Splitt

wurde entweder fertig an der Baustelle angeliefert oder aber an der Bau

stelle ln dem Verhaitnis von 97 GT Edelsplitt zu 3 GT Erdólbitumen auf- 

bereltet. Diese Schicht bletet einen gewissen Schutz, dafi Risse im Beton 

sich nicht so leicht auf die eigentllche Dichtung (ibertragen. Auf sie werden 

alsdann dle beiden Lagen Dichtungsschlchten aufgebracht, zwischen denen 

ein punktgeschweifites Drahtmetallnetz angeordnet wird. Kiinftig wird an 

Stelle der Asphaltspllttschicht, falls Rissegefahr besteht, eine Lage durch- 

trankter Pappe oder Asphaitpapier gelegt werden, die aber nicht aufgeklebt 

werden darf, sondern lose auf der vorbehandelten Betonschlcht liegen mufi.

Eine genugende Trennung der Hartasphaltschicht von der weichen 

Dichtungsschicht wird durch das Metallnetz gewahrlelstet. Das Metall

netz ist bel allen Bauwerken erforderllch, die wenig Oberdeckung haben, 

wo mit starken Erschutterungen zu rechnen ist und Rissegefahr besteht. 

Wo das nicht der Fali ist, kann es wegbleiben. Obglelch auch ohne das 

Metallnetz ein Ineinanderfliefien der beiden Asphaltschichten nicht statt- 

findet, wie Versuche ergeben haben, Ist es zweckmafiig, dann zwischen 

den beiden Dichtungsschlchten eine Lage Asphaitpapier vorzusehen, damit 

die Schlchten leichter unabhangig vonelnander sich bewegen kónnen und 

dle obere harte Schicht sich nicht in die untere weiche eindriickt. Es 

kann dann die Lage Pappe oder Papier auf der Betonflache wegfallen. Die 

Abdichtung wird verbessert, wenn die 1,5 cm dicke untere Schicht in zwei 

Lagen von je 0,75 cm aufgebracht wird, von denen dle erste erstarrt sein 

mufi, ehe die zweite aufgespachtelt wird. Hierdurch wird verhindert, dafi 

dle Bitumenmasse abfllefit, was belm Aufbringen In einer Dicke von 1,5 cm 

ln elns leicht eintrltt. Auch werden Luftblasen durch die zweite Lage 

beseitigt.

Bei Abdichtungen von Widerlagern und Fliigelmauern haben die senk- 

rechten Flachen zuerst einen Voranstrich erhalten, auf den alsdann eine 

etwa 1 cm dicke Naturasphaltdlchtungsmasse aufgetragen wird, der noch 

etwas Erdólbitumen zugesetzt ist. Nach dem Erkalten wird eine zweite 

Schicht in etwa 1,5 cm Dicke aus Naturasphaltdlchtungsmasse mit einem 

Zusatz von etwa 5 %  Sand aufgespachtelt. Ein Abgleiten dieser senk- 

rechten Dichtungsschicht tritt nicht ein. Selbst bei 6 bis 8 m hohen 

Wanden konnte das nicht beobachtet werden, wie dle mit Markierungs- 

tafelchen hergestellte Versuchsschicht auf der Siidselte eines Werkstatt- 

gebaudes zeigt.

Bei den vorhandenen Slteren Widerlagermauern, die aus Bruchsteinen 

oder Ziegeln, in Mórtel verlegt, bestehen, entbehren vielfach die oberen 

Flachen der Lagerkammern einer Abdeckschicht, so dafi die Feuchtlgkelt 

von dieser Stelle aus In das Mauerwerk eindrlngt und es zerstórt. Auch 

bei derartigen Bauten wurde nach Reinigen und Trocknen des Mauer- 

werks dieses mit einem Voranstrich versehen und darauf eine doppel- 

laglge Schicht Naturasphaltdlchtungsmasse, dle untere Lage ohne Sand- 

zusatz und die obere Lage mit 40%  Splittzusatz, aufgebracht.

Dle unter Verwendung des deutschen Naturasphalts ausgefiihrten 

D lch tungen  haben sich blslang gut bewahrt. Es sind nur zwei Falle 

bekanntgeworden, wo sich Undlchtlgkeiten gezeigt haben, bei denen 

jedoch festgestellt werden konnte, dafi sie auf Fehler In der Ausfiihrung 

zuriickzufiihren sind. Allerdings erstreckt sich die Bewahrungszeit ja flber 

nur wenlge Jahre. Aber bel Industriebauten ist der Naturasphalt schon 

seit Jahrzehnten verwendet worden und, wovon ich mich habe flberzeugen 

kónnen, durchweg mit gutem Erfolg.

Der Haupteinwand, der gegen den Naturasphalt vorgebracht wird, 

ist der, dafi er ais Fflllstoff kohlensauren Kalk hat, der ja durch Saure 

angegriffen wird. Aber nach den vorliegenden Erfahrungen ist anzunehmen, 

dafi durch die innige Durchdringung des Gesteins mit Bitumen und die 

grofie Haftfestigkelt des Naturasphaltmehls mit dem umhflllenden zu- 

gesetzten Bitumen eine gewisse Saurewlderstandsfahlgkeit gegeben ist, 

so dafi sSurehaltlges Wasser, wie es praktisch vorkommt, nichts ausmacht. 

Das zeigt folgendes Beispiel: Auf einer Zeche ist vor 22 Jahren die Decke 

eines Magazins mit zwei Lagen Naturasphaltdlchtungsmasse von je 10 mm 

Dicke und 22%  Gesamtbltumen gedichtet worden. OhnejedeSchutzschicht 

lagern auf ihr seit 20 Jahren ln 1,50 m Dicke saurehaltige Haldenmassen. 

Die Decke ist vollkommen dlcht.

Dle Verwendung des deutschen Naturasphalts ist im nationa l-  und 

v o lk sw ir ts c h a ft lic h e n  S inne . Abdichtungen, wie sie im Bezirk der 

RBD Essen ausgefiihrt und vorstehend beschrleben wurden, mit 1,5 bzw. 2 cm 

dlcker Abdichtungsschicht, erfordern 10,32 kg zusatzllches Bitumen fflr

1 m2 Flachę, wobei der Bitumengehalt der Abdichtungsmasse statt mit 

22%i wie im allgemelnen verwendet, mit 24%  in Rechnung gesteilt ist. 

Die Dichtung mit zwei Lagen Jutegewebebahn, nach der AIB ausgefiihrt, 

erfordert in der Praxis etwa die gleiche Menge Bitumen, so dafi eine 

Ersparnis hieran bei Verwendung des Naturasphalts nicht gegeben ist. 

Jedoch werden Jute bzw. Wollfilz erspart, und in den deutschen Gruben und 

Werken von Vorwohle haben mehrere hundert Volksgenossen ihre Arbeit.

Wir erzeugten im Jahre 1935 Insgesamt 325 000 t Bitumen aus ein- 

gefflhrtem Erdól, fflhrten 60000 t ein, 105 000 t aus und verbrauchten 

im Inlande 280 000 t. In etwa 1V2 Jahren werden dle Anlagen fflr die 

Verarbeitung von Kohle und Braunkohle fertig sein, so dafi wir Rohól 

nur einzufflhren brauchen zur Erzeugung des Bitumens fflr dle Ausfuhr



290 Schróder, Briickenabdichtungen mit Naturasphalt
DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenłeurwesen

und den unbedingt nótlgen Inlandverbrauch. Somit wird das Streben 

dahin gehen mussen, das deu tsche  B itu  m en, gewonnen aus dem Erdól 

von Wietze und der Winterhaligruppe, sowie das Krackbitumen, gewonnen 

bei der Hydrierung der Braunkohle auf Ole, und das Braunkohlenpech, 

einen Riickstand aus der Yerschwelung der Braunkohle, zusammen mit 

dem deutschen Naturasphalt bel Briickenabdichtungen zu verwenden. 

Herr Geheimrat ®v.=3ng. cf;r. Schaper hat Anweisung gegeben, dafi dem- 

entsprechend bei der Deutschen Reichsbahn in weitestgehendem Mafie 

verfahren wird. Es ist vorgesehen, die untere Dichtungsschicht ln zwei 
Lagen von je 0,75 cm Dicke herzustellen mit reinem Vorwohler Asphalt- 

mastix aus fein gemahlenem Naturasphaltgestein und 22°/o Gesamtbitumen- 

gehalt, ohne jeden Zusatz von fremdem Gesteinsmehl, wie er bel den vor- 

stehend beschriebenen Ausfiihrungen im Essener Reichsbahndirektionsbezirk 

benutzt wurde. Fflr die obere Schutzschlcht von 2,5 cm Dicke wird dem

22°/o-Asphaltmastix ein Zusatz von 50°/o Gesteinszuschlagen gegeben aus 

je einem Drittel Sand, Splitt von 1 bis 3 mm und Splitt von 3 bis 5 mm, 

so dafi der Bitumengehalt bei dieser Schlcht im ganzen etwa 15°/0 ist. 

Zwischen der weichen und der harten Schlcht wird eine Lage Asphalt- 

papier oder -pappe angeordnet. Versuche, in welchem Umfange das aus 

eingeffihrtem Rohól gewonnene Bitumen ersetzt werden kann durch die 

vorstehend angegebenen deutschen Erzeugnisse, werden seit dem Herbst v. J. 

von dem Relchsbahnzentralamt und dem Forschungsinstitut fiir Natur

asphalt in Braunschweig gemacht und noch im Fruhjahr d. J. abgc- 

schlossen sein.
Nach dem Vierjahresplan soli Deutschland in vier Jahren in allen 

jenen Stoffen vom Auslande vollkommen unabhanglg sein, die irgendwie 

selbst geschaffen werden kónnen. Es ist zu hoffen, dafi dies auch auf 

dem Gebiete der Briickenabdichtungen móglich sein wird.

Alle Rechte vorbehalten. Die Briickenbauten der Stadt Berlin in den beiden letzten Jahren.
Von Stadtbaudlrcktor Langer und Maglstratsbaurat Emmrich, Berlin.

Die Anpassung des Strafiennetzes der Relchshauptstadt Berlin an die 

jeweiligen Verkehrsbediirfnisse hat auch in starkem Mafie die Brflcken 

Berllns berflhrt.

Es liegt auf der Hand, dafi die Stadt der 1000 Brucken, wie man 

Berlin im Hinblick auf seinen Brflckenreichtum gelegentiich nennt, jahr- 

lich eine grofie Zahl zum Teil recht umfangreicher Brflckenbauvorhaben 

durchzufflhren hat. Waren in den vorhergehenden Jahren die Engp3sse

Kalkausblflhungen kam Thurament zur Verwendung. Unter Einhaltung 

der geforderten Mindestfestlgkeit von Wb 28 =  160 kg/cm2 und der Mindest- 

blndemittelmenge von 300 kg/m3 Beton wurden je 150 kg Normalzement 

und Thurament verwendet. Trotz der technlsch schwierigen Aufgabe 

infoige der Kreuzung dreier flbereinanderliegender Verkehrswege ist es 

gelungen, das asthetisch befriedlgende Bauwerk dem Olympiagelande 

anzupassen. Abb. 3 zeigt das fertige Bauwerk.

der Ausfallstrafien an den Kreuzungen mit der Stadt- und Ringbahn durch 

den Ausbau der Unterfflhrungen in voller Strafienbreite zu beseltigen und 

die zahlreichen wegen unzureichender Tragfahigkeit gesperrten oder last- 

beschrankten Brflcken wiederherzustellen, so zelgen die Brflckenbauten 

der beiden letzten Jahre die Auswirkungen der aufbauenden Tatigkeit 

unter der nationalsoziallstlschen Regierung.

Im Vordergrunde stehen dabei die Brflcken-Neu- und -Umbauten im 

Zuge der Zufahrtwege zum Reichssportfeld fur die Olympischen Spiele. 

In diesem Zusammenhang waren allein

zwei Briickenneubauten,

vler Brflckenumbauten und der Bau von

zwei Fufigangertunneln notwendig.

Sie konnten trotz der zum Teil sehr kurz befristeten Bauzclten alle zu 

den festgesetzten Termlnen fertiggestellt werden.

Die Beschreibung der Brflckenbauten der Stadt Berlin in den beiden 

letzten Jahren soli mit diesen Olympiabauten ihren Anfang nehmen.

a) Olympische Brucke.

Im Zuge der Hauptanmarschstrafievon Osten her, der Olympischen Strafie, 

fehlte die Oberfuhrung flber die Ferngleise Charlottenburg—Spandau. Hier 

entstand die Olympische Brflcke in 28 m Breite mit einem Fahrdamm 

von 18 m ais ein Eisenbetonbauwerk, dessen Herstellung besondere 

Schwierigkelt deshalb bot, weil es mit der Kreuzungsstelle der Reichs

bahn mit der U-Bahn Reichssportfeld—Neu-Westend zusammentrifft. 

Das Brflckensystem ist ein GerbertrSger mit eingehangtem Mlttelteil von 

15,75 + 18,50 -f 15,75 m Stiitzweite. Durch je 5 m lange Kragarme konnte 

die Stiitzweite der eingehangten Trager auf 8,5 m eingeschrankt und 

dadurch die sehr beschrankte Bauhóhe an dieser Stelle auf 0,68 m herab- 

gedrflckt werden (Abb. 1). Fflr die westliche Pfeilerreihe (Pendelwand) 

mufiten im Anschlufi an die normal gegrflndeten Fundamente Zwelgelenk- 

rahmen zur Oberbruckung des U-Bahntunnels ausgefiihrt werden, dereń 

Fundamente bis zur Sohle der Tunnelwande herabreichen (Abb. 2). 

Tunnel und Brucke sind vollstandig unabhangig voneinander gegrflndet.

Fflr den Oberbau, der nach Brflckenklasse I bemessen ist, wurden 

Beanspruchungen von 60/1200 kg/cm- zugelassen. Zur Vermeidung von

Beim Ausbau des Reichssportfeldes mufite auch der Zugang vom 

U-Bahnhof Reichssportfeld ausgestaltet werden. Der vom Bahnhof zum 

Osttor fflhrende Fufiweg (Rossitter Allee) wurde unter den beiden Strafien 

Rominter Allee und Sportforumstrafie unterfflhrt. Die Unterfflhrung 

geschah durch je einen Tunnel, bestehend aus einer Elsenbetonplatten- 

balkendecke, die auf Seltenwanden aus Eisenbeton ruht. Der Durchgang 

ist je 7 m brelt und 27 m bzw 11,4 m lang. Die Arbeiten wurden im 

Mai 1935 begonnen und Ende des Jahres beendet. Abb. 4 zeigt die 

beiden FufigSngertunnel.
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b) Glockenturmbrflcke.

Der zweite Bruckenneubau mufite im Zuge der westlichen An- 

marschstrafie von der Heerstrafie her, der Glockenturmstrafie, errichtet 

werden, flber die vor allem die Olympiateilnehmer aus dem Olympischen 

Dorf befórdert wurden. Die Oberfflhrung flber die Vorortbahn Spandau— 

Pichelsberg hat einen 11 m breiten Fahrdamm und zwei Gehwege von 

je 3,5 m Breite. Zur Ausfflhrung kam eine Blechtragerbrflcke ais Gerber- 

trager von 12 + 39,51 + 12 m Stiitzweite mit zwei Rahmenstfltzenrelhen 

(Abb. 5 u. 6). Das stahlerne Tragwerk befindet sich vollkommen unter
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Abb. 3. • Abb. 4.

Abb. 9.

der Fahrbahn. Es sind vier HaupttrSger aus St 52 mit einem gegen- 

seitigen Abstande von 5,9 m angeordnet. Mit Rflcksicht auf das starkę 

Gefaile der Westrampe mufite die Konstruktionshóhe mOglichst klein 

gehalten werden. Bel den InnentrBgern betragt sie In Briickenmitte nur 

1,55 m, d. i. h : / =  1 : 19,4 des Gelenkabstandes und 1 : 25,5 des Stfltzen- 

abstandes. Die Durchbiegung ist trotzdem gering, da alle 4,39 m an- 

geordnete, hohe vollwandige Quertr3ger die Lasten auf alle vier Haupt- 

trager verteilen.

Die verhaitnismafiig grofien Kragarme (4,74 m) bedingen eine kraftige 

Verankerung mit den Widerlagern. Bei allen Innentragcrn treten 38,2 t 

grofie Zugkrafte auf, die durch je zwei Anker 21/4" (— 58,5 mm) Durchm. an

Abb. 10.

Abb. 7.

Abb. 6.

eine kraftige, in den Widerlagern einbetonierte Stahlkonstruktion ab- 

gegeben werden. Das Stahlgewicht der fertlgen Brucke (Abb. 7) ein- 

schliefillch Portale, Lager und Verankerung betragt 369 1, das sind 

320 kg/m2 Bruckengrundflache.

c) Unterfflhrung der Spandauer Chaussee am Spandauer Bock.

Die Spandauer Chaussee ist die wichtigste, unmittelbare Verbindungs- 

strafle zwischen Charlottenburg und Spandau. Im Zusammenhang mit der 

Abtragung des Spandaue? Berges war sle bis zur Unterfflhrung am

Spandauer Bock in 38 m Brelte ausgebaut worden. Die Unterfflhrung 

selbst war ais gefahrlicher Engpafl mit nur 12 m 1. W. bestehen geblieben 

und mufite im Rahmen des Ausbaues der Zufahrtwege zum Reichssport- 

feld In voller Breite mit zwei Richtungsfahrdammen und einem besonderen 

Strafienbahngleiskijrper umgebaut werden. Die Eisenbahnfernstrecke 

Berlin— Hannover kreuzt die Uber- 

fuhrungsstelle in einem sehr spitzen 

Winkel von 27° (Abb. 8). Es ergaben 

sich daher fflr die beiden stahiernen
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d) Uberfuhrung der Strafie „Am Spandauer Berg“ 

am Bahnhof Westend.

Das etwa aus dem Jahre 1877 stammende alte Bauwerk uber den 

Rlngbahngleisen des Nordrlnges war im Laufe der Zeit unter Elnwlrkung 

der Rauchgase derart abgerostet, dafi es fur Fahrzeuge uber 5,5 t gesperrt 

werden mufite. Um das Bauwerk fiir den 01ympiadeverkehr zum Relchs- 

sportfeld voll tragfahig zu gestalten, entschlofi sich die Stadt, den alten, 

nicht mehr tragfahigen Tell uber den Rlngbahngleisen so zu erneuern, 

dafi der Bau der anschliefienden Uberfflhrungen flber die iibrlgen Gleis- 

anlagen und eine Verbreiterung der Strafie kflnftig ohne weiteres móglich 

Ist. Gleichzeitig wurde die Stfltzweite um rd. 4 m nach der Charlotten- 

burger Seite vergrófiert, um hier spaterhin die Bahnanlage erweitern zu 

kónnen. Zur Ausfiihrung gelangte eine flber drei Stfltzen durchlaufende 

Blechtragerbrflcke von 9,83 und 14 m Stfltzweite aus St 37 mit mittlerer 

Stfltzenreihe (Abb. 13). (Brfickenbreite 22 m bei 13,25 m Fahrdammbrelte, 

Abb. 14). Das kurz vor der Olymplade fertiggestellte Bauwerk ist auf 

Abb. 15 zu sehen.

e) Passenheimer Brflcke.

Die massive Strafienbrflcke uber die S-Bahn Charlottenburg— Spandau 

im Zuge der Friedrich-Frlesen-Allee mufite im Hinblick auf die bel der 

Olympiade zu erwartende Verkehrsstelgerung verbreltert werden. Da die 

Friedrich-Friesen-Allee einen unmittelbaren Zuweg zum Reichssportfeld 
bildet, war eine Verbreiterung der Brflcke von 22 m (6 + 10 + 6 m) auf 

29 m (6 + 17 + 6 m) notwendig.

Die Verbreiterung geschah nach Westen, und zwar durch entsprechende 

Anderung des Gewólbes und Anbau einer neuen westlichen Gehbahn. 

Der zu schwache Gewólbeteil der bisherigen Gehbahn wurde durch einen

Oberbauten grofie Stfltzweiten. Ais Brfickensystem wurde ein flber zwei 

Offnungen von 45,5 + 39 m durchlaufender Blechtrager von 3 m Hóhe 

aus St 52 mit Mittelstfltze gewahlt (Abb. 9).

Zur Durchfflhrung einer 

den Eisenbahnbetrieb nicht 

behindernden Montage der 

beiden stahlernen Uberbauten

(Abb. 10) und zur Verbesserung 

der Glelslage in der Kurve 

wurde der Bahnkórper um eine 

Gleisbreite an der Kreuzungs- 

stelle verschoben. Die be- 

nótigten umfangreichen Boden- 

massen fflr den Dammeinbau 

von insgesamt 30 000 m3 konn- 

ten dem Reichssportfeld- 

gelande entnommen werden. 

Die Widerlager wurden im 

Schlitzverfahren hergestellt.

Obwohl die Bauarbeiten sehr umfangreich und mit Rflcksicht auf die 

uneingeschrankte Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes recht schwierig 

waren, gelang es, das Bauwerk in Jahresfrist von Marz 1935 bis Marz 1936 

fertigzustellen, so dafi anschllefiend der Strafienausbau folgen konnte.

Abb. 15.

Abb. 11 zeigt den alten Engpafi; im Gegensatze dazu Ist auf Abb. 12 

die neue fibersichtliche Unterfflhrung mit dem sehr befrledigenden Uber- 

fflhrungsbauwerk ersichtlich.
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neuen 7,53 m breiten Elsenbetongewólbeteil uberlagert, der nur 1,23 m 

iiber dem alten Gewólbebriickenteil auskragt (Abb. 16). Fiir diesen iiber- 

kragenden Gewolbeteil, der auch die neue Stirnwand tragt, mufite durch 

entsprechende Verst3rkung der vorhandenen Fliigelmauern ein besonderes 

Auflager geschaffen und durch einen stark bewehrten KSmpferbalken mit

dem iibrigen Widerlager in Verbin- 

dung gebracht werden. Ungleiche 

Setzungen und Rissebildungen sollen 

dadurch vermieden werden.

Zur vólllgen Entlastung des 

unter dem neuen Gewolbe liegenden 

schwachen alten Gewólbeteiles ist 

nach vorherlger Abglelchung durch 

Zementputz eine elastischeZwIschen- 

lage aus einer Lage Rohpappe, zwei 

Lagen Wellpappe und einer Lage 

Asphaltpappe aufgebracht worden.

Das Gewólbe wurde in Lamellen 

vom Kampfer aus betoniert. Der 

Scheitel wurde zur Vermeidung von 

Schwindspannungen nach Abbinden 

der iibrigen Bogenteile geschlossen. Dle Absenkung des Lehrgeriistes 

fur den iiberkragenden Gewolbeteil geschah durch Topfschrauben.

Fiir die neue 6 m breite westliche Gehbahn ist ein besonderer Uberbau 

aus WalztrSgern in Beton errichtet, der ln seinen trogartigen HohlrSumen 

die gesamten Versorgungsleitungen iiberfuhrt. (Fortsetzung folgt.)

Die Iandwirtschaftliche Abwasserverwertung und ihre Bedeutung fiir die Erzeugungsschlacht.
Alle Rechte vorbehalten. Von Baudirektor ®r.=3ttg. M. PriiB, Ruhrverband, Essen1).

Der Umfang der deutschen Nahrungsmitteleinfuhr hat sich gegenuber 

der Vorkriegszeit durch dle Gebietsabtretungen auf Grund des Versailler 

Vertrages wesentlich vergrófiert. Wahrend durch diese Abtretungen die 
landwlrtschaftlich genutzten Flachen je nach den Kulturen um 15 bis 17 %  

verrlngert wurden, schleden mit den 6,5 Mili. Einwohnern in den ab- 

getretcnen Gebieten nur etwa 10%  der deutschen Vorkrlegsbevólkerung 

aus dem deutschen Versorgungsgeblet aus. Die abgetretenen Gebiete 

waren also Iandwirtschaftliche Oberschufigeblete. Trotz der nach dem 

Umbruch einsetzenden grofien Anstrengungen der deutschen Landwlrt- 

schaft und der hierdurch im Vergleich zum Jahre 1929 errelchten Einfuhr- 

drosselung wurden im Jahre 1934 noch etwa 15%  al 'cr in Deutsch
land verzehrten Lebensmittel aus dem Auslande eingefiihrt, wobei nicht 

iibersehen werden darf, dafi weitere 10%  zwar in Deutschand erzeugt 

wurden, aber mit aus dem Auslande eingefiihrten Futtermltteln, beson

ders Ólkuchen und Futtergerste. Fiele diese Einfuhr weg, so wurde 

der Anteil der unter den blsherigen Verhaitnissen im Inlande zu er- 

zeugenden Lebensmittel von 85%  auf etwa 75%  des Gesamtbedarfes 

sinken. Insbesondere kónnte dle deutsche Landwirtschaft den Bedarf an 

Milch, Butter und KSse, der heute zu etwa 90%  im Inlande erzeugt 

wird, bei Wegfall der eingefiihrten Futtermlttel nur zu weniger ais 70 °/0 

decken. Hierdurch wurden sich um so grófiere Schwierigkeiten ergeben, 

ais Deutschland hinsichtllch der Selbstversorgung mit den hlerfur ais 

Ersatz denkbaren pflanzlichen Fetten besonders schlecht gestellt ist. Nur 

14% der im Jahre 1934 verbrauchten Margarine und weniger ais 10%  
der sonstlgen pflanzlichen Fette und Speiseóle stammten aus eigener Er- 

zeugung. Insgesamt Ist Deutschland heute noch mit 60 %  seines Gesamt- 

fettbedarfes auf das Ausland angewiesen.

Dle somit an crster Stelle stehende Fettfrage hSngt mit der Frage 

der Beschaffung ausreichender elweifihaltiger Futtermlttel zur Erzeugung 

tierischer Fette im Inlande eng zusammen.

Eine Umstellung heute anderweitig Iandwirtschaftlich genutzter 

Flachen auf den Anbau von Olfriichten Ist schwierig, da nicht nur der 

gesamte Nahrungsmittelbedarf fur dle heutige Bevólkerungszahl sicher- 

gestellt werden mufi, sondern in jedem Jahr fiir weitere 450 000 Einwohner 

mehr. Der Mehrbedarf an landwlrtschaftlich genutzten Flachen betragt 

allein zur Ernahrung des in den nachsten vier Jahren zu erwartenden 

Bevólkerungszuwachses von 1,8 Mili. Einwohnern rd. 800 000 ha, wozu 

noch iiber 200 000 ha Ersatzflachen fiir solche heute landwlrtschaftlich 

genutzte Flachen kommen, die von den grofien óffentlichen Bauten, wie 

Autobahnen, Eisenbahnen, Anlagen der Wehrmacht usw. voraussichtlich 

ln vier Jahren in Anspruch genommen werden. Dieser Mehrbedarf von

1 Mili. ha der nachsten vier Jahre macht einen Anteil von iiber 3 %  

der heute in Deutschland vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflache 

von rd. 29 Mili. ha aus. Es bleibt gar kein anderer Weg, ais eine weitere 

Steigerung des Ertrages aus den vorhandenen Ackern und Wiesen zu er- 

reichen, wobei natiirlich jede Móglichkeit der Schaffung von Neukulturen 

durch Kultlvierung sowohl der noch vorhandenen groBen Moor- und 

Heideflachen ais auch. der vielen kleinen Ódlandfiachen, dle von einzelnen 

Bauern innerhalb Ihres Besltzes noch unter Kultur gebracht werden kónnen, 

nicht unausgenutzt bleiben darf.

J) Nach einem im Januar 1937 Im „Haus der Technik" in Essen ge- 
haltenen Yortrage.

I. Die Iandwirtschaftliche Bedeutung des Abwassers.

Eines der Mittel, die Ertrage aus den vorhandenen Ackern und Griin- 

landereien zu stelgern, besteht in der besseren Beherrschung des Wasser- 

haushaltes unserer Acker und Wiesen. Durch Anlage von Dranungen 
kónnen in Deutschland noch iiber 7 Mili. ha Acker und Grunland in ihrem 

Ertrage gestelgert werden. Die Dranung sichert raschen Abzug des 

Wassers im Friihjahr, damit eine schnelle Erwarmung und Durchliiftung 

des Bodens, dle wlederum die Arbeit auf dem Ackerland erleichtert und 

das Pflanzenwachstum durch Steigerung des biologischen Lebens im Boden 

begiinstlgt. Die Durchfiihrung dieser Dranungen wird ein Hauptbestand- 

teil des Relchsmeliorationsprogramms fiir den zweiten VIerjahresplan sein. 

Anderseits miissen auch MaBnahmen getroffen werden, um bel Wasser- 

m ange l den Kulturen das fehlende Wasser zuzufiihren. Wassermangel 

herrscht aber zur Erreichung von Hóchsternten in ganz Deutschland, 

besonders in den Diirregebleten Mittel- und Ostdeutschlands.

Es ist bekannt, dafi die gesamte jahrliche Niederschlagmenge in 

Deutschland Im Flachlande zwischen 500 und 700 mm schwankt. Hler- 

von gelangt aber nur etwa ein Drittel durch Verslckerung in den Unter- 

grund. Es stehen also aus den NiederschlSgen des ganzen Jahres nur 

etwa 200 mm Wasserhóhe der Pflanze zur Verfiigung, wobei die Wasser- 

lleferung durch den Tau nicht beruckslchtigt Ist. Die zum Aufbau der 

Pflanze fehlende Wassermenge mufi aus dem Grundwasser entnommen 

werden, was zwanglaufig zu einer starken Absenkung des Grundwasser- 

spiegels fiihren mufi. Es ist hiernach klar, dafi bei einer Aufeinanderfolge 

mehrerer Trockenjahre der Grundwasserstand schliefilich so weit absinken 

kann, dafi er von den flachwurzelnden Pflanzen schlieBUch nicht mehr 

erreicht wird. Man muB daher die durch unvermeidliche wasserbautech- 

nische MaBnahmen bedingten Eingrlffe in dle natiirliche Verteilung der 

Abflufimengen iiber das ganze Jahr nach Móglichkeit durch anderweitige 

kunstliche Mafinahmen zur Regelung des Grundwasserstandes wieder 

auszugleichen suchen. Allein durch die Entnahme der deutschen Zentral- 

wasserversorgung werden jahrlich iiber 2 MilUarden m3 Reinwasser dem 

natiirlichen Kreislauf entzogen. Diese Wassermenge gelangt zum grófiten 

Tell ais verschmutztes Abwasser in das stadtische Entwasserungsnetz und 

wird von diesem unmittelbar In die offenen Flufilaufe gefuhrt, so dafi sie 

dem Grundwasser verlorengeht. —  Dle Forderung geht nun dahin, diese 

Abwassermengen nicht unmittelbar in die Fliisse zu schicken, sondern sie 

durch weitiaufige Verrieselung zur Anreicherung des Grundwassers zu 

benutzen, wobei dann gleichzeitig dle im Abwasser vorhandencn Dung- 

werte der landwirtschaftlichen Verwertung zugefiihrt werden.

Ais Hauptvorteil einer solchen Lósung kann z. B. bei Grunland mit 

einer landwirtschaftlichen Ertragsteigerung auf das zwei- bis dreifache 

gegentiber unberieselten Flachen gerechnet werden, wobei von Bedeutung 

ist, dafi der Eiweifigehalt des Rleselheus wesentlich hóhcr ist ais beim 

sonstlgen Heu. Man rechnet beim abwasserberieselten Griinlande mit 

einem Eiweifiertrag bis 20 dz/ha. Auch beim Gemiise, bei den Griin- 

futterpflanzen und den Hackfrflchten ist die Ertragsteigerung durch Ab- 

wasserberieselung ahnllch hoch. Wesentlich kleiner ist sie bel Hafer 

und Gerste und am gerlngsten bel Brotgetrelde. Die wachstumfórdernde 

Wirkung des Abwassers ist also gerade da am grófiten, wo die grófite 

Lucke in unserer Nahrungsmlttelversorgung geschlossen werden muB, 

namlich bei der Gewinnung elweifihaltiger Futtermlttel auf Grunland, das 

daher die Hauptkultur jeder Abwasserverwertungsanlage sein mufi.



‘1 Gembnkunó,

Gemarkungj

flur22

Yiktorjastr.

on . DIE BAUTECHNIK
zy4  Pr ii 13, Die landwirtschaftliche Abwasserverwertung und ihre Bedeutung fur die Erzeugungsschlacht Fachschrift r.d. ges. Baulngenieurwesen

II. Der Dungwert des Abwassers.

Bei einem durchschnlttlichen Tageswasserverbrauch je Einwohner 

von 100 bis 150 1 fallen je Einwohner und Jahr etwa 40 bis 60 m3 
Abwasser an. Bringt man das Abwasser von etwa 100 Einwohnern 

auf eine Rleselflache von 1 ha GróBe, so vergrófiert man hierdurch die 

durch die Nlederschiage gegebene jahrliche Wasserzufuhr um 400 bis 

600 mm Wasserhóhe. Diese Wassermenge gelangt im Gegensatze 

zum schnell ablaufenden Regen durch Versickerung zum gróBten Teil 

In den Boden und entsprlcht etwa der Jahreswassermenge, die den 

Griłniandereien zum Aufbau ihres durch die Abwasserzufuhr gesteiger- 

ten Aufwuchses fehlt. Gleichzeitlg werden den Rleselfiachen auch 

Kerndungstoffe ln solcher Menge zugefiihrt, wie sie sonst zu einer 

Volldiingung kiinstlich aufgebracht werden miiBten.

Im groBen Durchschnltt sind in 1 m3 vorentschlammten Abwassers 

enthalten: etwa 80 g Stlckstoff, 20 g Phosphorsaure und 60 g Kali, d. h.
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Abb. 1. Abwasserverrieselung am Hang.

mit dem Abwasser von 100 Einwohnern werden in einem Jahre auf 1 ha 

Rleselflache 3,6 dz Stlckstoff, 0,9 dz Phosphor und 2,7 dz Kall aufgeleltet.

Man nimmt an, daB etwa 50%  des Stlckstoffs von der Pflanze auf- 

genommen werden; der Antell der ausgenutzten Phosphorverbindungen 

diirfte noch .hóher sein. Auch das Kall wird durch Basenaustausch zum 

groBen Tell im Boden festgehalten, wobei es an Stelle des Kalzlums 

und des Magnesiums tritt und demzufolge entkalkend wirkt. Bei der 

Abwasserverrieselung muB daher regelmaBig durch Kalkzusatzdiingung 

fiir Ersatz des Kalkes gesorgt werden.

AuBer diesen im Abwasser gelósten Diingesalzen, die bei der je ha 

aufgeleiteten Abwassermenge einen vollwertigen Ersatz der sonst ais 

Kunstdiinger einzubringenden Dungstoffe darstellen, bringt das Abwasser, 

auch wenn es gut vorentschlammt ist, mit den feinsten Schwebestoffen 

und mit den kolloldal aufgeschwemmten Verschmutzungen feste organische 

Stoffe auf die Rleselflache, die stark humusblldend wlrken und die daher 

geelgnet sind, den groBen, heute nicht genilgend zu deckenden Humus- 

bedarf auf den berleselten Flachen zu decken. Der Humus bringt ais 

guter, wertvoller Diinger gleichzeitlg eine starkę Belebung der Bakterien- 

tatigkelt im Boden, die zur Ausnutzung der mlneralischen Dungstoffe wie 

auch fur die bakterielle Stickstoffgewinnung aus der Luft von besonderem'

Werte Ist. Bei der Zersetzung entsteht Warme und auch freie Kohlen- 

saure, die beide wachstumsfórdernd wirken. Auch physikalisch sind die 

Humusstoffe des Abwassers fiir den Boden wertvoll wegen der sehr groBen 

frelen Oberfiache der Humusstoffe, an der Wasser und Dungstoffe in 

grofiem Umfange festgehalten werden kónnen.

SchlieBlich darf man annehmen, daB die giinstige Wirkung von 

stadtischem Abwasser auf das Wachstum unserer Kulturfiachen, abgesehen 

von dem Werte des Wassers ais Wachstumsfaktor, nicht alleln von seinem 

Gehalt an Diingesalzen und Humus beeinflufit wird, sondern daB im Ab

wasser auch Relzstoffe enthalten sind, die ahnlich wie Hormone das 

biologische Leben anregen.

Will man durch eine Abwasserverrieselung in erster Linie eine 

Relnigung des Abwassers von seinen Schmutzstoffen erreichen, so kónnte 

man bel geeignetem Untergrunde auf 1 ha Rleselflache das Abwasser 

von weit mehr ais 100 Einwohnern unterbrlngen. Der Durchschnitt der 

Beriiner Rleselfelder wird mit dem Abwasser von etwa 400 Einwohnern 

je ha beschlckt; auf einzelnen Feldern stelgt diese Jahresbelastung auf 

das Abwasser von 1000 Einwohnern je ha. Eine so starkę Beschickung 

der Rleselfiachen bedeutet aber eine Verschwendung der mit dem Ab

wasser gegebenen Wachstumswerte. Auch die Rleselfelder der Stadte 

Dortmund und Munster arbeiten mit ahnlich hohen Belastungen. Wenn 

man zur besseren landwirtschaftlichen Ausnutzung das Abwasser welt- 

raumiger verteilen muB, so wachsen die Kosten der weitraumlgen Verteilung 

wegen der gróBeren Entfernungen ganz erheblich an. Um die Abwasser- 

yerrlęselung wirtschaftllch tragbar zu gestalten, ist man dazu flbergegangen,
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durch einen genossenschaft- 

lichen ZusammenschluB der 

in Frage kommenden Land- 

wirte die erforderlichen 

Rieselfiachen bereltzustel- 
ien2). Ein Ankauf der 

Fiachen durch die Stadte 

ist nicht nOtig.

Der Betrieb der Riesel- 

genossenschaft mufi durch 

einen Rieselplan so fest- 

gelegt werden, dafi das Ab- 

wasser der Stadt an jedem 

Tage des Jahres ohne Rflck- 

sicht auf Niederschiage auf- 

genommen und genflgend 

gereinigt werden kann. Wird 

ein solcher Betrieb slcher- 

gestelit, so kann die Stadt 

wesentliche Teile der sonst 

notwendigen Klaranlage 

einsparen. Die hierdurch 

freigewordenen Jahres- 

betrage kónnen dann von 

der Stadt fiir die Ableitung 

und Verteilung des Ab- 

wassers zur Verfilgung ge- 

stellt werden. Durch diese 

beiden Mafinahmen ist die Móglichkeit gegeben, in grofiem Umfange die 

landwirtschaftllche Verwertung des stadtischen Abwassers durchzufiihrcn.

III. Technik der Abwasserverteilung.

H an g b e r ie se lu n g  (Abb. 1). Der technischeEntwurf hat auszugehen 

von den Mafinahmen, die zu einer mOglichst gleichmafiigen Verteilung 

des Abwassers flber die ganze Flachę einer Einzelparzelle notwendig 

sind. Diese Mafinahmen sind verschieden je nach dem Oberfiachen- 

gefaiie und der Kulturart der einzelnen Parzeilen. Am einfachsten Ist 

die Verteilung iiber Grflnlandhange, die eine feste Grasnarbe und ein 

Oberfiachengefaile von mehr ais 1,5 bis 2 °/0 haben. Dabei ist die Boden- 

beschaffenheit des Untergrundes von untergeordncter Bedeutung. Es ist 

nicht nOtig, dafi, wie bei den Stau- 

tafeln der stadtischen Rieselfelder 

alter Art, der Untergrund stark wasser- 

durchiassig ist. Die Verteilung ge

schieht dann so, dafi das Abwasser 

am obersten Ende der Parzelle in 

ganzer Lange flber den Rand eines 

Verteilungsgrabens flbertritt und in 

dunner Schicht flber die Grasnarbe 
auf eine Entfernung von 10 bis 20 m 

herunterrieselt. Die Breite der ein

zelnen Rieselfiachen schwankt je 

nach der Bodenbeschaffenheit und je 

nach dem Gefaile der Flachę. Am 

unteren Ende der Flachę wird das 

Wasser in einem klelnen Abfang- 

graben wieder gesammelt und in 

einem tiefer liegenden Streifen der- 

selben Parzelle nochmals verteilt.

Dles wird so oft wiederholt, wie die 

Verhaitnisse es gestatten. Eine Dra- 

nung solcher Hangrieselfiachen ist 

im allgemeinen nicht notwendig.

Es ist fflr den Landwirt und den Kutturbautechniker wichtig, zu wissen, 

dafi ihm bei der Berieselung mit Abwasser ganz wesentlich kleinere 

Wassermengen je Fiachenelnheit zur Verfflgung stehen, ais er dles bel 

der Berieselung mit Bachwasser gewohnt ist. Er mufi daher bei der Ab- 

wasserberleselung der Wasserverteilung flber die Einzelparzelle viel mehr 
Sorgfalt zuwenden.

Um eine gleichmafiige Verteilung flber eine Flachę von etwa 4 Morgen 

slcherzustellen, braucht man eine Mlndestwassermenge von 30 1/sek. 

Zur guten Vertellung mufi man daher den ganzen Tagesanfall aus einer 

Stadt einem verhaitnismafiig kleinen Teil der ganzen Rieselflache zu- 

fuhren. In der Praxis wirkt sich dies so aus, dafi jede Flachę dann etwa 

3- bis 4 mai im Jahre mit Abwasser beschickt wird, wobei je nach der 

Beschaffenheit des Untergrundes jedesmal eine Wassergabe von 100 bis 

150 mm, auf 1 bis 2 Tage verteilt, zugeleitet wird. Bei der natflrllchen 

Hangberieselung kommt man mit dem geringsten Aufwande an Arbeit

2) Prflfi, Wege und Ziele der landwirtschaftlichen Abwasscrverwertung 
in Deutschland. T. Gmdbl. 1936, Nr. 1; ders., Relnigung oder landwirt
schaftllche Verwertung stadtischen Abwassers? Deutsche landwirtschaft- 
Hche Presse 1930, Heft 23.

und Kosten fflr eine glelch- 

mafiige Verteilung des Ab

wassers flber die Flachę 

aus. Die kleinen Vertel- 

lungs- und Abfanggraben 

kOnnen von den Landwirten 

selbst mit einem geeigneten 

Pflug der HOhenlage des 

Gelandes entsprechend aus- 

gehoben und auch von ihncn 

selbst regelmafiig unter- 

halten werden. Uneben- 

heiten innerhalb der Flachę 

brauchen nur in geringem 

Umfange ausgeglichen zu 

werden, was meistens durch 

den Besitzer selbst ohne 

weitere Kosten geschehen 

kann. Selbstverstandlich 

mufi man am unteren Ende 

jeder Rieselflache fflr eine 

ordnungsmafiige Ableitung 

des abgerieselten Wassers 

sorgen, d. h. zu jedem 

Bewasserungssystem mufi 

auch ein genflgend lelstungs- 

fahiges Entw3sserungsnetz 

gehoren.

K fln s tliche r  Hang- oder R flckenbau  (Abb.2). Stehen nun nicht 

genflgend ais Grflnland vorhandene oder ais solches anzulegende Hang- 

fiachen fflr die Abwasserverrieselung zur Verfflgung, so mflssen kflnst- 
llche Mafinahmen zur gleichmafiigen Verteilung des Abwassers auch flber 

flachliegende Parzeilen durchgefiihrt werden. Die weltestgehende Hilfe 

brlngt der Umbau der elnzelnen Parzeilen zu einem geordneten kflnst- 

lichen Hang- oder Rflckenbau. An der hOchsten Kante jedes Rflckens 

wird dann mit einem Langsgefalle bis zu 3 °/oo herunter eine kleine Zu- 

leitungsrinne angeordnet, die In voller Lange von Abwasser flberstrOmt 

wird. In dflnner Schicht fliefit das Abwasser dann flber die etwa 1,5 bis

3 °/o geneigte, vollkommen glelchmafiig angelegte Oberfiache der elnzelnen 
Tafeln zu dem unteren Ablaufgraben. Die Lange der einzelnen Tafeln

wird, um eine gleichmafiige Be- 

schickung slcherzustellen, zweck- 

mafiig nicht flber 50 m ausgefiihrt. 

Bei groBen Fiachen werden mehrere 

Systeme neben- bzw. hintereinander 

geschaltet. Der Umbau einer vor- 

handenen Grflnflache in eine solche 

Kunstwiese erfordert naturgemafi 

recht erhebllche Kosten. Sie werden 

nicht wesentlich niedriger sein, ais 

wenn man bei annahernd waage- 

rechtem Geiande grOfiere Einstau- 

flachen schafft. Derartlge Stau- 

fiachen sind z. B. auf dem vom 

L!ppeverband fflr das Abwasser der 

Stadt Wcrne vor einigen Jahren er- 

bauten Rleselfelde angelegt worden 

(Abb. 3). Die GrOfie der einzelnen 

Stautafeln betragt dort etwa 1,5 Mor

gen. Die Fiachen mufiten, da sie 

vor ihrem Umbau an stauender

Nasse litten, durch Dranungen in

15 m Abstand kflnstlich entwassert 

werden. Die Dranstrecken jeder Einzelparzelle sind zu einem Sammel- 

rohr zusammengefafit, das in einen offenen Entwasserungsgraben aus- 

mflndet. Im ersten Betriebsjahr, in dem der Aushubboden der Drangraben

noch nicht wieder fest zusammengesackt war und auch die Oberfiache

noch keine dichte Grasnarbe hatte, machte die gleichmafiige Verteilung 
des In Werne etwa 15 1/sek betragenden Abwasserzuflusses flber eine 

Stautafel erhebliche Schwierigkeiten. Das Abwasser versickerte sehr 

schnell auf den Streifen der Drangraben, so dafi eine gleichmafiige Ver- 

teilung nur unter Zuhilfenahme zusatzlicher Verteilungsrinnen móglich 

war, die von den elnzelnen Pachtem aber nicht immer in ausrelchendem 

Mafie angelegt wurden. Man versuchte daher im letzten Betriebsjahr, 

wahrend der Berieselungsdauer jeder Einzelparzelle den Ablauf der Dran- 

strange durch Einfiihren einer Gummiblase in den Entwasserungstrang 

abzusperren. Hierdurch erreichte man das Ansteigen des durch die Ver- 

sickerung gespeisten Grundwassers bis flber die Grasnarbe hinaus, so dafi 

ohne jede Mithilfe der einzelnen Grundstflckseigentflmer bzw. -pachter 

eine vólllg gleichmafiige Verteilung des Abwassers flber die ganze Flachę 

durchgefiihrt werden konnte. Abb. 4 zeigt Im hinteren Felde die Heuernte, 

davor die Oberstauung der abgeernteten Felder. (Schlufi folgt.)

Abb. 3. Abwasserverteilung auf Stautafeln In Wcrne a. d. Lippe.
(Freigegeben durch das RLM„ Hansaluftbild Berlin, Nr. 42 660.)

Abb. 4. Rieselfelder Werne a. d. Lippe. 

Oberstauen einer FlSche nach Abschlufi der Dranung.
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Fachschrlft f. d. ges. Bauingenlcurwesen

Yermischtes.
Die 75. Hauptversammlung des Vereines deutscher Ingenieure 

findet vom 28. Juni bis 2. Juli 1937 in Kiel statt.

Die Fachvortr3ge am 28. u. 29. Juni bringen Berichte aus den 
Arbeitsgebieten der Schwelfitechnik, der Schwingungs- und Schalltechnik, 
des Kraftwerkbaues, des Korrosionsschutzes und der Anstrichtechnik, der 
Gestaltung des Schiffsmaschinenbaues, der Rohstoffverwendung, der Ge- 
schichte der Technik usw. Die drei Hauptvortr3ge der wissenschaftlichen 
Tagung behandeln die bedeutsamen Aufgaben der Gemeinschaftsarbeit im 
Rahmen des Vierjahresplans, den Einflufi, den der Kriegsschiffbau auf 
die Entwicklung der Technik ausiibt, sowie die Werkstofforschung 
ais Grundlage der Gestaltung. Im Festvortrag der Hauptversammlungs- 
Sitzung am 30. Juni wird der Einflufi der Technik auf die Seekricgs- 
fiihrung gezeigt.

Im Rahmen der VDI-Hauptversammlung findet am 28. u. 29. Juni 
auch die Hauptversammiung des dem VDI angeschlossenen V ere ines  
deu tsche r H e izung s- Ingen ieu re  in Kiel statt. In zeitlichem Zu- 
sammenhang mit ihr stehen ferner die Haupttagung des V ere ines 
deu tsche r C he m lk e r  am 23. u. 24. Juni in Wesermiinde sowie die 
Hauptversammlung des D eu tschen  K a ite ve re ine s  im VDI am 25. 
u. 26. Juni in Bremen.

Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fur E isenbeton1). 
Auf Anregung des Verlages Wilh. Ernst & Sohn hat die fiir die Eisen- 
betonbestimmungen zustandige Stelle eine neue Ausgabe der genannten 
Bestimmungen geschaffen, in dereń Text (von 1932) alle durch spatere 
aintliche Erlasse bis zum April 1937 nachtraglich festgesetzten Ande
rungen und Erganzungen e in g ea rb e ite t sind. Die zum Handgebrauch 
bestimmte neue Ausgabe bringt also dem Benutzer der Deutschen Eisen- 
betonbestlmmungen die heute  g iilt ig e n  Vorschriften auf diesem Gebiete, 
ohne daB er erst die einzelnen Nachtrage, Abanderungen oder Erganzungen, 
die seit 1932 bis April 1937 erlassen worden sind, nachzusehen und zu 
prflfen genótigt ware. Die Benutzung dieser neuen Ausgabe der Deutschen 
Bestimmungen ist hiernach jedem Eisenbetonbauer drlngend zu empfehlen.

Ls.

Anweisung zur Auswertung von Schreibregenmesser-Aufzeich- 
nungen fur wasserwirtschaftliche Zwecke (AAR 1936)2). Die Anweisung 
ist in Zusammenarbeit der Abwasserfachgruppe der Deutschen Geseilschalt 
fiir Bauwesen e.V. mit der PreuBischen Landesanstalt fiir Gewasserkunde 
und der Gemeinden aufgestellt worden. Nachdem die Nlederschlags- 
beobachtungen fiir Zwecke der Wasserwlrschaft durch die Vorschrift 
ADN 1936 auf eine clnheitliche Grundlage gestellt sind, soli die AAR 1936 
eine elnheitllche Auswertung der Schreibregenmesser-Aufzeichnungen er- 
móglichen, damit man vergleichbare Ergebnisse der einzelnen MeBstellen 
erzielen kann. Die AAR 1936 ist ferner die Grundlage fiir die im Gange 
befindllche Zusammenfassung aller Schreibregenmesser-Aufzeichnungen 
in Deutschland.

Die Anweisung wendet sich an alle Stellen, die Schreibregenmesser fur 
meteorologische oder klimatologische, gewasserkundliche oder besondere 
wasserwirtschaftliche Zwecke, fur die Stadtentwasserung oder zu sonstigen 
praktischen oder wissenschaftlichen Zwecken laufend betreiben und dereń 
Aufzeichnungenauswertenwollen. Sle behandelt die Auswertung der kurzeń, 
starken Regen nach Dauer, Starkę bzw. Spende und Hauflgkelt, vorwiegend 
fiir Zwecke der Stadtentwasserung sowie die Auswertung der langen Dauer- 
regen nach Dauer und Starkę, schllefillch die Aufstellung einer Statistik 
der sommerlichen Einzelregenfalle hauptsachlich fiir gewasserkundliche 
Zwecke. Die Richtlinien ermóglichen es auch, die Auswertungsergebnisse 
verschiedener Mefistellen fiir gróBere oder kleinere Gebiete einheitlich 
zusammenzufassen und sie so auch solchen Orten nutzbar zu machen, 
die selbst keine Beobachtungen angestellt, aber Angaben uber Nieder- 
schlagswerte nótig haben.

Grundlage fiir die Auswertung der starkeren Regen nach Dauer, 
Starkę und HSufigkeit ist zunachst die einheitliche Behandlung und 
Beurteilung der Regenhóhengangllnie. Alsdann werden fur die Weiter- 
bearbeltung der aus der Regenhóhenganglinie gewonnenen Zahlenwerte 
zwei Verfahren angegeben: ein vorwlegend zcichnerlsch-statistisches und 
ein rechnerisch-statistisches. Beide Verfahren haben ihre Vorzugc. Es bleibt 
dem Bearbeiter uberlassen, fur welches Verfahren er sich entscheiden will, 
da die gegenseitige Obertragbarkeit der Auswertungsergebnisse gewahr- 
leistet ist. (Das rechnerische Verfahren wird vorwiegend in Bayern an- 
gewendet.) In den folgenden Abschnitten wird die statistlsche Aus
wertung der Dauerregen und sommerlichen Einzelregenfalle behandelt.

Elektrotiefbohrhatnmer. Da sich beim Bohren tiefer Lócher mit 
dem eiektrisch betriebenen Hammer3), der sich fur andere Arbelten be
wahrt und eingefiihrt hat, Schwierigkelten infolge des Ansammelns von 
Bohrmehl auf dcm Bohrlochgrund ergeben hatten, ist jetzt durch die 
Robert Bosch AG eine Zusatzeinrichtung entwickelt worden, mit der das 
Bohrmehl aus tiefen Lóchem in einfacher Weise entfernt wird.

') Neu erschlenen Berlin 1937 Im Verlage von Wilh. Ernst & Sohn; 
Einzelprels 1,80 RM, Partiepreise 10 St. 17 RM, 25 St. 38 RM, 50 St. 70 RM, 
100 St. 130 RM und Postgeld.

:) Herausgegeben von der Abwasserfachgruppe der Deutschen Gesell- 
schaft fflr Bauwesen e.V., Berlin W 35, ViktorlastraBe 27. 20 S. Preis 1 RM 
(zu bezlehen von der Abwasserfachgruppe).

3) Bautechn. 1932, Heft 41, S. 555.

Auf das Flanschlager des Hammers setzt man eine Hillse auf 
(s. Abb.), an die ein Schlauch angeschlossen ist. Durch den Schlauch 
wird Blasluft zugcfuhrt, die ein eiektrisch betriebenes Geblase erzeugt. 
Die Blasluft gelangt in die Hfllse und von da durch den hohlen Bohrer 
in das Bohrloch, wo sie wahrend des Arbeitens das Bohrmehl ausblast. 
Die Luftmenge rcgelt der Bedienungsmann durch einen Hahn. An Stelle 
von Luft kann auch Wasser aus einer Wasserleitung zugefflhrt werden.

Elektrohammer mit Zusatzeinrichtung zum Entfernen des Bohrmehls 
beim Bohren eines Sprengloches, Bauweise Robert Bosch AG.

Durch die Luft oder das Wasser, die ununterbrochen auf dem Bohr
lochgrund wirksam sind, bleibt der Bohrer nicht mehr im Bohrmehl 
stecken, behalt langer eine scharfe Schneidc und lafit sich rascher eln- 
treiben.

Die hohlen Bohrstangen haben Langen von 0,65 bis 2,15 m. —  Die 
Erfahrungen, die seit einiger Zeit mit der Zusatzeinrichtung beim Bohren 
von Sprenglóchern gesammelt wurden, lauten gunstlg. R. —

Personalnachrichten.
Berlin. Der Oberbflrgermeister der Reichshauptstadt hat am Geburts- 

tage des Fuhrers und Reichskanzlers den bisherigen Magistratsoberbaurat 
Langer zum Stadtbaudlrektor In der Tiefbauverwaltung ernannt.

Bayern. Der Fflhrer und Reichskanzler hat den Regierungsbaurat 
Robert L anggu th  an der Sektion fiir Wildbachverbauungen in Kempten 
zum Bauamtsdirektor und die Regierungsbaurate Oskar Bauer am Landes- 
amt fflr Wasserversorgung, Franz G ebhard  am Strafien- und Flufibauamt 
Kempten und Ferdlnand K nauer am Neubauamt fflr den Ausbau der Grofi- 
schiffahrtstrafie in Wflrzburg zu Reglerungsbauraten 1. KI. ernannt.

Mit Wirkung vom 16. April 1937 werden der Bauamtsdirektor am Land- 
bauamt Bayreuth Veit Bub ais Regierungsbaurat 1. KI. an die Reglerung 
von Oberfranken und Mittelfranken, der Regierungsbaurat 1. KI. an der 
Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg Ferdinand W enning 
in gleicher Diensteseigenschaft an das Landbauamt Bayreuth und der 
Regierungsbaurat am Landbauamt Bamberg, Aufienstelle Coburg, Karl 
S im on  in gleicher Diensteseigenschaft an die Reglerung von Unter
franken und Aschaffenburg berufen.

PreuBen. E rnann t: Regierungsrat S p il i beim Relchsschiffsver-
messungsamt zum Oberregierungsrat; Regierungs- und Baurat (W)Maaske 
bei der Elbstrombauverwaltung in Magdeburg zum Oberregierungs- und 
-baurat; die Regierungsbaurate (W) A. A lb re ch t, Vorstand des Wasser- 
bauamts Gleiwitz, D e ttm ers , Vorstand des Wasserbauamts Emden, 
3)r..=3ng. S c h ille r , Vorstand des Hafenbauamts Swinemiinde, zu Ober- 
bauraten; die Regierungsbaurate (W) A sm ussen , Vorstand des Wasser
bauamts Oppeln, und Hefi, Vorstand des Wasserbauamts Potsdam, zu 
Regierungs- und Bauraten; die Regierungsbauassessoren (W) Kramer 
beim Kanalbauamt Halle a. d. Saale, W. N iebuh r  beim Wasserbauamt 
Gleiwitz und G e ld m ache r , z. Z. Im Relchs- und PreuBischen Verkehrs- 
ministerium, zu Reglerungsbauraten.
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