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Die Abwasserreinigung im Gebiete der „Alten Emscher" bei Duisburg-Alsum.
aiic Rechte yorbehaitcn. Von Marinebaurat a. D. ®r.=2>ng. Prflfi, Direktor des Ruhrverbandes, Essen.

Ohne das wahrend der letzten 30 Jahre geschaffene Werk der 
Emschergenossenschaft und der ihr benachbarten, spater gegrflndeten wasser- 

wirtschaftllchen Verbande des Westens w3re die gewaltige Entwicklung des 

ais rheinisch-westfalisches Industriegebiet bekannten Wirtschaftsraumes 

nicht móglich gewesen. Allein zur geordneten Abfflhrung des Brauch- 
und Niederschlagwassers mufiten bisher im Emschergebiete genossen- 

schaftliche Anlagen mit Baukosten von annahernd 200 Mili. óoldmark 

errichtet und betrleben werden. Fflr dle Anlagen der flbrlgen rechts- 

rhelnlschen Wasserverb3nde des Bezirks wurde zusammen bisher ein 

noch etwas grófierer Betrag ausgegeben. Uber die bedeutungsvollen 

Arbeiten der Emschergenossenschaft sowohl zur Aufrechterhaltung der 

durch den Kohlenbergbau Immer wieder gestórten Vorflut ais auch zur 

Reinigung der aus dem Emschergeblet abfliefienden Abwassermengen 
von jshrllch flber 300 Mili. m3 —  aus der eine Schlammenge in stlch- 

festem Zustande von jahrlich flber 400 000 m3 zuruckgehalten wird — 

ist in der .Bautechnik” mehrfach berichtet worden1).

zumal durch eine zweckmSfiige Gestaltung der Emschermundung fflr eine 

gute Durchmischung des Emscherwassers mit einem grofien Teile des an 

der Mflndung vorbeifliefienden Rheinwassers gesorgt ist2).

Die Entschlammung des Abwassers geschieht in 25 von der Genossen

schaft betriebenen Klaranlagen, die zum grófiten Teile am Rande der 

grófleren Stadte des Bezirks liegen. In diesen vorzugsweise der Be

handlung von stadtlschem Abwasser dienenden Klaranlagen kónnen 

dle grofien Abwassermengen nicht mitbehandelt werden, die von den 
rd. 200 flber das ganze Emschergebiet verteilten Kohlenzechen, von den 

rd. 50 Kokerelen und den rd. 50 Hochófen des Bezirks in die Emscher 

gelangen. Da dle von diesen Werken abgestofienen sehr grofien Ab

wassermengen auf den Werken selbst nicht genflgend gereinigt wurden, 

hat dle Emschergenossenschaft zur Erfassung auch dieser Wassermengen 

Im Jahre 1928 bel Karnap nórdllch von Essen nach Pianen des Verfassers 

eine grofie Flufiklaranlage gebaut, ln der die ganze Emscher mit einer 

Mittel wassermenge von etwa 10 m3/sek durch grofie Schlammabsetzbecken

Emschergebief-

Abb. 1. Lageplan des Emschergebietes
mit dem von der Emschergenossenschaft begradigten und vertieften 75 km langen Emscherbett, den rd. 300 km langen zu Abwassersammlern ausgebauten Seitenbachen, 
den rd. 37 Abwasserpumpwerken mit insgesamt 11 000 PS eingebauter Maschinenleistung und den 25 Klaranlagen mit einem Jahresanfall von rd. 400000 m3 śtichfestem

Abwasserschlamm.

I. Allgemeines.

Sowohl die Emscher selbst ais auch ihre meisten aus Abb. 1 erslcht- 

lichen NebenbSche sind ais Abwassersammler ausgebaut, in denen das 

aus den Stadten und von der Industrie abgefflhrte Abwasser zusammen 

mit dem auf das Gebiet fallenden Niederschlagwasser in den Rhein 

geleitet wird. Der Rhein hat bei Duisburg eine Mittelwassermenge von 

rd. 2000 m3/sek; die Verdflnnung der aus dem Emschergebiete kommenden 

verschmutzten Wassermenge von rd. 12 m3/sek ist daher so grofi, dafi 

eine nur mechanische Abscheidung der im Abwasser enthaltenen absetz- 

baren Schlammstoffe ais ausreichende Abwasserbehandlung anzusehen ist,

]) Sr.=2jng. Carp , Das Emschergeblet wahrend des Hochwassers 
Neujahr 1926, Bautechn. 1926, Heft 15; ®r.=3ng. R am shorn , Der neue 
Rhelndelch bei Alsum, ebenda 1927, Heft 49; S)r.=3jng. Carp , Das Ab- 
wasserpumpwerk Schwelgein in Hamborn am Rhein, ebenda 1928, Heft 20 
u. 21; 2)r.=2ing. R am shorn , Neue Abwasserpumpwerke der Emscher
genossenschaft, ebenda 1930, Heft 20 u. 22; 3)r.=3ng. C arp , Der Bau der 
Emscherflufiklaranlage bel Karnap, ebenda 1932, Heft 18 u. 20; Reg.-Bau- 
meisterSteckhan, AuskleidungvonoffenenAbwasserkanaien, ebenda 1927, 
Heft 28 u. 30; Sr.=3ng. R am shorn , Neue Arbeiten der Emschergenossen
schaft zur Verbesserung der Vorflut ln Duisburg, ebenda 1933, Heft 9; 
®r.=3ng. R am shorn , Zwei neue- Abwasserpumpwerke der Emscher
genossenschaft im Stadtgebiete Gelsenkirchen, ebenda 1933, Heft 22; 
Sr.=3ng. C a rp , Zwei bergbausichere Eisenbetonbehaiter von 2200 m3 In
halt, ebenda 1935, Heft 21.

mit 2 Stunden Absetzzeit geleitet wird. Allein in dieser Anlage wurden 

bisher jahrlich rd. 250000 m3 stichfester Schlamm zurflckgehalten. Diese 

rieslgen Schlammengen, in denen auch die Fakallen von flber 1 Mili. Ein

wohnern enthalten sind, werden in flflsslgem Zustande in grofie Schlamm- 

teiche von zusammen uber 100 Morgen Grófie gepumpt, wo sie ohne 

weitere Zwischenbehandlung geruchlos auftrocknen3). Wie Abb. 2 zeigt, 

sind diese grofien Telche durch dle bisherige Aufspelcherung des In ihnen 

stlchfest gewordenen Schlammes schon weltgehend aufgefflllt. Es schweben 

zur Zeit Untersuchungen, ob man diese grofien Schlammengen in Hinblick 

auf ihren Gehalt an humusblldenden Stoffen nicht fflr die Landwirtschaft, 

besonders bei der Odlandkultivlerung auf Moorboden oder sandigem 

Boden nutzbar machen kann. Entscheldend fflr einen solchen Verwendungs- 

zweck wird dle Hóhe der Kosten fflr den auf dem westdeutschen Kanal- 

netz mógllchen Transport sein. Erweisen sich diese ais zu hoch, so 

soli der Schlamm, der In der Trockensubstanz einen Heizwert von 
rd. 5000 kcal hat, in einem neu zu schaffenden elektrischen Kraftwerk 

verbrannt werden.

In dieser grofien Karnaper Klaranlage werden alle Wassermengen 

behandelt, die der Emscher bis zur Boyemflndung bei Essen herunter

2) ®r.=3ng. Prflfi, Die Einleltung der Emscher in den Rhein, 
Baulng. 1925, Heft 5.

3) ®r.=2>ng. Prflfi, Die EmscherklHranlage bel Essen-Karnap, Gesund.- 
Ing. 1929.
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Abb. 2. Luftblld der EmscherfluBkiaranlage in Essen-Karnap.
In Schlammtrockenteichen von iiber 1 Mili. m3 Fassungsraum wurden bisher jiihrlich 250 000 nr1 

stichfester Schlamm aufgespelchert.

Freigegeben durch das RLM, Ilansa-Luftbild G. m .b. H. Berlin, Nr. 24 586 vorn 21. Dezember 1936.

zuflleBen. Das urspriinglich zum Unterlauf der Emscher entwSssernde 

Gebiet konnte an eine gemeinschaftiiche Reinigungsaniage nicht an- 

geschlossen werden, weil hier wegen der starken Bergsenkungen welt- 

gehende Ver3nderungen der Entwasserungsyerhaitnlsse durch die Emscher-

freie Vorflut zum Rhein verlorenglng; man muBte daher, 

um wenigstens das oberhaib Oberhausen zur Emscher 

flieBende Wasser mit naturlichem Gefalle in den Rhein ab- 

ieiten zu kónnen, der Emscher von Oberhausen ab auf 

rd. 9 km in hóher iiegendem Gelande ein neues Bett 

graben, das bei Waisum —  Stat. km 285,8 des Rheines — 

in den Rhein miindet.

II. Vorflutverhaitnisse.

Zur Entw3sserung des in Abb. 3 im Lageplan dar- 

gestellten 3214 ha groBen abgeschnlttenen Teiles des 

Emschergebiets, der durch einen Deich gegen Eindrlngen 

des hóchsten Rhelnhochwassers geschiitzt wurde, wurde im 

veriassenen Emscherbett der ais .Alte Emscher” bezeichnete 

offene Entwasserungsgraben im Dreieckprofil mit Sohlen- 
befestigung durch lose verlegte Betonschalen ausgebaut 

(Abb. 4). In dem voraussichtiichen Senkungstief des Eln- 

zugsgeblets der Alten Emscher wurde in den Jahren 1912 

bis 1914 ein grofies Pumpwerk errichtet, an das auch der 

aus den nórdiichen Stadttellen von Duisburg-Hamborn 

kommende, ais offener Abwassergraben ausgefiihrte Beeck- 

bach angeschlossen wurde. Das in Abb. 4 zu erkennende, 

mit einer runden Elsenbetonkuppel von 35 m Spannweite 

iiberdeckte Pumpwerk fórdert dle Ihm zuflieBenden Wasser- 

mengen durch drei Druckrohrleitungen von je 1,60 m 

Durchm. und rd. 2000 m Lange zum Rhein, wo dle Leitung 

in 45 m Entfernung vom Ufer an der FluBsohle endet. 

Die dem Pumpwerk bei Trockenwetter zuflieflende Wasser

menge hat im Laufe der Jahre stark geschwankt, sie betragt 

zur Zeit rd. 3 m3/sek. Sie kommt vorzugswelse von der auf engstem Raum 

zusammengeballten GroBlndustrle; liegen doch auBer mehreren groBen 

chemischen Werken allein drei groBe Hochofenwerke mit zusammen

21 Hochófen und etwa 2,5 Mili. t jahrlicher Roheisenerzeugung, vler Berg- 

werke mit zusammen 3,6 MIII. t jahrlicher Steinkohlenfórderung und 

2,3 MIII. t jahrlicher Kokserzeugung Im Einzugsgeblete des Pumpwerks. 

Dem Abwasser dieser Werke gegentiber spielt das stadtische Abwasser 

der rd. 150 000 Einwohner des Entwasserungsgebiets keine groBe Rolle.
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Abb. 5. Verlegung des 45 m langen Mfindungsrohres 
in den Rhein fflr die dritte Druckleitung 

von 1,60 m Durchm. des Pumpwerks Alte Emscher.

Es ist der Menge nach geringer ais die Grundwassermenge, dle dem 

Pumpwerk besonders bel hóhercn Rheinwasserstanden aus dem grob- 

kiesigen Untergrunde zuflieBt. Diese Grundwassermenge steigt mit zu- 

nehmendem Absinken der unterhalb des Rheinwasserspiegels llegenden 

Gebietsteile naturgemaB immer weiter an. Ais vor wenigen Jahren der 

Alte-Emscher-Lauf zur Entwasserung stark abgesunkener Gebietsteile bis 

zu 2 m vertieft werden muBte, hat die Genossenschaft den unteren, in 

den Rhelnkies einschneidenden Teil des Bachlaufes, der — nur mit losen 

Sohlpiatten ausgelegt —  ais Sammelgalerle fflr das Pumpwerk gewirkt 

hatte, durch Einbau einer wasserdichten Sohle zwischen den seitlichen, 

aus Spundbohlen hergestellten Stahlwanden vom Grundwasser unabhangig 

gemacht5), wodurch man den Grundwasserandrang in crtraglichen Grenzen 

halt. Abb. 6, die den von Hand zu bedienenden Rechen in der vertieften 

Alten Emscher vor dem Pumpwerk zeigt, laBt auch dle Stahlwande des 

neuen Bachlaufes erkennen.

Nicht beeinfiussen kann man dle dem Pumpwerk aus dem 3214 ha 

groBen, zum eiheblichen Teil dicht bebauten Einzugsgebiet zufiieBende 

Regenwassermenge. Eine Entlastung des Pumpwerks ist wegen seiner 

tiefen Lage selbst bel voller Fflllung der Zulaufgraben nicht móglich, man 

kann nur die zum Teil tief in das Gelande eingeschnittenen offenen Ab-

5) s. FuBnote 1.

Abb. 3. Einzugsgebiet des Pumpwerks Alte Emscher.

genossenschaft nótig wurden, flber die in dieser Zeitschrift schon berichtct 

wurde4). Das ursprflngliche Mflndungsgebiet der Emscher-Einmflndung 

bei AIsum —  Stat. km 286,5 des Rheines —  sank so weit ab, daB dle

4) s. FuBnote 1, S. 345.

4. Ansicht des Pumpwerks Alte Emscher im ersten Ausbau, 

davor die mit losen Sohlpiatten im Dreieckprofil 

ausgebaute Alte Emscher.
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wassersammler zur Aufspeicherung der hOchsten Spltzen der Flutkurve 

ausnutzen. In dem Pumpwerk sind elnschllefilich der im Jahre 1932 in 

einem besonderen Nebenpumpwerk (Abb. 7) zunachst hinzugefiigten beiden 

Hochwasserpumpen zehn Pumpen mit einer gesamten FOrderleistung bis 

zu 8 m3/sek bei einer grOfiten manometrischen FórderhOhe von rd. 12 m 

bel Rheinhochwasser und 12 m3/sek bei niedrlgeren Rheinwasserstanden 

vorhanden, mit denen es unter Ausnutzung der erwahnten Stauraume 

blsher gelungen ist, das Einzugsgebiet mit Sicherheit vor Oberschwem- 

mungen zu schiitzen. Die Gesamtstarke der im Pumpwerk eingebauten 

Antriebsmaschinen betragt elnschllefilich der Hochwasserpumpen zur Zeit 

4500 PS. Mit zunehmender Entwicklung der Industrie, mit zunehmender 

Bebauung des Elnzugsgebiets und weiterem Abslnken des Geblcts ins 

Grundwasser hinein wird in Zukunft sowohl die Trockenwettermenge ais 

auch die grOfite Regenzuflufimenge weiter stelgen.

III. Abwasserbehandlung.

Die Verschmutzung be

sonders des Trockenwetter- 

zullusses zur Alten Emscher 

Ist recht erheblich, sie 

besteht vorwlegend aus 

den Abschwemmungen der 

mannigfachenGofilndustrie 

des Gebiets. Messungen 

der letzten Zeit haben er- 

geben, dafi an absetzbaren 

Stoffen —  in stichfestem 

Zustande gemessen — 

etwa 100 000 t jahriich lm 

Abwasser enthalten sind.

Diese Schlammengen mus

sen dem Rhein ferngehal- 

ten werden, da sie nicht 

nur zu Schlammablagerun- 

gen in den Buhnenfeldern 

der rechten Rheinseite 

fuhren, sondern wegen 

ihres Gehaltes an Teer- 

stoffen und sonstigen Ab- 

fallstoffen der Kohlen- 

veredlung zu der bekann- 

ten Beeintrachtigung des 

Geschmacks des Rheln- 

wassers beltragen.

A. Friihere ReinigungsmaCnahmen an der Alten Emscher.

Da die Genossenschaft schon von Anfang an eine Relnigung des 

Wassers der Alten Emscher zum Schutze des Rheines fiir vordringllch 

hielt, wurde schon 1915 kurz nach Inbetriebnahme des Pumpwerks eine 

Kiaranlage dlcht vor der Kreuzung der Druckrohrleitungen mit dem Rheln- 

delch errichtet, die unter der Bezelchnung .Kiaranlage Melderich" ln 

frflheren VerOffentllchungen der Genossenschaft dargestellt Ist (Abb. 8). 

Beim Entwurf dieser Anlage hatte man angenommen, dafi man durch 

eine scharfe Kontrolle der industriellen Werke wurde erreichen kOnnen, 
dafi die grofie Menge des gewerbllchen Schlammes in den vorhandenen 

oder neu zu bauenden Werksklaranlagen selbst zurflckgehalten wurde.

Man stellte sich daher lm wesentllchen auf die Behandlung des vor- 

wiegend organischen Schlammes von den 150000 Einwohnern des Gebiets 

ein. Dieser Schlamm sollte zum Tell in den Faulraumen der Emscher- 

brunnen, zum Teil in den unmittelbar daneben gebauten getrenntcn 

Schlammfaulraumen vor seiner Ablagerung ausgefault werden. Die Er- 

fahrung hat aber gezeigt, dafi es sich bei einer solchen Anhaufung grOfiter 

Industrieanlagen mit grofiem Wasserverbrauch, wie sie im rheinisch- 
westfailschen Industrlegebiete gegeben ist, auch beim bestcn Willen aller 

Beteiilgten nicht vermeiden lafit, dafi mit den groBen Abwassermengen 

der Werke auch groBe Mengen mlneralischen Schlammes mit in die 

Vorflut gelangen. Es zeigte sich schon kurze Zeit nach Inbetriebnahme 

der Emscherbrunnenanlage — die auf eine DurchfluBzeit von nur 20 min 

berechnet war — , dafi der in dieser kurzeń Zeit absetzbare schwcre 

Schlamm wegen seiner vorwiegend mlneralischen Beschaffenheit nicht

zum Faulen zu bringen war. 

Da zudem die feineren 

Schlammteile wegen der 

kurzeń Absetzzeit vom Ab

wasser fortgetragen wurden, 

sackte der in die Faulraume 

der Emscherbrunnen gelan- 

gende vorwIegend mlnera- 

lische Schlamm so fest zu- 

sammen, dafi er auf der 

reichllch flach genelgten 

Sohle der Faulraume (Ab- 

bild.9) auch unter Zuhilfe- 

nahme von Spfllwasser nicht 

mehr zu den Schlamm- 

ablafirohren rutschte. Auch 

die spatere Vorschaltung 

einer Slckerbeckenanlage 

zum Zuriickhalten der 

schweren Schlammteile 

(s. Abb. 8) anderte nlchts 

an diesen Schwlerlgkeiten. 

Nachdem die Emscher

brunnenanlage nicht in Be- 

trleb zu halten war, mujjte 

das vom Pumpwerk ge- 

fOrderte Abwasser der Alten 

Emscher zunachst elnige 

Jahre lang weiter unbehan- 

delt in den Rhein geleitet 

werden. Ais dann Ende 

der zwanzlger Jahre mit 

der Schelnblflte der Kohlen- und Eisenlndustrie des Bezirks die mit der 

Abwassereinleitung aus dem Industrlegebiet erklarten Schwlerlgkeiten im 

Rhein wieder zu lebhafteren Klagen der Rhelnfischer und anderer Ge- 

schadlgter fiihrten, wurden von der Emschergenossenschaft gleichzeitig 

mit der Erbauung der schon genannten EmscherfluBklaranlage bei Karnap 

auch die Oberlegungen zur Klarung des Abwassers der Alten Emscher 

wieder aufgenommen. Um zunachst behelfmafiig einen mOgllchst schnellen 

Schutz des Rheines zu erreichen, llefi man das bis in die Nahe des Rheln- 

deiches gepumpte Wasser der Alten Emscher (s. Abb. 8) aufierhalb des 

Rheindeiches, der hier ein tief ins Hinterland einspringendesGelande umfafit, 

mit 3 m  Wassertiefe flber eine 12 Morgen grofie Flachę fliefien. Abb. 10

Abb. 8. Ansicht des Kiaranlagengelandes im Jahre 1926.
Im Vordergrunde die alte infolge Bergbaueinwirkung nicht wiederzuverwendende Emscherbrunnenanlage, 
dahinter die den Emscherbrunnen vorgeschaltete Sickerbeckenanlage und im Hintergrunde — vom ein- 
springenden alten Rheindeich eingefatit — der grotie Auflandungsteich mit seinen im Bau befindlichen 

Verbindungsleitungen zu den Druckrohren vom Pumpwerk.
Freigegeben durch das RLM, Hansa-Luftbild O .m . b. H. Berlin, Nr. 13 957 vom 11. Januar 1937.

Abb. 6. Von Hand zu relnigende Rechenanlage 

lm mit Stahlspundwanden vertleften Laufe der Alten Emscher.

Abb. 7. Erweiterungsbau fflr drei Hochwasserpumpen 

am Pumpwerk Alte Emscher.
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Abb. 10. BehelfmaBiger Oberlauf des Auflandungstelches 

am Ende der Druckrohre des Pumpwerks Alte Emscher.

Abb. 9. Langen- und Querschnltt durch die Emscherbrunnen 

der alten Klaranlage Dulsburg-Melderich.

zeigt den behelfmafilgen Oberfall in dem Abschlufidamm des so ge- 

schaffenen Auflandungstelches. Der Schlamm setzte sich In dem Teich ab 

und landete Ihn allmahllch um 2 m auf. Bis zur Auffullung des Teiches
—  der nach zweljahrlger Betriebszelt noch um 3,5 Morgen vergrófiert 

wurde — sollte eine neue Klaranlage fur Dauerbetrleb fertlggestellt werden. 

Der erste Teil dieser endgultigen Klaranlage wurde ln den Jahren 1934 

und 1935 erbaut und im Mai 1936 in Betrieb genommen. Er soli im 

folgenden beschrleben werden.

werks und wegen der zu erwartenden dichten Bebauung am Pumpwerk 

nicht zur Ausfflhrung kommen. In der Druckleltung wird das Wasser 

vom Pumpwerk bis auf die Hóhe des Klarspiegels gedrflckt. Der Ablauf 

der Klaranlage flieBt dann mit natflrllchem Gefaile durch das Ietzte Ende 

der ursprflnglichen Druckleltung ln den Rheln.

b) A rt der K laran lage .

Um bei dem feinen aufgeschwemmten Schlamm der Hochofenwerke 

und der Kohlenwaschen eine gute Entschlammung zu erzielen, wurde 

der Entwurfbearbeitung eine annahernd zweistflndlge Absetzzelt zugrunde 

gelegt. Bei dem gróBten wahrend der Entwurfbearbeitung beobachteten 

Trockenwetterzuflufi von 3,5 m3 sind fflr I 3/4 Stunden Absetzzelt daher
22 500 m3 Absetzraum vorgesehen. Fflr die Ausfflhrung kam nur eine 

Bauart In Frage, die es gestattet, den wahrend eines Tages anfallenden 

Schlamm tagllch restlos auszurSumen. Man ist nur auf diese Weise 

sicher, daB bei einem grófier werdenden Anteil an Fakalschlamm der lm 

Becken abgesetzte Schlamm nicht zum Auftrelben kommt. Bel der 

grofien Karnaper Klaranlage flberwiegt der von den Kohlenbergwerken

anfallende schwere 
minerallsche 

Schlamm die Menge 

der Fakalstoffe so 

sehr, dafi wir dort 

keine Bedenken hat
ten, den abgesetzten 

Schlamm ein bis 

zwei Wochen lang 

ln jedem Kiarbecken 

aufzuspelchern, um 

ihn dann mit schwim- 

menden Saugbaggern auszuraumen. Um bei der neuen Klaranlage den 

Schlamm taglich ausraumen zu kónnen, mufiten Kiarbecken mit flacher 

befestlgter Sohle gewahlt werden, von der der Schlamm tagllch durch 

bewegliche Kratzer abgeraumt wird. Eine Auflósung der ganzen grofien 

Beckenflache ln Spltztrlchter, aus dereń unterstem Punkte der Schlamm 

tagllch in Rohrleitungen hatte abgezogen werden kónnen, kam In dem 

groben Rheinkies und hohen Grundwasserstand schon der hohen Bau

kosten wegen nicht in Betracht. Eine solche Lósung ware auch wegen 

der Móglichkelt der Verstopfung der zahlreichen Schlammablafirohre 

durch den gewerbllchen Schlamm nicht genflgend betrlebslcher gewesen. 

Es war weiter zu untersuchen, ob im vorllegenden Falle parallel durch-

Haidgfeii (kr Rkeinwsserstande 
an ikr Klaranlage ,AHb [mseber

1 1I
I

ikhktaso lutet)

Hommt /10,00 u. UH

Abb. l la .  Langenschnltt durch die Druckrohrieitung nach Abb. 11 und H3ufigkeltskurve der Rheinwasserstande.

B. Beschrelbung der KlSranlage.

a) Lage der K la ran lage .

Wie aus dem in Abb. 11 u. l l a  dargestellten Lageplan und Langen- 

schnitt der Druckrohrieitung vom Pumpwerk zum Rheln ersichtlich ist, 

Ist die Klaranlage kurz vor dem Rheindelch an die vorhandenen drei 

Druckleltungen angeschlossen. Es wurde auch die Mógllchkeit untersucht, 

die Klaranlage vor dem Pumpwerk zu errlchten. Dies hatte denVortell 

gehabt, daB man bei tieferen Rheinwasserstanden das Abwasser nicht 

Immer auf die Hóhe der am Ende der Druckleltung hochllegenden Klar

anlage hatte heben mflssen. Diese an sich gflnstigere Lósung konnte 

aber in Hlnblick auf die starken Bergsenkungen in der Nahe des Pump-

Pumpwerks Alte Emscher mit der neuen Klaranlage.



Jahrgang 15 Heft 27/28
25. Jun l 1937 Prflfi, Die Abwasserreinigung im Gebiete der .Alten Emscher" bei Duisburg-Alsum 349

Scfarimsctikimm-NsserscHoB

n u  ̂PraUmnd-—\ t-.-i ■Sdieber-

Druckrcńr- 
leifjng vm 
ftjmpwłrk

brunnen J-22STB? 

-larssenSpundMrd 
M I

am

Abb. 14.

Senkrechter Schnitt durch die neue Klaranlage, 

dem Wege des Wassers folgend.

flossene Flachkiarbecken mit parallel verschiebbaren Schlammraumern 

oder rundę Becken mit kreisenden Kratzerbriicken technisch und wlrt- 

schaftlich gflnstiger waren. Wir haben uns fflr zwei grofie rundę 

Klarbecken entschieden, weil diese sowohl im Bau ais auch im Betrieb 
technische und wirtschaftllcfte Vorzflge haben. Bei runden, radial durch- 

flossenen Becken ist die Wasserfflhrung gflnstlger ais bei parallel durch- 

flossenen Becken, weil die Oberfallange bel runden Becken wesentlich 

grófier ist. Dies bedingt eine gerlngere Schlufi- 

geschwlndlgkeit und daher einen besseren KlSreffekt 
gerade fflr die felnsten Schlammteilchen. Die Schlamm- 

ausraumung durch kreisende Maschinen erschelnt uns 

betrlebslcherer ais die mit schweren hin und her 

gehenden Kratzerbriicken, die trotz selbsttatiger 

Sicherungen doch weltgehend von der Zuverlassigkeit 

der Bedienung abhangig sind. Bei der GróBe des 

gewahlten Beckendurchmessers 

wird die Ausraumungsmaschine 
eines Beckens auch mit ihrer 

vollen Leistungsfahigkeit aus- 

genutzt, obwohl eine solche 

Brflcke nicht von einem Becken 

zum anderen verfahrbar ist. Bei 

Aufteilung des insgesamt erforder

lichen Kiarraumes von 22 400 m3 

auf zwei rundę Klarbecken ergab 

sich bei einer mlttleren Tiefe des 

Kiarraumes von 3,20 m der un- 

gewóhnlich grofie Durchmesser 

der Becken von 68 m. Obwohl 

Im Schrlfttum blsher solch grofie 

Beckenelnhelten noch nicht be- 

kanntgeworden sind, hatten wir 

nach den guten Erfahrungen, die 

bei der Emschergenossenschaft 

mit dem kreisrunden Klarbecken 

der Klaranlage Essen-Nord mit 

einer kreisenden Kratzerbriicke

gemacht waren6), keine Bedenken gegen die groBen Beckendurchmesser. 

Allerdings mufite die Art der Schlammausraumung In Hinbllck auf den 

groBen Beckendurchmesser nahe der BeckenauBenwand anders durchgefflhrt 

werden ais nahe der Beckenmitte. Auch fflr eine gute Fflhrung des Wassers 

empfahl sich bei der ungewóhnlichen GróBe des Beckendurchmessers die 

Untertellung des Absetzraums in zwei Klarzonen. Die erste Kiarzone mit

49,10 m Durchm. bietet bei einem vollen Ausbau der Klaranlage einem 

Trockenwetterzuflufi von 3,5 m3/sek, d. h. von 1,75 m3/sek fflr jedes Becken 

eine Aufenthaltszeit von 60 min. In dieser Zone failt schon der gróflte Tell 

des schwereren Schlammes zu Boden. Das Abwasser trltt dann in die ais 

Nachkiarbecken wlrkende rlngfórmige Aufienzone von 10 m Breite ein und

Schmmbecken I

V. Pump werk —

6) ®r.=3ng. Prflfi, Flachbeckenkiaranlagen 
Gesund.-Ing. 1930, Heft 18.

Abb. 13. Lageplan der neuen Klaranlage mit dem zunachst ausgefflhrten einen Klarbecken von 68 m Durchm.

halt sich in dieser Aufienzone noch weltere 47 min auf. Dies Umeinander- 

legen der beiden Klarzonen hat gegenflber der bei anderen Grofiklaranlagen 

zur Ausfiihrung gekommenen Zweitellung der mechanischen Entschlammung 

auf zwei getrennte, nacheinander durchflossene Klarbecken den Vorteil, 

dafi das Wasser schon auf Umfang und Tiefe vóllig gleichmafilg verteilt 

In die zwelte Zone eintritt, so dafi in dieser Zone der volIe KlSrraum 

fiir die Absetzwlrkung zur Verfugung blelbt, denn die beiden Klarzonen 

sind nur durch eine hólzerne Rechenwand voneinander getrennt. Die 

Schlitzweite zwischen den Holzrechen betragt an der Eintrittselte 2 cm
mit Schlammkratzern,

Abb. 12. Anslcht des radial durchflossenen runden Kiarbeckens auf der Klaranlage Essen-Nord der Emschergenossenschaft.
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Abb. 17. Torkretieren der Gasfanghaube iiber dem Schlammeindickraum.

dann durch eine an der Gasfanghaube angeordnete Betonnase (Abb. 17) 

in eine annahernd waagerechte Richtung abgelenkt und prallt gegen 

einen Beruhlgungsrechen, der, aus Elsenrohren von 42 mm Durchm. mit 

6 cm 1. Abstand gebildet, das Mlttelbauwerk umglbt (Abb. 18). Durch 

diese mehrfache Umlenkung des Wasserstroms wird die lebendige Kraft 

des mit gróBer Geschwindigkeit im Diikerrohr hochsteigenden Wassers 

so weit vermindert, daB es auf die Tiefe des Kiarbeckens und auf den 

Umfang des Mittelbrunnens gleichmaBig verteilt ohne nennenswerte 

StrOmungsgeschwindigkeit in den Absetzraum der Innenzone eintritt. 

Nach DurchflieBen dieser Innenzone mit stets abnehmender FlleB- 

geschwindigkeit trltt das Wasser dann ln ganzer Tiefe des Kiarbeckens 

durch die schon beschriebene 150 m lange Rechentrennwand (Abb. 19) in 

die AuBenzone ein und wird an der AuBenwand dieser AuBenzone In

Abb. 16. Hochfflhrung des Diikerrohres im Mlttelbauwerk.

Aufierer Korrosionsschutz durch Einputzen.

eine das Kiarbecken umgebende Ablaufrlnne abgefflhrt. Von dieser 

Rinne fliefit das Wasser dann den Rohrstutzen zu, die es mit natiirlichem 

Gefaile in den geraden Strang der urspriinglichen Druckrohrleitung zurflck- 

fiihren. Diese Leitungen geben das gekiarte Wasser an der Sohle des 

Rhelns in 45 m Entfernung von der Uferlinie an den Rhein ab.

d) S e lb s tta t ig  bew eg lich e  O berfa lle .

Fiir die Ableitung des gekiarten Abwassers aus der AuBenzone zur 

Ablaufrlnne ist die in Abb. 20 dargestellte neuartige Uberlaufkonstruktion 

entwickelt worden. Sie besteht aus 71 uber den Umfang des Kiarbeckens 

gleichmaBig verteilten Teleskoprohren, die von krelsrunden Bronze- 

schwlmmern getragen werden (Abb. 21). Die Starkę des Uberfallstrahls 

vom Kiarsplegel in die Teleskoprohre hinein kann durch Schrauben- 
verblndung mit den Schwimmern elngestellt werden. Diese beweglichen 

Uberfaile haben drei verschiedene Aufgaben zu erfullcn. Elnmal ge

statten sie, daB die normale Hóhe des Klarspiegels im Becken um 1 m 

tiefer gehalten werden kann, ais sie bei festen Uberiaufen angeordnet 

werden muBte. Die Aufslchtsbehórde hat namlich vorgeschrieben, daB 

die Klaranlage bel steigendem Rhelnwasserstand bis zu einer Klarspiegel- 

hóhe von Ord. NN + 24 m in Betrieb gehalten werden muB. Steigt der

Abb. 18. Ansicht des Mittelbauwerks mit dem Yerteilungsrechen.

und erweitert sich an der AuBenzone auf 4 cm. Das Umeinanderlegen 
der beiden Klarzonen bietet weiter die MOglichkeit, daB die Kratzer- 

brflcke, die zum Ausraumen des Schlammes aus der Mittelzone ohnehin 

nótlg ist, sich ohne groBe Mehrkosten Ober die AuBenzone auskragen 

laat und so auch zum Schlammausraumen in der AuBenzone zur Ver- 

fflgung steht. Diese AuBenzone nur eines Beckens hat denselben Klar- 
inhalt wie sechs rechteckige Kiarbecken von 10 m Breite, 3 m Tiefe und 

je 34 m Lange, zu dereń Entschlammung mlndestens eine besondere 

Brflcke mit Schlebebiihne und viel Bedienungsarbeit notwendig w3re.

Abb. 15. Senkrechter Schnltt durch das Mlttelbauwerk 

des neuen Kiarbeckens.

c) F ilh rung  des Wassers.

Fflr die Fflhrung des Wassers ln der neuen Anlage ergibt sich der 

folgende Weg (Abb. 13 u. 14). Durch Abzwelge vor den In die drei 

Druckleitungen eingebauten Absperrschiebern wird das vom Pumpwerk 

kommende Wasser zunachst einem offenen WasserschloB (s. Abb. 42) zu- 

gefflhrt, in dem WasserstOfie aus den Druckleitungen sich auswirken 

kflnnen. Von diesem WasserschloB fflhrt je ein Diikerrohr von 1,8 m

1. Durchm. zum Mlttelbauwerk der beiden Kiarbecken. Da beim Beginn 

der Bauarbeiten die Trockenwettermenge wegen der geringeren Beschafti

gung der Industrie und wegen des Fernhaltens grOBerer Grundwasser- 
mengen nur etwa 2 m3/sek betrug, ist vorerst nur das eine der beiden 

geplanten Becken zur Ausfflhrung gekommen. Die Anordnung eines 

Rechens vor dem Diikerrohr war nicht erforderlich, da in samtlichen Zu- 

flflssen zum Pumpwerk die Sperrstoffe durch Stabrechen von 2,50 cm 

Durchgangsweite zurflckgehalten werden (s. Abb. 6). Abb. 15 zeigt das 
Mlttelbauwerk des ausgefflhrten Beckens im senkrechten Schnitt. Das in 

dem senkrechten Schenkel des Dflkerrohrs aufwarts strómende Wasser 

(Abb. 16) wird waagerecht abgeleitet und prallt gegen eine eiserne Tauch- 

wand, die das Wasser nach unten ablenkt. Etwa in halber H5he der 

Beckentlefe wird das auf einen Umfang von 20 m Lange vertei!te Wasser
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Abb. 20. Teleskopzeichnung.
Abb. 22. Ansicht eines Oberfallrohres 

in voIl ausgezogenem Zustande.

Rhein hóher, ais diesem 

Klarspiegel entspricht, so 

darf die KlSranlage aus- 

geschaltet werden. Das 

Pumpwerk fOrdert dann 

bei noch hOheren Wasser- 

standen das Abwasser un- 

geklart in den hochstehen- 

den Rhein hlnein, in dem 

dann das Schmutzwasser 

wegen der starken Ver- 

dflnnung unschadllch 

bleibt. Durch Anordnung 

der schwimmenden Ober- 

falle ist es nun mOgllch 
geworden, den normalen 

Wasserspiegel des Klar- 

beckens auf NN + 23 zu 

halten. Dle Ersparnis von

1 m DruckhOhe flber fast 

350 Tage im Jahre bc- 

deutet eine Ersparnis an 

Pumpkosten von jahriich 

iiber 20 000 RM. Wenn 

dann, wie aus der in 

Abb. 11 a dargestellten 

Hauflgkeitskurve der 

Rheinwasserstande er- 
sichtllch, der Rhein- 

wasserstand wahrend etwa 

20 Tagen Im Jahre iiber 

Ord. NN + 23 steigt, so

staut der Rhein in die Ab-

laufrinne der K13ranlage 

hlnein. Dieser Riickstau wirkt sich dann von dieser Rlnne in das Klar- 

becken hineln aus und bewirkt ein Anheben auch des Klarspiegels im 

Becken. Mit dem Anheben des Klarspiegels gehen auch dle 71 Schwlmmer 
der Teleskoprohre vollkommen gleichmaBig hoch.' Dadurch Ist sicher- 

gestellt, daB auch bei angespanntem Klarspiegel das Abwasser gleichmaBig 

von der MItte zum gesamten Umfang flleBt, so daB der Klarraum vóllig

gleichmaBig ausgenutzt wird. Hatte man auf Ord. NN + 23 einen festen

Oberfall iiblicher Bauart ausgefiihrt, so wflrde wegen des erforderlichen 

Wasserspiegelgefalles In der 2 X  108 m langen Umlaufrinne das lm 

Mlttelbauwerk austretende Abwasser bei angespanntem Klarspiegel auf 

kurzestem Wege dem Ende der beiden Umlaufrinnen zufllefien, wobei 

von einer nennenswerten Klarwirkung keine Rede mehr sein kOnnte.

Dle durch die Schwlmmer bedingte seibsttatlge waagerechte Eln- 

stellung der 71 Teleskoprohre gibt weiterhin die Gewahr, daB bei Schief- 

stellung der grofien Kiaranlage, dle durch dle Bergsenkungen unterhalb 

des KlSrbeckens zu erwarten ist, ein stets glelchmaBiges radiales Durch- 

fiiefien des Kiarraums gefflhrt ist.

Dle Strahldicke des Oberfallstrahls vom Klarspiegel zu den Teleskop- 

rohren ist so eingestellt, dafi die 71 Rohre gerade den Trockenwetter- 

zuflufi abfiihren kdnnen. Wird bel Regenwetter die zu kiarende Wasser

menge grOBer, so fllefit dem Kiarbecken mehr Wasser zu, ais die 

Teleskoprohre abfiihren. Dadurch hebt sich der Wasserspiegel, und mit 

ihm werden die Teleskoprohre ausgezogen. Durch das Aufhangen weiterer 

Schusse der einzelnen Teleskoprohre an den Schwimmern slnken diese 

tiefer ein, hlerdurch vergr(5fiert sich dann selbsttatlg die Strahldicke an

Abb. 19. Ansicht der Trennwand 

zwischen den beiden Kiarzonen.
Uber der Holzrechenwand die aus lośe aufgehangten 
Eternitplatten bcstehende Tauchwand und dariiber 

die Kranbahntrager fur die kreisende Kratzerbriicke.

den Rohruberiaufen. Dles wirkt sich so aus, dafi bel voll ausgezogenen 

Teleskoprohren die gróBte in einem Becken zu behandelnde Schmutz- 

wassermenge von den Rohren abgefuhrt wird (Abb. 22). Diese Anordnung 

bewirkt also, daB bei gróBer werdender Wassermenge selbsttatlg auch 

der Klarraum vergrdfiert wird. Hlerdurch ist errelcht, dafi auch bel der 

grófiten bei Regenwetter in jedem Becken zu kiarenden Wassermenge 

von 5,5 m3 noch eine Absetzzeit von 45 min vorhanden ist. Die 

ErhOhung des Klarspiegels bei der Zuleitung grOfierer Wassermengen 

macht betriebllch keine Schwierigkelten, da ja das yorhandene Pump-

Abb. 21. Ansicht der Teleskopiiberfalle an der Aufienwand 

in tiefster Stellung.

werk Alte Emscher darauf eingerlchtet ist, das Wasser selbst gegen den 

hOchsten Rheinwasserstand auf NN -f 27,10 anzudriicken.

Dle seibsttatlge VergrOfierung des Kiarraums bei Regenwetter mit 

Hilfe derart beweglicher Oberfaile wird sich aber auch in solchen Failen 

anwenden lassen, in denen ein Pumpwerk nicht vorhanden ist, weil ja 

In der Regel bei Regenwetter die FiillhOhe In den Hauptsammlern um 

ein recht betrachtilches MaB ansteigt.

e) S ch lam m ausraum ung .

Dle Schlammausraumung aus dem ganzen Kiarbecken geschleht durch 

die in Abb. 23 bis 26 dargestellte, oberhalb des Wassersplegels kreisende 

Briicke. Die Briicke lauft auf zwei krelsrunden Schienen, von denen die 

eine auf der AuBenkante des Mittelbrunnens und die zweite oberhalb 

der Trennwand zwischen der Innen- und Aufienzone angeordnet Ist 
(Abb. 27). Mit Rucksicht auf die Bewegungen des Bauwerks infolge von 

Bergsenkungen geschleht das Umdrehen der Briicke von einem Trieb- 

stock aus, der auf dem 

Mittelbrunnen angebracht 

ist. Um einen zu grofien 

Zahndruck am Triebstock 

zu vermeiden, grelfen 

zwei Ritzel in Ihn ein,
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die —  um einen stets glel- 

chen Zahndruck bei beiden 

Ritzeln slcherzustellen — 

durch ein Ausglelcbgetriebe 

miteinander verbunden sind. 

Von dieser Brucke werden 

drei verschiedene Schlamm- 

arten durch verschledene 

Ausr8umvorrichtungen ent

fernt. Der schwere Sink- 

schlamm, der sich auf der 

Sohle der mittleren K19r- 

zone ablagert, wird, wie 
sich das schon auf der K13r- 

anlage Essen-Nord bewahrt 

hat, durch schraggestellte 

Kratzbleche zum Mittei- 
brunnen geschoben. Die 

Kratzbleche werden von 

der drehenden Brucke mit 

Hilfe von Rohrgestangen 

bewegt, dle zur Kontrolle 

und Konservlerung der 

Bleche flber den Wasser- 

splegel hochgeschwenkt 

werden kOnnen. Das Ge

wicht dieser GestSnge stfltzt 

sich mittels gummlbereifter 

Laufrollen auf die Sohle des 

Klarbeckens ab (Abb. 28). 

Dle Kratzer kOnnen daher 

den Unebenhelten in der 

Beckensohle, wie sie auch 

ohne Bergsenkungen bei 

Becken solch groBen Durch- 
messers unvermeidlich sind, 

ohne welteres folgen. Die 

einzelnen Kratzerbleche tra- 

gen an ihrer Unterkante 

Gummiabstreifer, mit denen 

die Beckensohle sauber ab- 

gestrelft wird. Um die zum 

Mittelbrunnen hin zuneh- 

mende Schlammenge zu 

bewaltigen, nimmt die an 

einem Gestange befestigte 

Reihe Kratzerbleche von 

aufien nach innen von einer 

auf drei Reihen zu (Abb.29). 

Jede Kratzerreihe kann sich 

selbstandig gegen das Ge

stange auf und ab bewegen 

(Abb. 30). Dle drei Kratzer- 
relhen des innersten Ge- 

stanges schieben den 

Schlamm einem Schiitz zu, 

der unterhalb des Beruhl- 

gungsrechens am Mittel-

A nsich t

Antrieb fur den Schwimmschimmramer ScHmmeblaufleitung
tjeblise Kir die Schtmmbebemhrt

GrundriB

5,562

Abb. 23 u. 24. 

Kratzerbrflcke zur Schlammausraumung. 

AufriB und GrundriB.

Scbnitt A-i Schnitt C-D

Abb. 25 u. 26.

Kratzerbrflcke zur Schlammausraumung. 

Schnitt in der Mittelzone und AuBenzone.

Abb. 27. Ansicht der fertig aufgestellten Kratzerbrflcke 

in der Innenzone.

bauwerk in einen 9,30 m tiefen, steil geneigten Schlammsumpf hineinfflhrt 

(s. Abb. 15). In diesem 225 m3 fassenden Sumpf dickt sich der Schlamm 

durch Zusammensacken in einlgen Stunden ein. Er wird von der untersten 

Spitze dieses Sumpfes in eine Rohrleitung abgezogen, die zu einem im 

Mlttelbauwerk angeordneten Schlammabzugschacht fflhrt. Dle Schlamm- 

bewegung In dieser Rohrleitung geschleht beim Óffnen des in den 

Schacht mflndenden Schlebers durch Wasserflberdruck.

Von diesem Kontroll- 

schacht aus fflhrt eine 

Gefalleitung unter der 

Beckensohle hindurch zu 

einem Schlammtransport- 

kessel, der weiter unten 

besprochen wird. Die 

Anordnung des Kontroll- 

schachtes gestattet die 

Hochfflhrung des senk

rechten Schlammabzug- 

rohres bis flber den K13r- 

spiegel. Es ist dadurch 

mOglich, diese kurze senk- 

recht angeordnete Rohr

leitung unter allen Um- 

standen frei von Ver- 

stopfungen zu halten, so 

daB das Klarbecken nle- 

mals zur Beseitigung von 

Verstopfungen zur Ent- 

leerung auBer Betrieb ge- 

setzt zu werden braucht.

Zu beachten ist die Stelle 

Neigung der Sohle im 

Schlammeindickraum, auf 

der auch schwerste san- 
dige Schlammbestandteiie 

dem Abzugrohr zuflieBen.

Mit solchen Sandabschei-

Abb. 28. Hochschwenkbares Kratzergestange 

in der Mittelzone.
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dungen mufiten wir rech
nen, da der Kiaranlage 

keinerlei Sandfang vor- 

geschaltet ist und da, 
wie oben ausgefuhrt, die 

Schwlerlgkeiten des 

Schlammabziehens aus 

der fruheren Kiaranlage 

auf den grofien Gehalt des 

gewerbllchen Abwassers 

an schweren Schlamm- 

stoffen zuriickzufflhren 

waren. Um auch schwer- 

sten Schlamm von der 

untersten Spitze des 

Schlammsammelbrunnens 

ln den Schlammkontroll- 
schacht hinaufschaffen zu 

kOnnen, kann das senk- 

rechte Schlammabzugrohr 

bei Bedarf durch Ein- 

blasen von Prefiluft am 

unteren Ende auch ais 

Mammutpumpe benutzt 
werden. Die hlerzu nOtlge 

Prefiluft wird von den wei

ter unten erwahnten Kom- 

pressoren des Schlamm- 

druckkessels geliefert, die 
Abb. 29. Aufsicht auf die Kratzerrechen ZuleltungzurBeckenmitte

der Mittelzone. geschieht in einer am

Scheitel des Zulaufdukers 

eingebauten Luftleitung. Neben dieser Luftleitung ist im Dflkerrohr auch 

das Stromzuleitungskabel fur den Antrleb der kreisenden Brucke zum 

Mlttelbauwerk gefflhrt.
Beim Aufspelchem des Schlammes im mittleren Eindickbrunnen kOnnen 

durch Schlammzersetzung Gase frel werden, die beim Auftreiben Schlamm- 

fladen mit nach oben nehmen. Um ein Auftreiben dieser Stoffe in das Klar- 

becken zu verhindern, ist die iiber dem Schlammraum vorgesehene kegel- 

fOrmige Haube (s. Abb. 17) mit zwei bis iiber den hOchsten Wassersplegel 

relchenden Entgasungsschachten von je 1 m Durchm. ausgestattet. Diese 

grofien Schachte wurden auch die Moglichkeit geben, ohne Entleerung 

des Kiarbeckens selbst durch Teer verkittete und dann nicht mehr fliefi- 

bare Schlammstoffe gelegentlich aus der untersten Behaiterspitze heraus- 

zuholen. Mit einem Dauerzuflufi solch grófier Teermassen braucht naturlich 

nicht gerechnet zu werden, sie mussen fiir gewOhnllch auf den Erzeuger- 

werken zurflckgehalten werden.

Die schw lm m enden  Schlammstoffe, die ln der inneren Kiarzone 

zur Oberfiache aufsteigen, kOnnen nicht in die Aufienzone getrieben 

werden, da der obere Tell der Trennwand zwischen den beiden Zonen

ais Tauchwand ausgebil- 

det ist. Sie werden beim 

Kreisen der Brflcke von 

einer von ihr bewegten 

und von zwei Schwim- 

mern getragenen Tauch

wand zusammengescho- 
ben (s. Abb. 27). Vor 

dieser Tauchwand ist — 

von den Schwimmern ge

tragen —  ein waagerechtes 

Kratzerband angebracht, 

dessen lelcht in das Was

ser elntauchende Kratz- 

bleche die angesammel- 
ten Schwlmmstoffe zur 

Beckenmltte befOrdern 

(Abb. 31). Die an dem 

Kratzerband hangenden 

Kratzbleche schieben den 

Schwimmschlamm einem 

kleinen Behalter am Ende 

des Kratzerbandes zu, von 

dem aus sie durch Druck- 

luftheber (Mammutpum- 

pen) zur Brflcke hoch- 

gefOrdert werden und 

hier dem schon er- 
Abb. 31. Kratzerband zum Abraumen wahntenSchlammsammel-

der Schwlmmstoffe in der Mittelzone. schacht zufllefien.

Wie schon erwahnt, dient die kreisende Brflcke auch zur Ausraumung 

des leichten, in der A u fienzone  zur Sohle absinkenden Schlammes. Um 

ein Aufwirbeln dieses leichten Schlammes mOglichst zu vermelden, ist die 

Konstruktion so gewahlt, dafi der Schlamm nicht flber langere Strecken 

flber den Boden gekratzt zu werden braucht. Dies wird dadurch erreicht, 

dafi von der Brflcke vier Schlammrohre zur Sohle herabgelassen werden, 

die nach Einleitung von Prefiluft ais Mammutpumpen wirken (s. Abb. 26). 

Am unteren Ende jedes Rohres ist ein Schlammpflug hOhenbewegllch 

angeordnet, der beim langsamen Vorschieben der Mammutrohre den

Abb. 30. Drei selbstandig auf und ab bewegllche Kratzerrechen 

an einem Gestange.

Schlamm aus einer Breite von 1,75 m zum unteren Rohrende zusammen- 

schiebt, wo er dann durch die Mammutpumpe sofort nach oben ab- 

gefOrdert wird. Am oberen Ende fOrdern die Mammutpumpen in einen 

Aufnahmekasten, in dem sich der Schlamm von der FOrderluft trennt 

(Abb. 32). Der Schlamm fliefit dann in einer auf der Brflcke angeordneten 

Rohrleitung zum Mittelbrunnen und mlscht sich hier mit dem schweren 

Schlamm aus der inneren Kiarzone. Im praktischen Betriebe genflgt es, 

wenn die Mammutpumpen in der Aufienzone nur elnmal in jeder Schicht 

zur Sohle herabgelassen werden. Bei heruntergelassenen Mammutpumpen 
wird die Drehgeschwindigkeit der Brflcke so verrlngert, dafi sie sich in 

96 min nur elnmal herumdreht. Die Vorschubgeschwlndigkeit der unteren 

Schlammpflflge ist dann so gering, dafi eine Schlammaufwirbelung selbst 

bel dem leichten Schlamm nicht eintrltt. Ist der Schlamm aus der Aufien

zone ausgeraumt, so werden die Mammutpumpen durch eine elektrlsch 

betriebene Windę flber dem Wassersplegel hochgeklappt. Die Aufienzone 

bleibt dann wahrend der folgenden sechs Stunden ohne jede StOrung der 

Kiarwirkung. Bei hochgezogenen Mammutpumpen wird dann die Dreh

geschwindigkeit der Brflcke so eingestellt, dafi sie sich In der Stunde 

etwa drelmal herumdreht. Dies genflgt, um den sehr grofien Schlamm- 

anfall in der Mittelzone mit dem angeordneten Kratzer zum Mittelbrunnen 

hin auszuraumen.

f) S ch lam m un te rb r lng ung .

Alle drei durch die Brflcke ausgeraumten Schlammarten werden dem- 

nach gemelnsam aus dem Schlammschacht des Mlttelbrunnens abgezogen 

und fllefien in einer Gefalleitung unter der Sohle hindurch zu einem 

eisernen Schlammdruckkessel von 50 m3 Inhalt. Ist dieser Kessel gefflllt,

Abb. 32. Schlammausraumung aus der Aufienzone 

durch vier zur Sohle relchende Mammutpumpen.

2
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Abb. 33. Ablagerung des Kiarschlammes 

auf dem abgesunkenen Gelande der alten KlSranlage.

so wird er mit einem Rotationskompressor verbunden, der Prefiluft bis 6 at 

Druck erzeugen kann. Diese Prefiluft driickt den Kesselinhalt in eine 
eiserne Druckleitung von 30 cm i. Durchm., die zu den AblagerflSchen 

fiihrt. Vorerst ist die Zusammensetzung des Schlammes so, dafi eine 

weitere Behandlung durch Ausfaulen nicht erforderlich ist. Der Schlamm 

wird zunachst zur AufhOhung des durch Bergbau stark abgesunkenen 

Gelandes ln der Umgebung der KlBranlage benutzt (Abb. 33). Die Eln- 

richtungen sind so getroffen, dafi man den Schlamm spater auf mehrere 

Kilometer fortdrticken kann, um weitere Fiachen aufzuhóhen.

g) K on s tru k tiv e  G es ich tspunk te .

Bel der konstruktiven Durchblldung der Anlage war darauf Rucksicht 

zu nehmen, dafi das Kiaranlagengeiande infoige des Kohlenbergbaues er- 

heblichen Senkungen unterworfen ist. Diese Senkungen sind im allgemeinen 

nicht gleichmaBig und zudem mit waagerechten Bewegungen der Erd

oberfiache verbunden. Es ist mit wirtschaftlich tragbaren Mitteln nicht 

mOglich, ein solch groBes Kiarbecken ais starres bergbausicheres Bauwerk 

herzustellen. Bei solch grofien Bauwerken ist es richtiger, den durch die 

Bodenbewegungen auftretenden Kraften auszuweichen und das Bauwerk 

aus kleinen, gegeneinander beweglichen Elnzelteilen zusammenzusetzen. 

Der einzige gróBere starre Bauteil ist das Mlttelbauwerk. Es wurde im 

Spundwandkasten bis auf den tief liegenden wasserdichten Mergel ge- 

grfindet, um hier einen 225 m3 grofien Raum zum Aufspeichern und Ein- 

dlcken des von der Beckensohle abgeraumten Schlammes zu gewinnen 

(s. Abb. 14). Dieser krelsrunde Behalter konnte durch Einlegen ge- 

elgneter Bewehiungseisen ohne grofie Mehrkosten bergbausicher gestaltet 

werden. Die Aufbauten kónnen sich wohl mit dem ganzen Mittelbrunnen 

im Raum bewegen, behalten in sich aber wegen des starren Fundaments 

ihre Form. Es ist daher, wie schon erwahnt, der Antrieb der krelsenden 

Kratzerbrilcke mittels Triebstocks an der Aufienkante des Mittelbauwerks 

angebracht (s. Abb. 18).

Die Sohle der beiden Klarzonen Ist aus Stampf betonplatten von 2 X  2 m 

Abmessung zusammengesetzt, die an Ort und Stelle auf einer Schlacken- 

unterlage gestampft wurden. Die keilfórmigen Fugen zwischen den ein

zelnen Platten wurden in ihrer unteren Haifte mit Bitumen ausgegossen. 

Diese so aufgelOste Sohlenkonstruktion kann allen ungleichen Setzungen 

des Untergrundes folgen, sie wird auch bei eintretenden Stauchungen 
und Zerrungen der Sohle nicht zerstórt werden kOnnen (s. Abb. 27 bis 30).

Abb. 35. Aufiere Laufrollen der Kratzerbrucke auf der radiai 

verschlebbaren Kranbahn.

Bezflgllch der Wasserdichtigkeit der Sohle liegen die Verhaitnlsse so, 

dafi bei gefiilltem Becken der Kiarspiegel mehrere Meter oberhalb des 

Grundwasserspiegels liegen wird. Ein Entweichen von Abwasser In das 

Grundwasser hinein ist wegen der vorgenommenen Dichtung der Fugen, 

die sich bei Bewegungen immer wieder durch festen Schlamm erganzen 

wird, nicht zu befiirchten. Zu Kontrollzwecken wird man das Becken 

zweckmafiig nur bel tlefem Rheinwasserstand entleeren, bei dem der 

Grundwasserspiegel vorerst noch unterhalb der Sohlenoberkante liegen 

wird. Fur den kaum wahrscheinlichen Fali, dafi das Becken auch bei 

hOherem Grundwasser einmal entleert werden mufi, ist eine Entlastungs- 

anlage gegen Grundwasserauftrieb der Sohle vorgesehen. Sie besteht aus 

einem ausreichend leistungsfahigen Drannetz innerhalb der Schlackenlage 

unter den Stampfbetonplatten. Dieses Drannetz hat zwei Austrlttsrohre 

zum Schlammsumpf des Mittelbrunnens. Diese beiden Ausflusse sind fur 

gewóhnlich durch unempfindllche, aus Eisenbeton hergestellte Ruckschlag- 

klappen gegen Eindringen von Abwasser in die Dranage hinein verschlossen. 

Mufi das Becken trockengelegt werden, so wird das Becken vom Schlamm- 

brunnen aus leergepumpt, wobei auch das in diesen Brunnen durch die 

Rflckschlagklappen elntretende Grundwasser mit abgepumpt wird.

DieTrennwand zwischen den beiden Klarzonen, die, wie schon erwahnt, 

die aufiere Kranbahn fur die Kratzerbrucke tragt, ist im unteren Teile 

aus 2 m langen Stampfbetonteilen mit breiter Fugę zusammengesetzt. 

Die kreisrunde Kranbahn ist einschliefilich der 4,28 m voneinander ent- 

fernten Stutzen aus eisernen Tragern zusammengesetzt, um die Mógllchkeit 

einer einfachen Nachregelung bei Bodenbewegungen zu haben. Die 

5 m hohen Kranbahnstutzen sind am unteren Ende in einer Eisenbeton- 

fundamentplatte eingespannt (Abb. 34). Der Kopf der Kranbahntrager ist 

so hergerichtet, dafi man ihn bis zu 30 cm heben und senken kann 

(s. Abb. 19). Die Breite des Stfitzenkopfes betragt 1 m, so dafi ein Nach- 

regeln der Kranbahntrager auch in radialer Richtung um je 20 cm nach 

innen und auBen móglich ist. Die Kranbahntrager selbst sind ais einfache 

Balken auf zwei Stutzen von einem Tragerkopf zum andem verlegt, und 

zwar mit einem Spielraum von 25 mm, so dafi in tangentialer Richtung

Abb. 34. Untere Einspannung der 5 m hohen KranbahnstOtzen. 

Befestigung der Beckensohle durch 20 cm dicke Stampfbetonplatten 

auf Schlackenunterlage.

Abb. 36. Stampfbetonplatten zur Befestigung 

der 1,2:1 geneigten BOschung in der AuBenzone.
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durch Stauchungen oder Pressungen auftretende Beanspruchungen der 

KranbahntrSger ausgeglichen werden kónnen. Diese AuflOsung der aufieren 

Kranbahn setzt natilrlich voraus, daB die kreisende Brucke in der Mittel- 
achse des Mittelbrunnens durch einen kraftigen KOnigstuhl zentrisch gefuhrt 

wird. Die Laufrollen auf der aufieren Kranbahn sind 25 cm breit gemacht, 

so dafi geringe radiale Verschiebungen der Kranbahn zuiassig sind, bevor 

eine Nachstellung der Kranbahn nOtig wird (Abb. 35). Die Tauchwand 

zwischen den beiden Kiarzonen ist in Hinbllck auf die Bergbaubewegungen 
aus lose aufgehangten Eternitplatten zusammengesetzt.

Auch bei der aufieren Einfassung des grofien Klarbeckens mufite auf 

dle mOgllchen Beanspruchungen durch Bergsenkungen ROcksicht genommen 

werden. Das Becken findet seinen Abschlufi durch eine elserne Spund

wand, Krupp-Profii K S 1, die ohne Verankerung im Untergrund eingespannt 

Ist. Zur Entlastung der Spundwand ist der gewachsene Boden sowohl 

vor ais hinter der Spundwand, wie In Abb. 14 angegeben, abgebdscht 

und durch Stampfbetonplatten mit entsprechenderFugeneinteilung befestigt 

(Abb. 36). Dle AuBenbOschung der Ablaufrlnne Ist mit Bruchsteinen auf 

Schlackenunterlage abgepflastert und kann daher allen Bewegungen folgen. 

Ebenso kann das wellenfórmige Profil der Elsenspundwand den durch 

Bodenbewegungen zu erwartenden Stauchungen und Pressungen folgen, 

ohne dafi unzulassig hohe Spannungen auftreten werden.

Da bel einem Abslnken des Gelandes der Rheinwasserspiegel In 

seiner alten Hóhe bleibt, sind die Hóhenverhaltnlsse aller Bauteile an 

der Kiaranlage so bemessen, dafi spater der Trockenwetterkiarsplegel um 

1 m gehoben werden kann. Um das zu erreichen, brauchen nur dle 

Ablafikriimmcr der Teleskopiiberfalle in dem dafiir vorgesehenen Schlitz 

um 1 m nach oben verschoben zu werden. Die HOhenlage des Mittel

brunnens und der Kratzerbrflcke Ist schon so ausgefflhrt, dafi auch der 

bel Regenwasserbehandlung um 1 m iiber MW angespannte Klarspiegel 

um ein weiteres Meter angehoben werden kann.

h) K o rro s ionsschu tz  der An lage .

Die weitgehende Verwendung von Eisen beim Bau des Klarbeckens 

verlangte, dafi der Frage des Schutzes des Eisens gegen den starken 

Angriff durch das Abwasser der Alten Emscher besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt wurde. Langfristlg durchgefiihrte Versuche mit zahlrelchen 

Schutzanstrichen und Schutziiberzflgen auf Blechen, die In das Abwasser 

elngehangt wurden, zelgten, dafi eln geelgneter Schutzanstrich, der dem 

Angriff des Abwassers auch nur einige Monate standhait, zur Zeit nicht 

bekannt Ist. Um eine schnelle Zerstórung der dauernd im Abwasser 

befindlichen Elsentelle mit Sicherheit auszuschllefien, blieb nur der Schutz 

dieser Teile durch einen dichten Beton. Dementsprechend sind z. B. die 

unteren dauernd im Abwasser stehenden Teile der elsernen Saulenstfltzen 

durch Beton eingehilllt (s. Abb. 19).

Auch dle Aufienspundwand hat in Ihrem freistehenden Teile bis zum 

hdchsten Wasserspiegel einen beiderseitlgen Belag von3 cm dicken Torkret- 

beton erhalten. Um auch bei Stauchungen und Pressungen dieser Spund

wand ein Abplatzen der Torkretverkleidung auszuschllefien, ist in die 

beiderseitige Torkretschale ein verschwelfites Drahtgeflecht (Baustahl- 

gewebe) elngebettet. Dle Bauausfflhrung geschah so, dafi an den Knlck-
punkten des Spundwand- 

profils senkrechte Rund- 

eisenstabe von 6 bzw. 

12 mm Durchm. auf etwa 

I m Abstand Ihrer Lange 

mit der Spundwand ver- 

schweifit wurden und dafi 

dann das Drahtgewebe 

nach EInpassen in die 

Spundwandwellen an die

sen Langsstaben mit 

Blndedraht befestigt 

wurde. Der Torkretputz 

wurde dann in drei Ar- 

beitsgSngen aufgeblasen 

und kurz vor dem Er

harten der letzten Schicht 

mit einer Holzschablone 

abgezogen. Abb. 37 zeigt 

eine Aufsicht auf die bei

derseitige Torkretschale 

der Spundwand. Von 

dieser Art der Konservle- 

rung, dle in der Herstel

lung naturgemafi teurer 

ist ais Irgendein Anstrich, 

erwarten wir eine dau- 

ernde zuveriassige Kon- 

Abb. 37. Aufsicht servierung der Spund-

,ąuf den Torkretschutz der Spundwand. wande, ohne dafi spatere

Schutzanstriche notwendlg werden. Diese Art der Eisenkonservlerung 

verdlent besonders fiir solche Falle Beachtung, In denen die Elsentelle 

fflr eine spatere Konservlerung nur schwer zugangllch sind. Sie ist nach 

der guten Erfahrung, dle wir bisher mit ihr bei dem aggressiven Abwasser 

im Emschergeblet gemacht haben, neuerdings schon bei Eisendflkern zur 

Anwendung gekommen, die unter den Schiffahrtkanalen des Industriegebiets 

konservIert werden mufiten.

Auch alle eisernen Rohrleitungen im Mlttelbauwerk (Insbesondere 

das grofie Diikerrohr und alle Schlammrohre) wurden, soweit sie mit 

dem Abwasser in Berflhrung kommen, aufien mit einer Betonschale um- 

hQllt (s. Abb. 16). Aufier den genannten Bautellen enthalt dle Kiaranlage 

keine Elsentelle, die dauernd unter Wasser bleiben. Dle Schlamm- 

ausraumungsbrflcke Ist durch einen Farbanstrich auf Chlorkautschukbasis 

auf Icositgrundanstrich geschfltzt. Dle Schlammkratzer kónnen mit 

Handwlnden an Ihrem Gestange wahrend des Betriebes bis iiber den 

Wasserspiegel hochgeschwenkt werden und so jederzeit durch Erneuerung 

des Anstriches konserviert werden. Die Teleskoprohre und Schwimmer 

der beweglichen Oberlaufe bestehen aus Bronze und brauchen keine 

KonservIerung.
I) N ebenan lagen .

Ais Nebenanlagen sind zu erwahnen die Rohr- und Schieberverbin- 

dungen der neuen Kiaranlage mit den drei Druckrohrleitungen, ferner der 

Schlammfórderbrunnen mit dem dazugehórlgen Maschinenhaus, das Warter- 

haus, die Wegeanlagen und dle gartnerlsche Ausgestaltung des Kiar- 

anlagengelandes.

Jedes der drei geraden Druckrohre von 1,6 m Durchm. mufite mit 

einem Abzweig zur Kiaranlage und mit einer zweiten Verbindung von 

der Kiaranlage zur geraden Leitung versehen werden. Zwischen Zu- und 

Ableitung mufite je ein Absperrschleber in die geraden Rohrstrange ein- 

gebaut werden, ebenso war am Ende jeder Zu- und Ableitung ein neuer 

Schleber vorzusehen. Alle diese Arbeiten mufiten so durchgefflhrt werden, 

dafi mlndestens zwei der Druckleitungen fflr den Betrieb des Pumpwerks 

dauernd zur Verftlgung standen. Dle Ausfiihrung dieser Arbelten, bei 

denen die Abzweige mehrfach unter d^n dicht daneben liegenden geraden 

Rohrstrangen unterfflhrt werden mufiten und bel denen die grofien Rohr- 

schieber trotz der grofien Durchmesser mOglichst spannungsfrei elngebaut 

werden mufiten, waren recht schwlerig und zeitraubend. Samtllche 

Schleber bleiben in Betonschieberschachten zur Konservlerung zu- 

gangllch. Man hat die Gelegenheit des Umbaues dieser Rohrleitungen 

benutzt, um in alle drei Druckleitungen dicht vor ihrer Kreuzung durch 
den Rheindeich noch je einen Absperrschleber clnzubaucn, so dafi in 

Verblndung mit den an der Delchaufienkante bereits vorhandenen Absperr- 

schiebern fflr jedes der drei Druckrohre eine doppelte VerschluBmdglichkeit 

am Rheindeich vorhanden ist. Wahrend diese Delchschleber, die im 

normalen Betrlebe samtlich offen stehen, nur durch Handantrieb geschlossen 
werden kónnen, werden alle flbrlgen Rohrschieber auf dem Kiaranlagen- 

gelande durch Elektromotoren geOffnet und geschlossen. Dle Steuerung 

aller eiektrisch angetriebenen Schleber geschleht von einer Schalttafel im
Maschinenhaus der 

Kiaranlage aus, auf 

der dle jewelllge 

Stellung aller Schie- 

ber durch rote bzw. 

grflne Lampen an- 

gezeigt wird. Das 

Schaltbrett steht mit 
einem zweiten 

Schaltbrett Im grofien 

Pumpwerk Alte Em

scher in Verbindung, 

auf dem auch stets 

die Stellung aller 
Rohrschieber auf dem 

KlSranlagengeiande 

zu erkennen ist. 

Durch eine elek

trische Kupplung im 

Schaltbrett Ist dafiir 

gesorgt, dafi z. B. ein 

Schieber im geraden 

Strang einer Druck- 

rohrleitung erst dann 

geschlossen werden 

kann, wenn der Ab- 

sperrschieber im zu- 

gehórlgen Abzweig 

zur Kiaranlage voll 

geOffnet wurde. 

Durch diese Schalt- 

anlage mit Anzeige-

Schnilt A-B

t\ U I- -1-

vom }■ 

Pumpwerk i

Abb. 38. Zusammenfassung der drei Druckrohr- 

abzweige im WasserschloB.
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Schnitt A-B

tafel soli eine leichte Verstandlgungsmógllchkelt zwischen der Klaranlage 

und dem Pumpwerk sichergestellt werden, da im Pumpwerk bel plótzlich 

ankommendem Hochwasser oft schnelle Entschliisse bezGglich des Ein- 

und Ausschaltens der grofien Pumpenaggregate auf die drei verschledenen 

Druckrohre nótig sind.

Die Abzwelgungen von den drei Druckrohren zur Klaranlage werden 

zu dem in Abb. 38 dargestellten offenen Schacht zusammengefuhrt, in

dem die in Druckrohren stets auftretenden Druckschwankungen des

Wassers sich frei auswirken kónnen. Von diesem WasserschloB aus 

fflhrt, wie schon erwahnt, eine im Querschnitt 1,8 m grofie elserne 

Leitung zur Mitte des Kiarbeckens (s. Abb. 16).

Zur Ableltung des ln den Kontrollschacht des Mittelbrunnens hinein 

abgezogenen Schlammes fuhren zwei eiserne Leitungen von 30 cm Durchm.
unter der Sohle des Klar- 

beckens hindurch zu einem 

elsernen Schlammdruckkessel 

von 50 m3 Inhalt, der an der 

Sohle eines aus Eisenspund-

brechung des Klarbetrlebes bei gefulltem Kiarbecken von beiden Seiten 

aus gereinlgt werden.

Der Schlammdruckkessel besteht aus einem elliptisch geformten 

elsernen Behaiter von 16 mm Wanddicke im Mantel und 12 mm Wand- 

dicke in der oberen und unteren Halbkugel. Zu seiner Entleerung dlenen 

zwei Rotationskompressoren, dereń jeder 467 m3 Luft je Std. ansaugt und 

zur Zeit bis 2 at verdlchtet. Die Lange der beiden Schlammdruckleitungen 

betragt zur Zeit je 150 m. Beim Arbeiten eines Kompressors wird der 

Behalterlnhalt durch diese Rohrleitungen In etwa 14 min entleert, das 

Fullen des Schlammkessels nimmt etwa 10 min in Anspruch, so dafi die 

stundliche Fórderleistung der Druckkesselanlage rd. 100 m3 Nafischlamm 

betragt. Im Keller des Maschlnenhauses ist ein selbsttatlges Grund- 

wasserwerk eingebaut, das Grundwasser mlttels eines 12 m tiefen Filter- 

brunnens von 50 cm Durchm. aus dem untergelagerten Rhelnkles ent- 

nlmmt. Das Wasser dient ais Kuhlwasser fiir die Kompressoren und ais 

SpGl- und Druckwasser fur den Betrieb der Klaranlage (Abb. 40).

Der S trom bedarf fQr die einzelnen Antriebmotoren der ganzen 

Anlage setzt sich wie folgt zusammen:

eiserne
Spundwand
Larssenm.

Abb. 39. Schlammfórderanlage. Abb. 40. Maschinenhaus mit Luftkompressoren.

1. Antriebmotor fur die Drehbewegung der Brucke:

M otorstarke ...................................................................... 15 PS

Dauerentnahme dieses Motors........................................ 9,8 „

Tagliche Arbeitszeit etwa 16 Std.

2. Hubmotor fur die Mammutpumpen In der Aufienzone:

M otorstarke ...................................................................... 5

Tagliche Arbeitszeit nur wenige Minuten.

3. Antriebmotor fiir den Luftkompressor der Mammutpumpen 

in der Aufienzone:

M otorstarke...................................................................... 20

E nerg lebedarf................................................................. 18,22 „

Tagliche Arbeitszeit 3 bis 4 Std.

4. Antriebmotor fiir den Luftkompressor des Schlammdruck- 

kessels:

M o torstarke ...................................................................... 35 „

Energlebedarf...................................................................... 25,3 „

Tagliche Arbeitszeit bei Fórderung von etwa 200 m3 

Nafischlamm etwa 3 Std.

Der gesamte Strombedarf wird einem vorhandenen Versorgungsnctz ent

nommen und in einer im Maschinenhaus untergebrachten Umformeranlage 

von 5000 auf 220 V umgewandelt.

Der Betrieb der Klaranlage wird von einem Maschlnentechnlker 

uberwacht, fur den in der Nahe des Rhelndelchcs ein Wohnhaus errichtet 

wurde. Auf dem Klaranlagengelande waren schon vom Bau der ersten 

Klaranlage her zwei weitere Dlenstwohnungen vorhanden, in denen zwei 

Kiarmeister untergebracht worden sind.

Das 10 ha grofie Gelande fur die Klaranlage und die Flachen zur 

Ablagerung des flussigen Schlamms sind zum Schutze sowohl der Anlage 

ais auch zur Abwendung von Gefahren fur spielende Kinder mit einem 

Zaun von 1400 m Lange umgeben. Auch diese Klaranlage Ist ln der 

bei der Emschergenossenschaft ublichen Weise relchlich mit Rasenfiachen 

und Baumpflanzungen ausgestattet, eine Mafinahme, durch die man mit 

verhaitnismafiig geringen Mitteln erreicht, dafi die gefGhlsmafilg ab- 

lehnende Haltung der Bevólkerung gegen die Nachbarschaft einer Klar
anlage wesentlich gemildert wird.

Druckknopfschaltung 
der Orcoschieber

Niederspannung

bohlen geblldeten Brunnens aufierhalb des Kiarbeckens fest einbetoniert 

Ist (Abb. 39). Von den beiden Schlammableltungsrohren wird nur eins 

ln Betrieb gehalten. Das zweite Rohr ist an beiden Enden mit einem 

Blindflansch versehen und dient ais Reserve fGr den Fali, dafi das erste 

Rohr einmal versagen sollte. Es braucht nicht damit gerechnet zu werden, 

dafi ein Schlammableltungsrohr im Betrlebe verstopfen kónnte, da wegen 

des Aufspeicherns des von der Sohle des Kiarbeckens abgeraumten 

Schlammes In dem mittleren Schlammbrunnen der gut eingedichtete 
Schlamm stets mit grofier Fliefigeschwindigkelt abgezogen wird. Schwere 

Bestandteile kónnen aus dem elngedickten Schlamm dann nicht ab- 

geschleden werden, weil die grofie Fliefigeschwindigkelt im Rohr solche 

Abscheidungen stets aufwirbeln wurde. Da diese Schlammabfuhrungs- 

rohre zudem von beiden Seiten zugangllch sind, kónntcn sie ohne Unter-

Abb. 40a. Rotationskompressoren Im Maschinenhaus, 

daneben selbstschreibende Pegel fGr den Rhelnwasserstand 

und die Kiarspiegelhóhe.
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Abb. 41. Verlegung des eisernen Dukerrohres 

von 1,8 m Durchm. unterhalb der Beckensohle 

mit Grundwassersenkungsanlage. Daneben die 
beiden Schlammabzugrohre von 30cm Durchm.

k) B auau s fu h ru n g . 

Mit dem Bau der Klar- 

anlage wurde lm Junl 1934 
begonnen. Wahrend des 

Schlagens der Spund- 
w3nde fflr den Mittel

brunnen und fflr die 

AuBenwand des Klar- 

beckens wurden drei 

Filterbrunnen zum Absen- 

ken des Grundwassers 
in der Baugrube des tief 

liegenden Dukerrohrs zur 

Beckenmltte gebaut (Ab- 

bild. 41). Die Trocken- 

haltung des Mlttelbrun- 

nens konnte in offener 

Wasserhaltung geschehen, 

da die Spundwande bis 

in den wasserundurch- 

lassigen Tonboden her- 

unterreichten. Nachdem 

der untere Teil des Mlttel- 

brunnens betoniert war, 

wurde bei niedrigeren 

Rheinwasserstanden und 

dadurch bedingten nledri- 

gerem Grundwasserstand das Drannetz unterhalb der Beckensohle ln 

Schlacke verlegt und, wie schon geschildert, an dem Mittelbrunnen an- 

geschlossen (Abb. 42). Auf diese Weise gelang es dann, selbst bei hóheren 

Rheinwasserstanden die grofie Baugrube von 70 m Durchm. durch Pumpen 

des Wassers aus dem Mittelbrunnen, also In offener Wasserhaltung, zu- 

verlassig trocken zu halten. Die Ausfflhrung der Sohlenbefestigung ln 

Stampfbetonplatten und der Bau der Rlnnen machte dann weiter keine 

Schwlerlgkeiten. Beim Bau des tief zu grflndenden Brunnens fflr den 

Schlammschacht und bei Ausfflhrung der in den Rheinkies hlneln zu 

grflndenden Schleberschachte mufiten mehrfach weitere Filterbrunnen zur 

Grundwasserabsenkung ausgeffihrt werden. Gleichzeitlg mit den Erd- 

Ramm- und Betonarbelten wurden ln den Werkstatten die Eisen- 

konstruktionsteile fflr die Ausraumungsbrucke und die eiserne Kranbahn 

vorbereitet, so dafi nach Fertigstellung der Betonarbelten mit dem Zu- 

sammenbau der Eisenkonstruktionen auf der Baustelle begonnen werden 

konnte. Insgesamt sind beim Bau der Kiaranlage 25 000 m3 Boden 

bewegt, 2450 m2 Spundwand gerammt, 2300 m3 Beton und 680 t Eisen 

eingebaut. Die Elsenmenge verteilt sich auf:

285 t fflr die Spundwande,

200 t „ „ Rohrleitungen,

63 t „ Bewehrungseisen,

101 , dieDruckkesselund 

122 t , , betrlebsfertlge

Ausraumungsbrflcke 

mit Kranbahn.

Die Aufstellung des Ge- 

samtentwurfs einschl. der 

statlschen Berechnung aller 

Elnzelhelten geschah lm Ab- 

wasseramt der Emscher

genossenschaft nach Angaben 

des Verfassers. Die Erd-,

Ramm- und Betonarbelten 

des Klarbeckens wurden aus- 

gefflhrt auf Grund einer 

Cffentlichen Ausschrelbung 

durch die Hochtief, AG fflr
Hoch- und Tiefbauten, vorm. Gebr. Helfmann, Niederlassung Duisburg, 

die kreisende Brflcke zur Ausraumung des Schlammes einschl. der maschi- 

nellen Ausrflstung wurde von der Bamag-Meguln AG, Berlin, gellefert, die 
bei der Elnzeldurchblldung der Ausraumungsmaschlne ihre Erfahrungen 

von anderen Kratzerbrflcken ahnlicher Art verwerten konnte. Die eiserne 

Kranbahn mit Stiitzen wurde von der Demag-Duisburg gellefert. Der Um- 

bau der Druckrohrleltungen wurde von der Firma Friedrich von Hof, 

Bremen, ausgeffihrt, die auch die erste Verlegung dieser Druckrohr

leltungen besorgt hatte. Fflr den Bau des Maschlnenhauses und der 

Wohnhauser wie fflr die Nebenanlagen wurden einhelmische Unternehmer 

aus Duisburg-Hamborn, insbesondere die Firma Franz Brfiggemann,

beschaftigt.
1) Kosten der A n lage .

Die Baukosten der neuen Kiaranlage sind im Vergleich zu der grofien 

Leistungsfahigkeit der Anlage verhaltnlsmafiig gering. Das elgentliche

Abb. 42. Baugrube ffir das Mittelbauwerk.
Eisenspundwandeinfassung bis in die untere Tonschicht hinein.

Obere Spundwandaussteifung durch einen aulien angeordneten Eisenbetonring.

Entwasserung des Untergrundes der Beckensohle durch zum Mittelbrunnen 
gefiihrte Dranagen.

Kiarbecken mit 11 200 m3 Absetzraum bei Trockenwetter und rd. 15 000 m3 

Absetzraum bel Regenwetter hat einschliefilich der maschinellen Schlamm- 

ausraumungseinrichtung und der Schlammfórderanlage mit dem dazu- 

gehOrigen Maschinenhaus rd. 420 000 RM gekostet, d. h. je m3 Trocken- 

wetterkiarraum rd. 37,50 RM. Dieser verhaitnismafiig nledrige Elnheits- 

preis ist dadurch zu erklaren, dafi mit zunehmender GrOfie eines Klarbeckens 

die Baukosten je Einhelt sinken, zumal wenn teure Zwischenwande er- 

spart werden kOnnen, wie dies bei runden Becken mit radialer Ffihrung 

des Wassers mOglich ist.

Fur den Umbau der Druckrohrleltungen und die Anschlufileitungen 

zum Kiarbecken mufiten elnschllefilich Beschaffung und Einbau der zahl- 

relchen Grofischleber weitere 140 000 RM aufgewendet werden. Ein

schliefilich aller Nebenanlagen (Warterhauser, Wegeanlagen, Einzaunung, 

Bepflanzungen und Schlammstapelflachen) wurden fflr die betriebsfertige 

Anlage 635 000 RM aufgewendet.

m) B e trleb  der K ia ra n lag e  und b ishe r ige  E rfah rungen .

Wahrend der Bauzelt ist mit dem Anwachsen der Beschaftlgung der 

Grofiindustrle im Einzugsgebiet der Kiaranlage die bei Trockenwetter 

vom groBen Pumpwerk befOrderte Abwassermenge wesentlich gestlegen. 

Wahrend rechnungsmafiig das eine Kiarbecken fur die Behandlung von 

1,75 m3/sek Trockenwetterzuflufi bestimmt war, Ist die Trockenwetter-

Abb. 43. Blick auf die im Betrieb befindllche Kiaranlage.

menge bis zum heutigen Tage auf 3,3 m3/sek gestlegen. Bei diesem 

WasserzufluB stellt sich der Kiarspiegel auf NN + 23,40 ein, entsprechend 

einem Beckeninhalt von 12 600 m3. Die Absetzzeit betragt dabei rd. 1 Std. 

Auch bel dieser Absetzzeit wird noch eine fflr den Rhein ausreichende 

Kiarwlrkung erreicht. Der Gehalt an absetzbaren Stoffen wird wahrend 

dieser Kiarzelt um 96 %  vermindert.

Bei Regenwetter wird eine Wassermenge bis 5,5 m3/sek durch das 
neue Kiarbecken geleitet. Durch selbstandiges Anspannen des Kiar- 

spiegels bis Ordinate NN -f 24,00 hat diese Wassermenge noch eine Auf- 

enthaltzeit von 45 min. Im gekiarten Regenwasser bleiben nach den 

blsherigen Messungen etwa 0,1 cm3/l absetzbare Stoffe, d. h. auch bei 

Regenwetter werden alle grOberen Schmutzstoffe in der Kiaranlage 

zurflckgehalten. Die flber 5,5 m3 hlnausgehende Mischwassermenge 

bel Regen wird durch die dritte Druckrohrleitung unbehandelt ln den 
Rhein gepumpt.
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Abb. 3.

Der Betrieb zeigt, daB auch wahrend des Arbeitens der Mammut- 

pumpen in der AuBenzone ein Aufwirbeln des abgesetzten Schlammes 

und eine Verschlechterung des Klareffektes nicht eintritt. Abb. 43 bis 45 

zelgen die fertlge Anlage im Betrieb. Die Schlammengen, die im K13r- 

becken zurflckgehalten werden, sind recht erhebllch; im Monatsdurch- 

schnitt werden aus dem Becken 650 m3 NaBschlamm taglich ausgeraumt. 

Der Wassergehalt des ausgcraumten Schlammes, der in dem mittleren 

Eindickbrunnen stark yerringert wurde, betragt etwa 70 °/0. Die Aus- 

raumung dieser Schiammenge geschieht durch die kreisende Brflcke in

taglich zwei Arbeitsschichten. Wahrend jeder Schicht werden zwei 

Maschinisten und ein Hilfsarbeiter fflr den Betrieb der ganzen Anlage 

beschaftigt. Die Anlage ist bisher fast s/4 Jahre in Betrieb und hat sich 

in allen Einzelheiten voll bewahrt. Wann sich die Notwendigkeit er- 

geben wird, auch das vorgesehene zweite Kiarbecken auszufflhren, wird 

von der welteren Zunahme der Trockenwettermenge abhangen, fflr die 

neben der Beschaftigung der Industrie auch ein weiteres Abslnken der 

offenen Abwassersammler in das Grundwasser hinein infoige des Berg- 

baues mafigebend sein wird.

Alle Rechte vorbehaIten. Die Reichsautobahnbriicke iiber das Urselbachtal.
Von Reichsbahnoberrat Ernst, Frankfurt (Main).

Aligemeines.

Die Reichsautobahn Frankfurt (Main)— GieBen —

Elsenach kreuzt das Urselbachtal etwa 15 km nord- 

westllch von Frankfurt (Main) unter einem Winkel von 

etwa 65°. Das flachę Tal ist an der Kreuzungsstelle 

etwa 300 m breit; die Autobahn liegt etwa 17 m flber 

der Talsohle. Am nOrdlichen Talrande verlaufen die 

verkehrsreiche StraBe und die zweigleisige elektrische 

Bahn Frankfurt (Main)— Oberursel— Bad Homburg, die 

mit flberbrflckt werden muBten.
Die Verglelchsberechnungen ergaben, daB haupt- 

sachlich wegen der schwierigen Beschaffung der nOtigen 

Schuttmassen ein Damm teurer geworden w3re ais 

eine Brflcke. Diese Tatsache erleichterte die Ent- 

scheidung zugunsten einer Brflcke, die zu bcgrflflen 

war, weil ein Damm das liebliche Tal vollstandig ab- 

geriegelt und den Blick von Niederursel her auf den 

Taunus im Hintergrunde abgeschnitten hatte. Die 

weiteren Untersuchungen fflhrten zu der Wahl von 

stahlernen Oberbauten auf Pendelportalrahmen. Die 

Frage, ob diese oder massive Pfeiier vorzuziehen waren, 

wurde an Hand von Modellen entschieden, die ein- 

deutig ergaben, daB die dflnnen Stahistfltzen wegen 
des freien Durchblicks die bessere LOsung waren Abb. 1. Entwurf mit Pendelportaien.

w ,+w.w
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Abb. 44. Schiammausraumungsmaschlne flber der AuBenzone 

mit flber den Kiarspiegel hochgeschwenkten Mammutrohren.

Abb. 45. Mechanisch gereinigter Ablauf der neuen Klaranlage.

Ablauf aus dem einen Becken zur Zeit iiber 3000 I/sek.

Ansicht
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(Abb. 1 u. 2). Die Verwendung von Pendelportalen er- 

forderte eine rechtwinklige Brflcke; dadurch ergaben 

sich ais kleinste Stfltzweiten etwa 45 m, weil in der 

nflrdiichen Endóffnung neben der bereits erwahnten 

elektrischen Bahn und der StraBe noch ein Feldweg 

unter einem Winkel von etwa 60° durchgefflhrt wer
den muBte. Dle Fahrbahn konnte auf dle Haupttrager 

gelegt werden. Die Lósung der weiteren Frage, ob 

eine Brucke mit zwei Haupttragern oder ob fflr jede 

Fahrbahn eine besondere Briicke, d. h. also vier Haupt

trager zu wahlen seien, war dadurch gegebcn, dafi bei 

der Brflcke mit zwei Haupttragern die Pendelportale 

angesichts der geringen Hohe der Brflcke ein un- 

gflnstlges Verhaitnis von Hóhe zu Breite bekommen 

hatten. Es waren bel den hóchsten Stiitzen nahezu 

ąuadratische und bei den niedrlgeren Stiitzen der Nord- 

seite sogar liegende Felder entstanden. So ergab sich 

der in Abb. 3 dargestellte endgflltige Entwurf. Die 

Brflcke erhieit sleben Offnungen von je 45 m -Weite; 

der Querschnitt der Autobahn mit zwei Fahrbahnen 

von je 7,5 m Breite, einem Mittelstrelfen von 5 m, 

zwei seitlichen Schutzstrelfen von je 1 m und zwei 

erhóhten Schrammborden von je 1 m Breite wurde in 

voller Breite flberfflhrt. Das Langsgefaile der Brflcke

Abb. 3. Ansicht, Grundrifi und Querschnitt.

betragt 1 :150; dle Fahrbahnen sind mit 1,5 %  Quergefaile nach innen 

entwassert, weil bei AuBenentwasserung entweder dle Langsrinnen selbst 

oder bei hinter den Haupttragern liegenden Rinnen die erforderlichen 

Durchdringungen der Haupttrager durch Querrinnen das Brflckenbild er- 
heblich beelntrachtigt hatten.

Einzelheiten des Uberbaues.

Die flber sieben Offnungen von je 45 m Weite ohne Gelenke durch- 

laufenden Blechtrager bestehen aus einem Stegblech 2200 • 14 und Gurt- 

wlnkeln 150 • 150 -14, die Gurtplatten aus 500-14. Der Abstand der 

beiden Haupttrager einer Brflcke betragt 6,80 m und der Abstand der 

beiden inneren Haupttrager 5,80 m. Abb. 4 zeigt den Querschnltt der 
Brflcke. Die Haupttrager sind In Abstanden von 4,50 m durch 0,95 m 

hohe Quertrager verbunden. Beim AnschluB der Quertr3ger an die 

Haupttrager wurde durćh flber die ganze Hóhe der Haupttrager relchende 

Eckbleche eine gute Versteifung des Querschnitts erzlelt. An diese 

Eckbleche wurden auch dle Obergurte der nach auflen 2,1 m und nach 

innen 2,4 m weit ausladenden vollwandlgen Konsolen flber dle Haupt

trager hinweg angebunden. Die aufieren Konsolen liegen wegen des 

nach innen gehenden Quergefailes der Fahrbahn hóher ais dle Konsolen 

zwischen den beiden Brflcken. Bel den ersteren konnten daher die oberen 

Gurtwinkel, abgesehen von den Konsolen flber den Zwischenstutzen, flber 

den Haupttrager hinweggefflhrt und mit diesem vernietet werden, wahrend 

bei den tiefer liegenden inneren Konsolen und bel den aufieren Konsolen 

flber den Zwischenstfltzen eine ebenfalls mit dem Haupttrager vernietete 

Zuglasche 260 • 22 dle Verblndung herstellt. Das Haupttragerstegblech 

wurde in Abstanden von rd. 11,3 m gestofien und zwischen den Quer- 

trageranschlflssen durch senkrechte und waagerechte Steifen ausgesteift. 

Beide liegen nur auf der Innenseite der Trager. Die waagerechten Steifen 

aus Winkeleisen sind in den Feldern nur in der oberen Halfte der Haupt-

Abb. 2. Entwurf mit Massiypfellern.
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Abb. 4. Einzelhelten des Querschnitts.

trager, iiber den 

Stiitzen dagegen 

in der oberen und 

unteren Halfte 

angeordnet. Die 
auBeren Ausstei- 

fungen an den 

Quertr3ger- 

anschlussen sind 

kraftig und durch 

vorgesetzte Ble- 

che so ausgebil- 

det, daB dle etwa 

20 cm breite 

AuBenfiache der 

Konsolen uber 

die Aussteifungen 

bis zum Haupt- 

trageruntergurt 

lauft, was dem 

Konsol ein sehr 

gefalliges Aus- 
sehen verlelht.
Abb. 5 u. 6 zeigen den Haupttr3ger am Endauflager und iiber den Zwischen- 

stiitzen, Abb. 7 die Materlalverteilung.

Die aus Walzprofilen bestehenden L3ngstr3ger liegen im allgemeinen 

auf den Quertr3gern und sind mit diesen fest vernietet. Ober den Quer- 

tragern sind sie seitlich durch kleine Eckbleche ausgesteift. Nur dle 

beiden Langstr3gerstr3nge im Bereich der inneren Konsolen sind wegen 

der tiefen Lage der Fahrbahnplalte zwischen den Quertr3gern angeordnet. 

Die StóBe der L3ngstr2ger liegen 1 m seitlich der Quertr3ger. Zur Ver-

ankerung der auf den LSngstrSgern llegenden Fahrbahnplatte sind Flach- 

eisen auf die TrSger geschweiBt. An einem Punkte der sechsten Óffnung 

F—G sind dle Langstragerstrange unterbrochen. Die Gelenkausbildung 

an dieser Stelle ist aus Abb. 8 zu ersehen. Zwischen den sich beruhrenden 

Flachen wurden Messlngbleche eingelegt.

Aus Abb. 4 ist die Ausbildung und Befestigung der reichlich bemessenen 

Langsrinne zu ersehen. Um das unschdne Herabfuhren von Rohren an 

den Zwischenstiitzen zu vermeiden, lauft die Rlnne iiber die ganze

Abb. 5. Haupttr3ger am Auflager.

2.n. Lage 500-1*
2 .r. ■

jSfegbł. 2200-W 

1L 150-150-11

langen
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Abb. 7. Materlalverteilung der Haupttrager.
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Endauflagern kónnen die HaupttrSger durch unter- 

geschobene Pressen angehoben werden; die TrSger 

sind zu diesem Zweck vor den Auflagern in senk- 

rechter Richtung besonders ausgesteift (Abb. 5). 

Die Briicke ist am tiefer gelegenen sfldlichen Wider

lager beweglich mit Rolleniagern und am nord- 
lichen Widerlager fest gelagert. Diese an sich

nicht ubliche Lagerung wurde deshalb gewahlt, 

weil sonst das dem nordlichen Endlager benach- 

barte niedrigste Pendelportal G bei LSngen- 

anderungen des Oberbaues die grófite Bewegung 

hatte ausfiihren miissen. Abb. 11 zeigt das feste 
und bewegliche Lager an den Widerlagern und 

die Lager an den Fflfien und Kópfen der Portale. 

Die beiden Rollen des beweglichen Lagcrs sind 

mit Riicksicht auf die groBen Bewegungen 
(db 13 cm) mit je drei Zshnen gefiihrt. In der 

Untergurtebene der Quertr3ger ist ein Windverband 

mit gekreuzten Streben aus ungleichschenkligen 

Doppelwinkeln angeordnet; er ist wie die Haupt- 
trager ais durchlaufender TrSger uber sieben Off

nungen mit Stfltzweiten von 7 • 45 m berechnet.

Die Fahrbahnflbergange sind in Abb. 12 u. 13 

dargestellt. Am festen Lager wurde ein Schlepp- 

blech angeordnet, das mit Federwlnkeln gehalten 
wird (Abb. 12, S. 364). Eine einwandfreie Lósung 

der Entwasserung der Fahrbahnflbergange ist mit
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Brflckenlange durch und gibt das Wasser nur am Widerlager A 
durch Rohrleltungen im Widerlager ab. Dasselbe Bild zeigt auch 

die Anordnung der Lauftrager und der Kabelfflhrung fflr die beiden 

Beslchtigungswagen, dic flber die ganze Brflcke hinwegfahren 

kónnen und in mit Roliaden verschlossenen Raumen im Wider

lager A untergebracht sind.

Die Stander der Pendelportale zeigen auf die ganze Hóhe 
gleichen Querschnitt mit Aufienabmessungen 800-800 mm. Die 

Wandę sind innen durch waagerechte Schotten versteift. Der obere 

Riegel ist 1500 mm hoch und unten offen; seine 14 mm dicken 

Stegbleche haben denselben lichten Abstand von 540 mm wie die 

anstofienden Stegbleche der Stander. Bei dem niedrigsten Pendel- 

joch G, das in Abb. 9 dargestellt ist, haben die Stander Auflen- 

abmessungen von 700 • 700 mm und der Riegel eine Hóhe von 

1300 mm. Der Stegblechabstand betragt hier 440 mm. Die Stfltzen 

sind vom FuBpunkte aus durch ein Mannloch auf einer Seite 

besteigbar, ein weiteres Mannloch in der Rahmenecke gestattet 

auch das Einsteigen in den oberen Riegel. Die Stander ragen 

etwa 26 cm flber den oberen Riegel hlnaus und tragen dort die 

Lager. Samtllche Pendeljoche kónnen durch Einschieben von 

Keilen in die unteren Lagerkórper angehoben werden (Abb. 11). 
Hierzu werden an den FuBpunkten der Stander kurze Quertr3ger 

angeschraubt, unter denen Pressen angesetzt werden kónnen 

(Abb. 10). Das zweiteilige Querhaupt ist so konstrulert, dafi es bei 

samtiichen Pendeljochen verwendet werden kann. Auch an den

Pendeljcch
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wurde angenommen, daB die Regellasten eine belieblge Stellung auf

der ganzen Brflckenbreite zwischen den beiden Bordsteinen einnehmen

kónnen. Bel Berflcksichtigung der Warmeanberungen wurde auch an

genommen, daB sich der Untergurt des Haupttiagers gegenflber dem 

Obergurt um 15° erwarmen kann. Die Untersuchung der Stabilitat des 
Stegbleches und seiner Aussteifungen erstreckte sich auf die Knlck- 

sicherhelt der unverstelften Stegblechfelder, wobei die

Gurtungen und senkrechten Aussteifungen an den Quer-

 , .. ..j trSgeranschlflssen ais unnachglebig angenommen wurden,
und auf die Knicksicherheit des durch die waagerechten 

Zwlschenaussteifungen verstarkten Stegbleches, wobei 

^  U l i l ]  die Nachgiebigkeit der Zwlschenaussteifungen berflck-

J a -  slchtigt, jedoch die Gurtungen und senkrechten Aus-

^  l l ' J  steifungen wiederum ais unnachgieblg angenommen
J°3,\ i i  wurden. Die Fache, in denen lediglich positive Blegungs-

I  momente auftreten, erhielten eine waagerechte Aus-

stelfung im oberen Teile des Stegbleches, die Fache 

| ^  nur negatlven Biegungsmomenten erhielten je eine

| I  Aussteifung in beiden Halften und die Fache mit Wechsel-

■ p :p i  momenten nur eine tells oben-, tells untenllegende

( ;F_ I waagerechte Aussteifung.

Einzelheiten der Unterbauten.

Die Grflndung des Bauwerks bot keine Schwierig- 

keiten. Widerlager und Pfeiler konnten mit Ausnahme

2180-80-lK
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Ausschnitte vorgesehenen 8 mm dicken 

Bleche wurden zunachst versuchsweise 

weggelassen, da sie sich nicht ganz 

stoBfrei befahren. ln dieser Form be- 

fahrt sich der Obergang vollkommen 

stoBfrei; die zum Schutze von Klein- 

kraftradern gedachten Abdeckbleche 

haben sich blsher nicht ais notwendig 

erwlesen.

Abb. 14 u. 15 zelgen Einzelheiten 

der Fahrbahnentwasserung zwischen
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Abb. 13. Fahrbahnflbergang am beweglichen Auflager.
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Schwierigkeiten verbunden: Will man die Querrinne so tief legen, daB 

sie von unten leicht zuganglich bleibt, so stóren die ln diesem Falle 

notwendigen langen Tropfbleche. Bei der Urselbachtalbrflcke wurde 

deshalb eines der beiden Tropfbleche zum Abnehmen eingerichtet 

(Abb. 12 u. 14). Eine andere, der vorstehenden Lósung vlellelcht vor- 

zuzlehende wSre die, daB man die Rinne hochlegt und sie von oben 

her zuganglich macht, Indem man das Schleppblech aus kurzeń, leicht 

abnehmbaren Teilen zusammensetzt.

Am beweglichen Auflager wurde eine Fingerkonstruktion (Abb. 13) 

aus St 52 angeordnet. Die gróBten Langenanderungen betragen etwa 

±  13 cm. Die 25 mm breiten Finger sind auf einer vom Widerlager aus- 

gekragten Tragrippe gelagert. Die zur Abdeckung der 35 mm welten

beiden Brflcken. Diese guBeisernen Kórper sind wohl etwas teurer, haben 

sich aber sehr gut bewahrt.
Fflr die Haupttrager und die Pendelportale wurde St52, fflr Quer- 

und Langstrager, Konsolen, Windverband und untergeordnete Teile St 37 

verwendet. Insgesamt wurden 1170 t St52, 1050 t St37 und 87 t StahlguB 

und geschmiedeter Stahl fflr Lagertelle und Fahrbahnflbergange verarbeitet.

Berechnungseinzelheiten.

Ais Verkehrslast wurden die Lasten der Brflckenklasse I nach 

DIN 1072 zugrunde gelegt. Dabei wurde bei Berechnung der Haupt

trager nur der eigentllche Fahrbahnstreifen von 7,5 m Breite mit Ver- 

kehrslast in ungflnstigster Stellung belastet, wahrend die Schutzstrelfen 

unbelastet blleben. Fflr die Berechnung der Fahrbahnteile dagegen
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Abb. 25. Ansicht der Brucke. Abb. 26. FuBlager der Pendelportale.

Abb. 21. Bewehrung der Fahrbahnplatte.

Abb. 23. Aufstellung der Stahliiberbauten.

zeigt die Abdichtung dieser Fugen. Die eigentliche Fahrbahn besteht 

aus einer 7 cm dicken Betonschicht; die Eisenbetonplatte ist mit 0,1 mm 

dlckem Kupferblech isoliert; ais Schutz dient eine 3 cm dicke, mit Draht- 

netz bewehrte Betonschicht. Zwischen Kupferisollerung und Schutzbeton 

wurde eine fabrikfertige Schutzbahn aus getrSnkter, belderseits bitumen- 

flberzogener Wollfilzpappe verlegt. Auf den Gehwegen wurde ein 3 cm 

dicker Hartgufiasphait aufgebracht.

Aufstellung der Stahlkonstruktion.

Da die elnzelnen Teile auf der in der nOrdlichen EndOffnung liegen

den elektrischen Bahn angefahren werden konnten, begann auch dort die 

Aufstellung. In dieser EndOffnung wurden die Oberbauten auf festen 

Gerflsten, iiber alle anderen hinweg jedoch im Freivorbau unter Zuhilfe- 

nahme von einer stahlernen Hiifsstiitze in jeder Óffnung montiert. Ein 

Portalkran hob die Teile von dem ln einem besonderen Entladungsgleis 

stehenden Wagen auf eine Gerflstbrflcke in Hohe der Fahrbahn, von 

wo sic mit Wagen zum Derrickkran gefahren wurden. Abb. 23 zeigt die 

Brucke zur Haifte montiert. Links im Vordergrunde ist die Zufahrt auf 

die Brucke, rechts im Hintergrunde das siidliche Wideriager mit den 

beiden Offnungen fflr die beiden Besichtigungswagen zu erkennen. Beide 

Brucken wurden gleichzeitig mit einem Derrickkran vorgebaut, dessen 

Lauftr3ger auf den Quertr3gern lagen. Bei der Montage muBte die 

Brflcke insbesondere wegen der Pcndeljoche stets sorgfaltig verankert 

sein. Sie wurde nicht nur am festen Lager besonders gut gegen Abziehen 

vom Lager geslchert, sondern stets auch durch Drahtseile 

seitlich gehalten. AuBerdem wurden die Pendeljoche zu

nachst gegen das nOrdliche feste Lager hin etwas ge- 

neigt und erst, nachdem das andere Wideriager erreicht 

war, endgflltig senkrecht gestellt.

Abb. 24 u. 25 zeigen einige Aufnahmen wahrend der 

Aufstellung. Aus Abb. 24 sind die Hilfsstfitzen und die 

MannlOcher an den FflBen der Pendelportale zu ersehen; 

Abb. 25 laBt die gute Wirkung der klar gegliederten 

Brucke mit den Pendeljochen erkennen. Abb. 26 zeigt 

eine Einzelheit des PendelfuBes mit dem Loch zum 

Elnschieben der Keile beim Anheben der Stiitzen. Einen 

Ausschnitt aus der fertigen Brucke gibt Abb. 27. Das 

hellgrau gestrichene Bauwerk fflgt sich sehr gut in die 

Landschaft ein.
Der Entwurf fflr die Uberbauten wurde unter der 

Leitung des Verfassers von der Maschinenfabrik Augsburg- 

Niirnberg, Werk Gustavsburg, aufgestellt, die zusammen 

mit den Firmen Fried. Krupp, Rheinhausen, und Hein, 

Lehmann, Dflsseldorf, den Auftrag erhielt. Sic hatte 

auch die Federfuhrung und leltete die Montage.

Fahrbahn.

Abb. 21 zeigt einen Querschnitt durch die auf den Langstragern ge- 

lagerte 22 cm dicke Eisenbetonfahrbahnplatte mit Bewehrung. Die Platte 

wurde in Abstanden von 22,5 m durch Querfugen unterbrochen. Abb. 22

Abb. 22. Ausbildung der Fugen in der Fahrbahnplatte.
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Abb. 27. Teilanslcht der fertigen Brflcke.

Die Unterbauten und die Fahrbahnplatte fiihrte die Firma Ed. Zflblln & Cie., Zeit von elf Monaten fertiggestellt. Die schwierige Aufstellung der

Frankfurt (Main), aus. Alle beteiligten Firmen haben sich voll fiir das Stahlkonstruktion dauerte nur fflnf Monate und wurde ohne jeden Unfail

Gelingen des Werkes eingesetzt und das ganze Bauwerk in der kurzeń durchgefuhrt. Am 20. September 1936 war die Brflcke fertig.

fecht' vorbehaiten. Stromregelungsarbeiten in der Unterelbe

bei der Ostebank und bei Pagensand.

Von Joh. Th. Schatzler, Direktor der Relchswasserstrafienverwaltung (i), und K. Meisel, Baurat, Wasserstrafiendlrektion Hamburg (11).

Die beiden groBen Stromregelungen, die hier behandelt werden, 

gehen flber ihre Bedeutung ais órtliche Regelungen im Tidegebiet insofern 

weit hlnaus, ais sie den AbschluB mehr ais hundertjahriger, in jedem 

Zustande der Entwicklung erfolgreicher Bemuhungen bilden, die Schiff- 

barkeit der Unterelbe mit den Erfordernissen der groBen Seeschiffahrt in 

Einklang zu bringen. Bei der Fahrt stromauf kann man unter Ausnutzung 

der Flutwelle fahren und hat so von See aus rd. 3 m, abnehmend bis 
Hamburg auf rd. 2 m mehr an Wassertiefe ais bei Nledrigwasser; deshalb 

kónnen Schlffe von 10 m Tiefgang schon seit langer Zeit ohne Unter- 

brechung elbaufwSrts bis nach Hamburg gelangen. Anders aber ist es 

bel der Fahrt in der umgekehrten Richtung, von Hamburg nach See zu. 

Hierbei muB man namlich irgendwo einmal Nledrigwasser antreffen. Schlffe 

mit grofiem Tiefgang waren deshalb frflher gezwungen, an einer geeigneten, 

tiefen Stelle des Stromes vor Anker zu gehen und den Vorflbergang des 

FuBes der Tidewetle abzuwarten, bis das Wasser wieder genflgend ge- 

stiegen war, um die Welterfahrt antreten zu kónnen. DaB der 285,5 m 

lange, 31 m breite Dampfer „Europa" lm Friihjahr 1935 bei einem Tief

gang von 10,2 m von Hamburg nach See gelangen konnte, ohne unterwegs 

ankern und gflnstlgeren Wasserstand abwarten zu mflssen, ist ein voll- 

gflltiger praktischer Beweis fflr den hohen Grad der Schiffbarkeit der 

Seewasserstrafie Unterelbe. Es soli kelneswcgs die Anerkennung der 

Tuchtigkeit der Fflhrung dieses Schiffes einschranken, wenn hier fest- 

gestellt wird, daB die unbedingte Voraussetzung dieser beachtenswerten 

seemannischen Leistung der jetzige gflnstige Zustand der Unterelbe war.

Ein kurzer Rflckblick auf die strombauliche Entwicklung der Unter

elbe In den letzten hundert Jahren diirfte hier am Platze sein. Beim 

Beglnn dieser Zeit 

hatte man sich mit 

folgenden Tatsachen 

abzuflnden: Schiffe 

von mehr ais 4 m 

Tiefgang muBten vor 

der Blankeneser 

Barre, d. I. rd. 10 km 
vor Hamburg, lelch- 

tern, um bei Hoch- 

wasser in den Ham

burger Hafen gelan

gen zu kónnen; bei 

Nledrigwasser konn- 

ten dort Schlffe von 

flber 2 m Tiefgang 

nicht mehr durch- 

kommen. Das Be- 

fahren der Unterelbe 

mit Seeschlffen zur 

Nachtzeit war man- 
gels einer Befeuerung 

vóllig unmóglich. In

den Wintermonaten war des Eises wegen eine Schiffahrt auf der Unter

elbe undenkbar, da noch bis 1871 fast jedes Jahr Eisstand eintrat. — 

Nachdem Hamburg im Jahre 1834 mit dem ersten Dampfbagger, dessen 

Maschinenanlage von England bezogen wurde, die besten Erfahrungen 

gemacht hatte und dann 1838 einen zweiten Bagger beschaffte, war die 

Tiefhaltung des Hafens und der Reede gesichert. Aber noch blieb eine grofie 

Sorge: die Barre bei Blankenese. Man trug sich damals schon mit dem 

Gedanken einer Stromregelung, aber man scheute die groBen Kosten und 

glaubte, gestiitzt auf die guten Erfahrungen mit der Dampfbaggerei, zunachst 

noch mit Baggerungen auskommen zu kónnen. So bestellte man fflr diesen 

Zweck 1845 einen dritten Bagger aus England, der eine Greiftiefe von 

5,7 m hatte und 35 m3/h lelstete; zum Verglelch sei angefuhrt, dafi die 

heutigen Bagger auf der Unterelbe eine Greiftiefe von 14 m haben und 

470 m3/h leisten kónnen. Dem dritten, seit 1846 tatigen Bagger folgte 

eine Reihe weiterer, immer leistungsfahigerer Bagger. Bis zum Jahre 1897 

hatte man durch Baggerungen eine durchgehende Tiefe der Unterelbe 

von 7,9 m bei MHW erzlelt. Damit war man aber bis an die Grenze des 

so Erreichbaren oder doch wirtschaftiich Vertretbaren gelangt. Wenn 

man weiterkommen wollte, mufite man sich zu einer Regelung des Stromes 

entschlleBen. Da man dabei preufiisches Gebiet in Anspruch nehmen 

mufite, war man genótigt, mit Preufien einen Staatsvertrag abzuschliefien. 

Dieser kam 1896 zustande und ermachtigte Hamburg, eine Strom

regelung auf der Strecke Hamburg/Altona (km 624 *) bis unterhalb Finken-

J) Die Kllometerteilung beginnt beim Eintrltt der Elbe auf deutsches 
Gebiet.

Kehdmger 

Moar H

W

Abb. 1. Die Elbe von See
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warder (km 632,5) durchzufiihren (Abb. 1). Das geschah und hatte den 

erwarteten Erfolg. Aber der zunehmendeTlefgang der Schlffe zwang zu einer 

weitergehenden Verbesserung. Hamburg plante 1902 eine Stromregelung 

auf der Strecke von Neumilhlen (km 626) bis Brunshausen (km 655) mit 

dem Ziel einer Wassertiefe von 10 m bel MThw auf 200 m Breite, muBte 
sich aber in den Jahren 1903 bis 1906 zunachst noch mit Baggerungen 

behelfen. 1908 kam es dann zu einem weiteren Staatsvertrag, durch 

den Hamburg u. a. ermachtlgt wurde, von Hamburg/Altona bis Brunshausen 

ein Fahrwasser von zunachst 10 m Tiefe bel MTnw herzustelien, und 

unterhalb Brunshausen die namllche Tiefe auf 400 m Breite. Dieses Ziel 

ist bis auf zwei Strecken, bei der Ostebank und bei der Insel Pagensand, 

im groBen und ganzen erreicht gewesen, ais 1921 auf Grund der Weimarer 

Verfassung die Elbe ln die Verwaltung des Reiches iiberglng.

Diese knappe geschlchtliche Darstellung der Stromregelungen der 

Unterelbe darf nicht darauf verzlchten, die gewaltigen Anstrengungen 

hervorzuheben, die von Hamburg in fast hundert Jahren gemacht worden 

sind, um die Schiffbarkelt der Unterelbe den Bedtlrfnissen der Seeschlffahrt 

anzupassen. Nur ein sehr kleiner Teil der Unterelbe duchflieBt oder 

beruhrt hamburglsches Staatsgebiet; der weltaus grOfite Tell untersteht 

preuBlscher Hoheit. Alle Verbesserungen auf dem Strom kamen nicht 

allein Hamburg, sondern auch den preuBischen Hafen Altona und Harburg 

zugute. Trotzdem hat Hamburg auf der Unterelbe nicht nur die ungeheuren 

Kosten und das Wagnls der Strombauten, die Kosten der Betonnung, der 

Befeuerung und des Lotsenwesens tragen, sondern es hat auch drflckende 

Auflagen auf sich nehmen miissen, um die Zustlmmung PreuBens zu 

erhalten. —

Ais die Elbe in die Verwaltung des Reiches iiberglng, hat sich das 

Reichsvcrkehrsministerium mit einer Tatkraft der Unterelbe angenommen, 

fflr die ihm Hamburg Dank und Anerkennung schuldet. Denn wenn 

heute die letzten Mangel des Fahrwassers beseltlgt sind, so ist das nicht 

nur eine gute Leistung der tirtlichen Stellen ln Hamburg und Cuxhavcn, 

sondern nicht mlnder ein Verdlenst des Reichsverkehrsministerlums, und 

zwar nicht nur hlnsichtllch der Bewilligung der grofien Geldmlttel, sondern 

auch In strombautechnischer Bezlehung. —

Ehe die Strombauarbeiten, Ihre Planung wie Ihre Ausfahrung, behandelt 

werden, soli kurz Grundsatzliches iiber Stromregelungen im Tidegeblet 

vorausgeschickt werden. Die Melnung, man konne eine solche Regelung 

mit Blelstift und Rechenschieber unfehlbar festlegen, ist ein Irrtum. GewiB 

ist die Kenntnls der theoretischen Abhandlungen flber die einschiaglgen 

Aufgaben nicht zu entbehren, wenn man die fflr den Praktiker erforder- 

llche Einslcht in das Wesen der Bewegung des Wassers gewinnen will, 

gleichgflltlg, ob es sich um eine Gesamt- oder um eine Teilregelung 

handelt. Aber das Entscheidende Ist nicht die Theorie, sondern die 

praktische Erfahrung. Beim Wildbach und beim GeblrgsfluB steht das 

wohl ohne weiteres aufier Zweifel; aber auch beim Mittellauf des Stromes 

ist es nicht viel anders, wenn man sich nicht wegen der Bedeutung 

des AbfluBbelwertes oder anderer Werte einer Tauschung daruber hlngibt, 

daB diese Zahlen doch nur Unslcherheitswerte sind, die unseren Mangel 

an Erkenntnls verdecken. Im Tidegeblet, wo nicht einmal vorflbergehend 

ein Beharrungszustand in der Wasserbewegung entstehen kann, Ist der 

Strombau heute noch bis auf weiteres .mehr eine Kunst, ais eine Wissen

schaft". Bei dieser Sachlage kOnnen fflr Teilregelungen —  um solche handelt 

es sich bei der Ostebank und bei Pagensand —  alte Stromkarten, aus denen 

die Entwicklung der Stromstrecke genflgend gut abzulesen ist, von un- 

schatzbarem Werte ais Hiifsmlttel fflr die Aufstellung eines Regelungs- 

plans werden. Von dieser Tatsache Ist bel den Regelungsentwflrfen 

sowohl fflr die Ostebank wie fflr Pagensand mit gutem Erfolg Gebrauch

Ok  !

bis zur Bunthauser Spltze.

gemacht worden, was die spateren Ausfiihrungen zeigen werden. Nur 

darf man nicht in den Fehler verfallen, mit der Wiederherstellung eines 

einmal gewesenen gflnstigen Zustandes zu glauben, damit ein fflr alle- 

mal die Frage gelóst zu haben. Das ist keineswegs der Fali. Denn der 

gflnstige fruhere Zustand, der ais Vorblld genommen wird, ist nur ein 

Ausschnltt aus einer Entwicklung, die immer im Gange ist. Wie der 

Strom auf den kflnstlich neu geschaffenen Zustand antworten wird, das 

kann nicht bis zur letzten Wirkung sicher vorhergesagt werden. Es ist 

deshalb nach Durchfflhrung der Regelung eine dauernde und eingehende 

Beobachtung des Stromes notwendig, damit etwaigen ungiinstigen Folge- 

wirkungen rechtzeitig begegnet werden kann. Bei Entwurf und Durch

fflhrung der Planung hat man sich selbstverstandlich aller neuzeitllchen 

Hilfsmittel bedlent, die einen tieferen Einblick geben in das Wesen der 

Wasserbewegung, ln Strómungsrlchtung und -geschwlndlgkelt, In die 

Schwebestoffiihrung, die Sandbewegung auf der Sohle des Stromes, den 

Salzgehalt, die Wirkung der Baggerungen u. a. m., all dies in der Ab- 
hangigkeit vom Tidevorgang.

I. Die Stromregelung bei der Ostebank.

1. O r t lic h e  Lage. Die Ostebank beginnt kurz unterhalb der 

Mflndung des Kaiser-Wilhelm-Kanals ln die Elbe (km 697) und endet 

kurz unterhalb der Mflndung der Oste in die Elbe (km 707). Die Grenze 

zwischen Hamburg und PreuBen (Altona) liegt bei Stromkilometer 624. 

Wie aus dem Regelungsplan (Abb. 3) zu erkennen ist, reichen die Strom- 

bauwerke ungefahr von km 690,25 bis km 707,5, erfassen also eine 
Stromstrecke von flber 17 km.

2. D ie E n ts te h ung  der O s te bank  ist nicht etwa eine erstmallge 

Erscheinung der jflngsten Zeit. Neuere Forschungen lassen erkennen, daB 

Umlagerungen der Sande in der Elbmflndung, die im Laufe von 

Jahrhunderten vor sich gegangen sind, auch von EinfluB gewesen sind 

auf die Ver3nderungen im Regelungsgebiete der Ostebank. Hier wie dort 

handelt es sich um Bildungen von Sanden an der Nordselte des Stromes, 

die zu einem Teil aus Sand gespeist werden, der von Sflden nach Norden 

verfrachtet wird. Bei der Ostebank stammt dieser Sand z. T. aus dem 

Stromgebiet oberhalb der Bank, z. T. aus dem Geblet unterhalb. Unter 

der Wirkung der beiden Tidestróme wandern die so entstehenden Sande 

nach Sflden derart, daB der Sfldabhang durch die Sandzufuhr auf das 

Sfldufer zu vorrflckt, wahrend die Nordselte von den TidestrOmen mehr 

und mehr abgenagt wird. SchlieBlich legt sich der wandernde Sand an 

das Sfldufer an.

Das Studium alter Karten ist bel der Erforschung der BUdung von 

Sanden in diesem Stromabschnltt sehr lehrrelch. Erhebungen in der 

Stromsohle, erkennbar an den Tlefenzahlen, weisen Karten der Jahre 1588, 

1778, 1795 und 1818 auf. In einer Kartę vom Jahre 1700 Ist hier der 

„Pelgroms Sand* angegeben, 1721 und 1750 der .Rucken*; dessen
Wanderung nach Sflden ist aus einer Kartę von 1762/67 zu schlieBen; 

bis auf eine schmale Rinne hat er sich 1778 dem Sfldufer genahert. Die 

oben genannte Erhebung in der Stromsohle vom Jahre 1778 hat sich in 

der Kartę von 1787 zu dem Sand „Knacken Rugg* entwickelt, der 1812 

den Namen .Ostebank* tragt, dann sfldlich gewandert und nach der

Kartę von 1825/27 am Sfldufer wattfest geworden Ist. Ahnliche wie die

vorstehend geschllderten Vorg3nge, die sich auf die Elbe oberhalb der 

Mflndung der Oste beziehen, haben sich unterhalb dieser Mflndung zu- 

getragen. Auf einer Kartę von 1634 ist nahe dem Sfldufer ein — nicht 

benannter —  Sand angegeben, der sich dann dort nach der Kartę von 1657 

fast an das Watt angeschlossen hat. Neu entstanden tragt er 1775 den 

Namen .Rug*; ein ahnlicher Sand ist hier 1778 angegeben, dessen
Wanderung nach 

Sflden verfolgt wer

den kann, der sich 

nach der Kartę von 

1787 fast ans Watt 

angeschlossen hat, 

und nun den Namen 

„Hochsand* hat.

3. D ie P lanung . 

Die yorstehend kurz 

angegebenen Er- 

kenntnisse sind neu- 
esten Forschungen 

zu danken. Bei der 

Planung der Rege- 

lungsbauten haben 

sie noch keine Rolle 

gespielt. Anfang un- 
seres Jahrhunderts 

entstanden bei der 

Ostebank die ersten 

Schwierigkeiten fflr 

die Schiffahrt. Es
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muB darauf verzich- 
łet werden, die ver- 

schiedenen, seit 1909 

gemachten Vor- 

schiage fur dle Rege
lung des Fahrwassers 

und ihre Begrflndun- 

gen zu behandeln.

Man kann sich mit 

der Feststellung be- 

gniigen, daB dle end- 

giiltlge Planung und 

ihre Begrundung das 

Ergebnis vleler Ar

beiten ist, in denen 

sich nicht immer ein- 

heltllche Meinungen,

Auffassungen und 

Oberzeugungen

wldersplegeln, wo Abb. 2.
Brauchbares neben

Unbrauchbarem steht und wo Wollen und Konnen manchmal wenig 

iibereinstlmmten.
Ais das Reich am 1. April 1921 die Vcrwaltung der Unterelbe iiber- 

nahm, lag ein hamburgischer Entwurf vom Jahre 1917 vor. In der Be- 

griindung des Entwurfs wird im geschichtlichen Teil nur bis zum Jahre 1864 

zuriickgegangen, wo sich dle Stromstrecke in einem Zustande befand, der 

auch heute allen Ansprflchen genugen wiirde (s. Abb. 2).
Ober die Ursachen, die seitdem zu dem damaligen schlechten Zu

stande gefOhrt haben, wird zwar gesagt, daB sie nicht ohne weiteres in 

Ihren Einzelheiten angegeben werden kOnnen, weil dazu langwierige 

Untersuchungen bis 1864 zuriick angestellt werden miifiten, aber es werden 

doch die folgenden, kurz aufgezahlten Ursachen genannt: Wegen zu

groBer Strombreite schlagen Fiut- und Ebbestrom verschiedene Wege ein. 

Die Bucht oberhalb des Baljer Leuchtturms drSngt den Ebbestrom von 

der linken nach der rechten Seite zum Neufelder Watt; dies und die 

saugende Wirkung des Klotzenlochs sind dle Ursachen fiir das breite, 

ungeniigend tlefe Nebenfahrwasser. Der Flutstrom an der Sildseite wird 

durch die Abzweigung der Oste geschwacht und von dem aus dem 

Klotzenloch kommenden Flutstrom gegen das sudliche Ufer gedrangt, wo 

er, zusammen mit Wellenschlag bel westilchen und nOrdlichen Winden, 

standigen Abbruch und zunehmende Kriimmung hervorruft. Die weitere 

Folgę bei zunehmender Verbreiterung Infolge Abbruchs sind Ablagerungen 

und die Bildung der Ostebank. Die Bank aber wird nun durch die aus 

dem Klotzenloch kommende seltliche Flutstrómung nach Stiden gedrangt; 

damit wird die tiefe Rlnne im Siidfahrwasser immer schmaler und fiacher. 

Ais BaumaBnahmen werden — einem ersten Vorschlag von 1909 folgend — 

vorgesehen: Die Schaffung einer schlanken Linienfuhrung des linken 

Ufers von der Ostemiindung aufw3rts bis zum BOschriicken durch Vor- 

treiben von sieben Stacken (Buhnen) vor dem Osteriff, durch die Ab- 

baggerung der vorsprlngenden sog. Baljer Ecke und durch Vortreiben von 

elf Stacken in der Bucht oberhalb der Baljer Ecke bis zum BOschriicken; 

ferner das Vorschieben des rechten Ufers am Neufelder Watt durch den 

Bau von sieben Stacken zwischen der Miindung des Klotzenlochs und 

Brunsbiittel; schllefillch Abbaggerung des Siidabhangs der Ostebank bei 

gleichzeitiger Vertlefung des Hauptfahrwassers. Damit hoffte man das Ziel 

der Regelung, ein Fahrwasser von 10 m Tiefe bei MTnw in einer Mindest- 
brelte von 400 m, zu erreichen.

Diesem Plan glaubte das Relchsverkehrsmlnlsterium nicht ohne weiteres 
zustimmen zu kOn- 

nen, weil ihm die 

Verhaltnisse noch 

nicht geniigend ge- 

kiart schlenen, be

sonders aber des

halb, weil das Nord- 

fahrwasser seit 1917 

Fortschritte gemacht 

hatte und somlt dle 

Frage offen war, ob 

das Nord- oder das 

Siidfahrwasser aus- 

zubauen ist. Deshalb 

sollten, um hieriiber 

Gewlfiheit zu erlan- 

gen, zunachst die Im 
Oange befindlichen 

hydrometrischen Ar

belten zu Ende ge- 

fiihrt werden. Es

Stromzustand Im Jahre 1864.

wurde auch bezweifelt, ob es richtig ist, beide Ufer durch Stacke aus- 

zubauen, wie es der Entwurf vorsah. Das kónnte nach Meinung des 

Mlnlsterlums nur vertreten werden, wenn der Strom von beiden Seiten 

soweit eingeschrankt wird, dafi dle Ostebank verschwlndet und dle 

erstrebte Tiefe von 10 m bei (MTnw) iiber die ganze Breite zwischen 

den beiderseitigen StackkOpfen reicht, was aber an den Kosten scheitern 

mufi. Beschrankt man sich unter diesen Umstanden nicht auf den 

Ausbau nur des einen Ufers, dann lauft man Gefahr, an beiden Seiten 

des Stromes nicht ausreichende Tiefen zu erhalten. Aus diesen Grunden 

wurden vorerst nur elnleitende, der endgiiltlgen Entscheidung nicht 

vorgreifende Arbeiten begonnen. Zunachst sollte durch ein Uferschutz

werk auf dem Osteriff dieses Watt, das in fortschreltendem Abbruch 

lag, gesichert werden. Das Schutzwerk besteht aus einem 4160 m 

langen Buschdamm auf dem Watt, davon 2550 m langs der Elbe und 
1610 m langs der Ostemiindung. Von dem Damm an der Elbe wurden 

8 Stacke (Buhnen) von je 200 m Lange auf dem Watt in das Fahrwasser 

vorgetrieben. Die Arbelten wurden 1922 begonnen, schritten aber des 

Wahrungsverfalls wegen nur sehr langsam vorw3rts und wurden erst 1925 

beendet. Im Jahre 1926 wurde aufier anderen nach der Festlegung des 

endgiiltigen Gesamtregelungsplans nicht mehr in Betracht kommenden 

Arbelten der Ausbau des Buhnensystems in der Bucht oberhalb der 

Baljer Ecke, und zwar der Stacke 3, 7, 11, 15 und 19 begonnen.

Mittlerweile waren dle hydrometrischen Arbeiten abgeschlossen 

worden2). Sle hatten, kurz zusammengefafit, folgende Ergebnisse: Ein 

ausgesprochenes Nebenfahrwasser an der Nordseite der Ostebank, eine 

Stromspaltung ist nicht vorhanden; dle 6-m-Tlefe geht dort nicht mehr 

durch. Eine ausgesprochene Trennung in eine Fiut- und eine Ebberinne 

besteht nicht. Die Natur begilnstigt kein anderes vor dem Haupt- (Siid-) 

Fahrwasser. Die Stromregelung wird dle Streckung des Hauptfahrwassers 

zum Ziel haben miissen und die Einschrankung seiner Breite zur Erzielung 

einer Tiefe von 10 m bei MTnw. Dazu sind vom Siidufer aus Stacke vorzu- 

treiben, und der Siidabhang der Ostebank ist entsprechend abzubaggern. 

Der Ausbau des Nordufers ist vorerst nicht erforderiich; vielleicht wird 

man spater gut daran tun, dieses Ufer festzulegen, wenn die Tiefen an der 

Nordseite soweit abgenommen haben, daB der Bau von Stacken nicht mehr 

kostspielig und die Bildung einer Ebberinne nicht mehr zu befiirchten ist.

2) Bautechn. 1931, Heft 32, S. 476 ff.

Abb. 3. Stromzustand im Jahre 1921 mit Regelungsplan.
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Schraubplalle Uuerschnitt
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Oraht 3.6 mm<p
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Ansichł

Abb. 5. Buschstack auf dem Watt. (Befestlgung mittels Schraubplatten.)
Abb. 8. Querschnitt durch ein Stack. 

Endgiiltige Ausfiihrung.

ln die Elbe eingefuhrt. Die Kosten der Durchfiihrung des endgiiltigen 

Entwurfs einschliefillch jener fur die vorbereitenden Arbeiten am Buhnen- 

system vor dem Bóschrflcken, an denen bereits zwei Jahre lang gearbeitet 

worden war, aber ohne die Uferschutzwerke zur Sicherung der Osteriffs, 

dle in den Jahren der Geldentwertung hergestellt wurden, sind zu 

21,6 Mili. RM veranschlagt worden. Ais Bauzeit — ohne dle vorbereitenden 

Arbeiten —  wurden 6 bis 8 Jahre ln Aussicht genommen.

Dieser endgflltige Entwurf erfuhr spater noch eine Erganzung. Die 

Entwicklung der Tiefen ging vor dem Osterlff wunschgemafi vonstatten. 

Aber in der Ubergangsstrecke des Fahrwassers vom rechten Ufer bei

Die Bauwerke auf dem Watt (Damme und Stacke) sind in einfachster 

Weise aus Buschlagen und Steinschfittung hergestellt und durch Stack- 

pfahle an dem Boden festgehalten. In dem strengen Winter 1928/29 

wurden an elnigen Stellen dle Pfahle von dem mit den Werken zu einer 

Masse zusammengefrorenen und beim Elnsetzen hóherer Wasserstandc 

auftrelbenden Eise ein Stflck aus dem Boden gezogen und aus ihrer 

Stellung verdrflckt. Deshalb wurden spater an Stelle der Stackpfahle 

Schraubplatten verwendet, dle mittels eines Hohlschlflssels, durch den 

der an dem Teller befestigte Draht hochgefuhrt wird, elngeschraubt werden 

(s. Abb. 5). Dle Einzelhelten sind den Abb. 4 u. 5 zu entnehmen.

M TnwMTnw

Steinscfiuffung Senkstucke

Abb. 6. Querschnitt durch ein Stack. Frfihere Ausfiihrung.

runsbflttelkoog nach dem linken Ufer vor dem Osterlff stellten sich bald 

Schwierigkeiten heraus, die erkennen liefien, dafi an dieser Stelle die 

beiden Tidestróme, die von Natur aus —  Erddrehung — in ihrer Strómungs- 

rlchtung gesehen sich an ihr rechtes Ufer anlehnen, aneinander vorbel- 

liefen. Da sich Einbauten am rechten Elbufer zur Fflhrung des Ebbestroms 

mit Rflcksicht auf die Reede vor der Mflndung des Kaiser-Wilhelm-Kanals 

bel Brunsbuttelkoog verboten, wurden auf Vorschlag des Reichsverkehrs- 

ministeriums am Sfidufer an die Stackenden bei der Obergangsstrecke 

(Stacke Nr. 23 bis 35) sog. Uferrippen angeschlossen (ln Abb. 2 in ge- 

strlchelten LInien dargestellt), die in der Hóhe der Stackenden beginnen und

Abb. 7. Querschnitt durch ein Stack. Geplante Ausfiihrung.

Die Stacke und der Trennungsdamm Elbe-Oste, die an der Wattkante, 

d. h. auf MTnw ansetzen und Ihr wasserseitiges Ende im tiefen Fahr- 

wasser haben, sind in sparsamerer Weise ais sonst hergestellt worden. 
In frflherer Zeit pflegte man solche Werke nach Abb. 6 auszubilden, 

d. h. man schflttete Steine in naturlicher Bóschung auf eine Sohlen- 

abdeckung aus Sinkstflcken und sicherte den oberen, dem See- und Eis- 

gang ausgesetzten Teii mit schweren Felsen. Wegen des hohen Kosten- 

unterschiedes zwischen Steinschfittung und Senkstflckbau, und da mit 

einer starken Versandung gerechnet werden konnte, sollte der Querschnitt 

dieser Werke nach Abb. 7 ausgebiidet werden, d, h, die Steinschfittung,



Abb. 12. Senkstuckbank an hohem Ufer bel NW. 

Dahlnter aufgestanderte Baubuden.
Abb. 9. Abpflasterung des Trennungsdammes bel NW. 

Auf dem Kopf des Dammes dle Leuchtbake „Oste\

Abb. 13. Senkstuckbank am nledrigen Ufer 

auf hohem Pfahlrost bei NW.

Der Kopf der Stacke, der einem scharfen Angriff des Stromes und 

des Eises ausgesetzt ist, wurde vollstandlg aus Schuttsteinen hergestellt 

(Abb. 10). Es hat sich dann gezeigt, daB die natiirliche Verlandung fast 

bis ganz an die Stackkópfe heranging.

Die Uferrippen vor der Baljer Ecke sind an die Enden der vor- 

handenen, auf dem Watt liegenden Stacke (Nr. 23 bis 35) durch Busch- 

stacke, die bis zur Wattkante reichen, angeschlossen worden. Von da an

beginnen die elgentllchen Uferrippen, 

dereń Ausbildung durch Abb. 11 dar

li_____________1__________ S §  gestellt ist und kelner naheren Er-

£-~ ' gr " ~~*F ~ kiarung bedarf.
Der planmaBige Bedarf an den 

Hauptbaustoffen betrug rd. 569 400 m3 
| | Faschinen und rd. 241 300 m3 Schfitt-

| steine. —  Die Bauarbeiten sind zum

weit uberwiegenden Teil im Eigen- 

1-t betriebe des WasserstraBenamts Cux-

haven ausgefiihrt worden. Nur der 

Abb. 11. Langsschnitt durch eine Uferrippe. Bau der Uferrippen wurde an Unter-
nehmer vergeben.

die zu 24 RM/m3 veranschlagt war, sollte zum erheblichen Teil durch Abb. 12 bis 18 stellen Baueinrichtungen und -vorg3nge dar, die einer

Sinkstilcke ersetzt werden, die nur 12,50 RM/m3 kosteten. Dadurch konnte Schilderung nicht bedurfen.

ein Betrag von fast 2l/2 Mili. RM gespart werden. Ais man an die Aus- 5. D ie B aggerungen  wurden zum geringen Teil mit einem Eimer-

fflhrung der Arbeiten glng und zunachst einmal das innere Drittel der bagger ausgefiihrt, und zwar nur die zur Verlegung der Miindung der

In 10 m Wassertiefe 33,5 m breiten Sohlenabdeckung

vorstreckte, zelgte sich sofort eine vollige Verlandung

zwischen den Senkstiicklagen der einzelnen Stacke, so

daB dle Verlegung der beiden SuBeren Drittel der Sohlen-

Schflttung'wurde mit roh behauenen Quadem im Ver-

bandę besetzt (Abb. 9). Abb. 14. Herstellung eines klelnen Senkstflcks. Vor der Bank Fahrzeug mit Faschinen.

Abb. 10. Zerlegbares Modeli eines Stackkopfes 

mit Leuchtbake (,Osterlff“).
Unten Senkstiicklagen, darauf Steinschuttung des Kopfes. Hinten das Stack. 

HOhe von Mitte des Feuers bis Unterkante Scnkstiicklage rd. 25 m.

230,00
Slackti

H is 31'Sen kstiicklagen

2SS0ml

DIE BAUTECHNIK
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Abb. 18. Das mit Steinen beschwerte Senkstflck"slnkt bei Stauwasser 

nach Lósen der AufhSngetaue.
Man sieht nur noch die beiden Fluchtspieren, mit denen das Stuck in die Stackachse eingefluchtet wurde.

II. Die Stromregelung bei Pagensand.

1. Ó r t lic h e  Lage. Die Teilregelung der Unterelbe 

bei der Insel Pagensand erstreckt sich auf die etwa 9 km 

lange Elbstrecke von Butzfleth (km 658) bis Kamperrelhe 

(km 677). Es lag nahe, die Regelung stromaufwarts bis 

Brunshausen auszudehnen, um hier den AnschluB an die 

bereits in den Jahren 1910 bis 1914 bis zurSeevemflndung 

oberhalb Hamburgs ausgebaute Stromstrecke zu gewinnen (Abb. 1). Dies 

war jedoch weder aus Griinden einer Fahrwasserverbesserung noch zur 

Erreichung des Ausbauzleles der Pagensander Teilregelung erforderlich. 

Die Ausbaustrecke liegt noch oberhalb der Brackwasserzone, die bei

3) Ztrlbl. d. Bauv. 1931, Nr. 39, S.;554ff.
<) Bautechn. 1932, Heft 14, S. 179ff.

normalen Verhaitnissen etwa bis Glflckstadt reicht. Ein EinfluB des 

Salzgehaltes, der fflr die Stromungsverhaltnisse in der Brackwasserzone 

wegen seiner dort standig wechselnden und im Stromąuerschnitt ver- 

schiedenen GrOfie von besonderer Bedeutung ist, kommt fflr das Regelungs- 

geblet nicht in Betracht.

2. D ie S trom v e rh a ltn is se  vor der R eg e lung . Das Stromgeblet 

bel'der Insel'|Pagensand ist in der Vergangenheit flberaus groBen Ver-

Oste, lm ganzen planmaBig 983000 m3. Die Baggerungen 

im Fahrwasser der Elbe, planmaBig 18 Mili. m8, mufiten 

mit Saugbaggern ausgefflhrt werden, weil es untunllch 

war, in dem engen und stark gekrflmmten Fahrwasser 

Elmerbagger anzusetzen, die fflr sich selbst wie fflr 

ihren Schleppbetrieb mehr Platz in Anspruch nehmen 

ais Saugbagger, und weil diese noch bei unruhiger 

Witterung arbeiten kOnnen, wenn die Elmerbagger langst 

schon ausscheiden mflssen. AuBer den beiden eigenen 

Saugbaggern des fflr die Arbeiten zustandigen Wasser- 

strafienamts Cuxhaven waren drei Bagger der Wasser- 

straflendlrektlon Bremen und einer des Reichskanalamts 
leihweise fflr diese Arbeiten flberlassen worden; zeit- 

weise waren bis zu fflnf Hopperbagger einer privaten 

Baggerfirma mit elngesetzt. Gleichzeitig waren bis 

zu elf Saugbagger im Hauptfahrwasser tatlg. Der ge- 

baggerte Boden ist zum grOBten Teil an der Nordseite 

der Regelungsstrecke vor dem Neufelder Watt verklappt 

worden, ein ansehnlicher Tell an der Sfldseite unterhalb 

des BOschruckens und ein ganz geringer Tell zwischen 

den Stacken am Osteriff.

6. S ons tige  A rbe iten . Die Durchfflhrung dieser 

groBen Regelungsbauten, die sich flber ein Jahrzehnt 

ausdehnten, gab Gelegenheit, eine Reihe von hydro- 

metrischen Arbeiten auszufflhren, die weitere hydro- 

logische Erkenntnisse vermittelten. Auf die Verdffent- 

lichung der eingehenden Messungen der StrOmungs- 

richtungen und -geschwindlgkeiten in der Regelungs

strecke ist bereits in derFuBnote1) hingewiesen worden. 

Auch eine Wassermengenmessung der Oste ist durch

gefflhrt und verOffentlicht worden3). Aufierdem sind 

Messungen des wechselnden Salzgehalts und derSchwimm- 

stoffmengen, Beobachtungen der Wasserbewegung in 

Buhnenfeldern u. a. m. vorgenommen worden. Eine 

wlchtige Rolle spielten naturgemafi aufier den laufenden 

Pellarbelten solche zu besonderen Zwecken fflr die 

Beurteilung der Baggerungen und der Wirkung der Stack- 

bauten.

Der Bau von vorflbergehenden und von dauernden 

Leuchtfeuern, darunter die Leuchtbaken Osteriff und Oste 

auf je einem elsernen bzw. Eisenbeton-Senkkasten, die 

unmittelbar und ohne besondere Grflndung auf die 

StackkOpfe aufgesetzt wurden (Abb. 9), stellten beachtens- 

werte Aufgaben4).

7. Der E rfo lg  der A rb e ite n  und A usb lick . 

Die Lagepiane der Abb. 2 u. 19 zeigen den Zustand der 

Regelungsstrecke lm Jahre 1925 vor Beglnn und im 

Jahre 1936 nach fast fertlger Durchfflhrung der Planung. 

Der Vergleich zeigt den Erfolg der Arbeiten. Es fehlen 

auBer wenigen, nicht entscheidenden restlichen Bau- 

arbeiten nur noch die letzten Baggerungen, damit das 

gesteckte Zlel lm ganzen Umfang erreicht ist.

Nach wie vor wird Sand aus dem oberhalb gelegenen 

Stromgeblet mit dem Ebbestrom verfrachtet, und ebenso 

wird auch fernerhin Sand aus dem Mflndungsgeblet mit 

der Fiut nach oben getragen werden. Es ist naturgemafi 

nicht mit Sicherheit vorauszusagen, wie die geregelte 

Stromstrecke sich dazu verhalten wird. Es darf erwartet 

werden, dafi die Stromstrecke nach der Streckung des 

Fahrwassers und der Umgestaltung ihres Querschnltts 

nunmehr genflgend raumende Kraft erhalten hat, um 
ebenso wie ln den anschllefienden Strecken ober- und 

unterhalb im Hauptfahrwasser einen Zustand aufrecht zu 

erhalten, der nur zu gelegentllchen Unterhaltungsbagge- 
rungen im geringen Umfang Veranlassung gibt.

Abb. 17. Senkstfick an der Senkstelle, festgehalten in seiner Lage durch sechs Taue 

an ausgebrachten Ankern (nicht zu sehen), davon je zwei nach oberstrom und unterstrom, 

je einer nach dem Lande und dem Wasser zu.
Das Beschweren des Stiickes mit Schtittsteinen beginnt. Zunachst ist es noch an jeder der beiden Schuten

mit Tauen aufgehangt.

Abb. 15. Zu Wasser gelassenes Senkstiick.
Links hinten anschlieflend die Bank. Rechts das Heck des Schieppdampfers, 

an den die Schleppleinen iibergeben werden.

Abb. 16. Das Senkstflck auf dem Wege zur Versenkstelle.
Yoran zwei Schleppdampfer. An beiden Seiten Schuten mit Schuttsteinen zum Yersenken sowie Arbeitsboote.
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Abb. 19. Stromzustand nach der Regelung im Jahre 1936.

anderungen unter- 

worfen gewesen.

Das vergleichende 

Studium alterKarten 

dieser Stromstrecke 

gibt ein anschau- 

liches und lehr- 

reiches Bild, in welch 

starkem MafieStrom- 

spaitungen im Tlde- 

gebiet verwiidern 

konnen, wenn keine 

regelnde Menschen- 

hand in den natur- 

lichen Ablauf der Ent

wicklung eingreift.

Die Kartenvergleiche 

liefien weiter mit 
ziemiicher Sicherheit 

erkennen, welche Ur

sachen bei den Ver- 

anderungen wirksam gewesen sind und welche Regelungsmafinahmen 

Erfolg versprechen, um den Strom in einen den Anforderungen des Sec- 

schiffsverkehrs auf der Unterelbe entsprechenden Beharrungszustand zu 

versetzen.

Die Entwicklungsgeschichte der Stromverhaltnisse bei Pagensand, 

auf die hier nicht naher eingegangen werden soli5), zeigt, dafi sich in 

dem iibermafiig breiten Strombett immer nur dann ein gutes Fahrwasser 

ausgebildet hat, wenn Fiut- und Ebbestrom mit ihrer Hauptwasserfflhrung 

in sanfter Kriimmung in dem Stromarm zwischen dem Pagensand und 

dem Schwarztonnensand (Abb. 20) veriiefen und diese Sande durch eine 

ianggestreckte, geschlossene Form eine ausreichend lange Stromfiihrung 

bildeten. Solche Stromzustande waren Anfang und in besonders giinstiger 

Gcstalt Ende des vorlgen Jahrhunderts vorhanden. Mit zunehmender 

Verscharfung der Kriimmung verschiechterten sich stets die Fahrwasser- 

verhaitnisse. Im Scheitel der Kriimmung entstanden tiefe, dle Stromkraft 

nutzlos schwachende Kolkę, in den Obergangen bildeten sich Verflachungen 

und Barren, die die Wasserfiihrung zugunsten der Nebenarme und 

Nebenrinnen verringerten. Fiut- und Ebbestrom strebten auselnander und 

bildeten Querstrdmungen, dle die stromfiihrenden Sande abtrugen, vielfach 

zerrissen und dadurch Zustande grdfiter Verwiiderungen verursachten. Der

artige Stromverwilderungen traten in grófitem Umfange von Mitte bis In das 

letzte Drittel des vorigen Jahrhunderts auf und waren nach den guten Fahr- 

wasserverhaltnissen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts bis zur Inangriff- 

nahme der Regelungsarbeiten wieder in voller Entwicklung begriffen.

Wie weit diese ungiinstige Ent

wicklung zur Zeit der Entwurfsauf- 

stellung bereits wieder vorgeschritten 

war, lafit die

Strompeilung von H  A  N  N  O  \ /  £ T  R
1925 (Abb. 20) 

deutlich erken

nen. Aus dem

Verlauf der Bas- 

senfieth - Stader - 

sander und der 

Pagensander 

Richtlinien, die 

1897 bzw. 1893

errichtet worden 

waren und da- 

mals die Mitte

des tiefen Fahr- 

wassers bezelch- 

neten, ist ersicht- 

lich, wie erheb- 

llch dle Krum- 

mung zugenom- 

men hatte. Der 

Ebbestrom, der 

einen, 1890 elb- 

abwarts noch bis 

zur Pinnautonne 

reichenden, 

stromfiihrenden

AuslBufer des Pagensandes, den so- 

genannten .Kollmar Sand* vóllig

abgeraumt hatte, griff scharf um die Westspitze der Insel herum und 

hatte bereits eine iiber 10 m tiefe Rinne nach dem nórdlichcn, dem 

holsteinlschen Ufer vorgetrieben. Hlerdurch und durch die Bildung der 

bis zu 14 m tiefen Auskolkungen im Scheitel der iibermafiig scharfen 

Kriimmung am unteren Ende von Pagensand wurde die Stromkraft derart 

geschwacht, dafi sie zur Fortraumung der von Siiden entsprechend der 

Versch3rfung der Kriimmung Immer starker nachdrangenden Schwarztonnen- 

sande und der sich im Ubergang zwisch«$ der Asseler Sand-Tonne und 

der Tonne 5 zusammenschlebenden Sande nicht mehr ausreichte. Die 

Teilnahme des Flutstromes an der Wasserbewegung im Ebbestrombett 

wurde dadurch mehr und mehr erschwert und sein natiiriiches, ihm aus 

der Tragheit innewohnendes Bestreben, vor dem Ubergang in Richtung 

der Tangente nach dem Siidufer weiterzulaufen, unterstiitzt. Beide 

Strome kamen somit mit einem grofien Teil ihrer Wasserfiihrung nicht 

mehr in einem gemeinsamen Hauptfahrwasserbett zur Wirkung. Ihr 

Auseinanderlaufen — eine Erscheinung, die den Kriimmungen grofier 

Tidestróme eigentilmlich ist und bei der wohl die Wirkung der Ablenkung 

infolge der Erdumdrehung eine nicht unwesentliche Rolle spielt —  wurde 

durch die trichterfórmige Erweiterung und die Ubergrofie Breite des 

Strombettes noch besonders begiinstigt. Der am Siidufer auflaufende 

machtige Flutarm traf hart auf die verstreut liegenden Scharztonnensande. 

Es war deshalb die Annahme berechtigt, dafi der Wasserausgleich mit 

dem Hauptfahrwasser von der siidostlich abbiegenden, zum Teil durch 

eine Barre versperrten Rinne nicht allein bewaitigt werden konnte, sondern

Kollmar

H O  L S T E / N
3

P eilu n g  von 1925

o 7000 zoo o 3000 m

5) Entwicklungsgeschichte siehe 
Ztrlbl. d. Bauv. 1937, Heft 26. Abb. 20. Stromzustand vor der Regelung im Jahre 1925.
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dafi er nach Stauung des Flutwassers zum grofien Telle quer uber die 

Sande hinweg geschah, wobel die durch haufige und heftige westliche 

Windę verst3rkten Querstrómungen die wahrend der Stauwasserzeiten 

abgelagerten Sinkstolfe in das Hauptfahrwasser hineinschoben und dadurch 

das standige Vorriicken des Sehwarztonnensandes nach Norden verursachten. 

Dafur sprachen auch die von der Nebenrinne flach ansteigende und nach 
dem Hauptfahrwasser steli abfallende Form des Sehwarztonnensandes und 

die Beschaffenheit des dort gefórderten Baggergutes, das aus ganz feinem, 

schlickhaitigem Sand besteht Bestatigt wurde die Annahme schliefillch 

durch Strómungsmessungen, die eine deutiiche Ablenkung der Strómungs- 

richtung in der Nebenrinne wahrend der 2. Haifte der Fiut und der 

1. Haifte der Ebbe nach dem Hauptfahrwasser zu ergaben. In ganz 

ahnlicher Weise wurde auch das Vorschieben des oberen Auslaufers von 
Pagensand, des sogenannten „Hungrigen Wolfes', nach Sflden durch einen 

quer iiber den Sand stattfindenden Wasserausgleich von der Nebenelbe 

nach dem Hauptfahrwasser zu verursacht.
Der geschilderte Stromzustand bei Pagensand liefi klar erkennen, dafi 

bei dem zu erwartenden weiteren Vorrucken der Schwarztonnensande 

und des .Hungrigen Wolfes" und der dadurch entstehenden weiteren 

Versch3rfung der Kriimmung des Hauptfahrwassers damit gerechnet werden 

mufite, dafi ahnllch wie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts sfidlich 

des Hauptfahrwassers durch die Schwarztonnensande tiefe Nebenrlnnen 

brechen und das nOrdliche Nebenfahrwasser mehr und mehr an Wasser- 

fuhrung gewinnt. Man stand vor der Gefahr, dafi das Hauptfahrwasser 

durch Vertiefung der Stromspaltung sich mehr und mehr verflacht und 

drei Fahrwasser entstehen, von denen keines den Anforderungen des 

Verkehrs tiefgehender Seeschiffe geniigte. Die navigatorischen Schwierig- 

keiten in dem vorhandcnen engen, fast rechtwinklig verlaufenden Fahr

wasser waren bereits derart grofi, dafi entgegenkommende Schiffe ihre 

gegenseitige Stellung nur schwer rechtzeitig ausmachen konnten. Noch 

kurz vor Beginn der Regelungsarbelten war Im September 1928 der etwa 

5200 Br. Reg.-T. grofie Dampfer .Claus Rlckmers“ durch einen Zusammen- 

stofi mit dem italienischen Dampfer „Clara Camus0 zum Sinken gebracht 

und gliicklicherweise noch am Siidrande des Fahrwassers auf Grund 

gesetzt worden. Durch ein Sinken quer im Fahrwasser wiirde u. U. zeit- 

weise eine vollige Sperrung fur die tiefgehende Schiffahrt eingetreten sein.

Zur Behebung der zunehmenden Fahrwasserschwierigkeiten waren 

bereits seit 1900 ln stelgendem Mafie Baggerungen auf der ganzen 

Regelungsstrecke vorgenommen worden. Sie hatten bis 1926 eine Gesamt- 

menge von nahezu 10 Mili. m3 erreicht und mufiten in den letzten Jahren 

vor der Regelung auf iiber 1 Mili. m3 jahrlich gesteigert werden. Diese 

Baggerungen mógen das Fortschreiten der Verwilderung der Stromstrecke 

etwas verzógert haben, zu einer anhaltenden Besserung konnten sie nicht 

fflhren, weil durch sie nicht die immer starker wirkenden Ursachen be

seitigt wurden. Vielfach wirkten die Baggerungen, besonders gegeniiber 

dem oberen Ende von Pagensand, wo sie zu ihrer Beschrankung nicht in 

der Richtllnie, sondern diese in nordsiidlicher Richtung kreuzend im Ver- 

lauf der grOfiten Tiefen vorgenommen wurden, sogar nachteillg, weil sie 

die Kriimmung verstarkten. Der Zeltpunkt war vorauszusehen, wo mit 

Baggerungen allein, die an sich ein unentbehrllches Hilfsmittei bel Strom- 

regelungen im Tidegebiet, aber kein Ersatz fur diese sind, die Aufrecht- 

erhaltung eines brauchbaren Fahrwassers unmóglich wurde. Anderseits 

mufiten die Kosten der Regelung wachsen, je langer sie hinausgeschoben 

wurde, weil die Tiefen im Verlauf der zu bauenden Regelungswerke 

standig zunahmen.

Bald nach der Obernahme der Wasserstrafien durch das Reich wurden 

zunachst einige Mafinahmen ergriffen, die einem weiteren Fortschreiten 

der ungiinstigen Entwickiung Einhalt gebieten und ais Grundstock fiir 

eine weitere umfassende Regelung diencn sollten. Sie bestanden in dem 

Bau einer Grundschwelle am unteren Ende der Insel Pagensand, um die 

in das Nebenfahrwasser vorstofiende iiber 10 m tiefe Rinne bis zur Tiefe 

von 6 m unter MTnw abzudammen, ferner ln dem Bau eines 1700 m langen 

Leitwerkes am oberen Ende der Insel, das das weitere Vordringen des 

.Hungrigen Wolfes" verhlndern sollte. Diese Bauwerke, dereń Herstellung 

1922 begonnen wurde und zunachst in der Inflationszeit wenig gefordert 

werden konnte, wurden 1926 beendet.

3. D ie P lanung . Wie schon eingangs erwahnt, traten ungunstlge 

Fahrwasserverhaitnlsse bei Pagensand immer im Zusammenhang mit der 

Zunahme der Kriimmung auf. Es war deshalb Hauptaufgabe der Regelung, 

dem Fahrwasser die fur den Beharrungszustand gflnstigste Kriimmung zu 

geben und ihren Bestand durch eine feste, unnachgiebige und in der 

Lange ausreichende Fflhrung, vor allem an seiner hohlen Seite, zu sichern. 

Diezu wahlende gflnstigste Kriimmung, d. h. dieAbfiachungderbestehenden, 

hatte damit folgende Bedingungen zu erfflllen. Sie mufite dem Fiut- und 

Ebbestrom einen ungehinderten Eintritt gestatten, damit sich dereń Wasser- 

mengen in mOgllchst grofiem Umfange dem gemeinsamenHauptfahrwasserbett 

zuwenden und die Wasserfflhrung der sfldlichen Nebenstromungen tunlich 

unterbunden wird. Sie mufite weiter in ihrem ganzen Verlauf eine 

mOglichst glatte Wasserbewegung ermOglichen, damit die Stromkraft tunlich 

wenig durch Wirbelblldungen und QuerstrOmungen geschwacht wird und

ihr R3umungsverm0gen voll fiir die Bildung und Erhaltung eines aus- 

reichend breiten und tiefen Fahrwassers zur Wirkung kommt. Wie grofi 

hiernach die Kriimmung der Fahrrinne innerhalb des um ein Vielfaches 

breiteren Strombettes zu bemessen war, liefi sich theoretlsch nicht er

mitteln, da das Zusammenwirken der sie beeinflussenden Grofien, wie der 

Kriimmungshalbmesser, die Lange der Kriimmung, die Breite des Wasser- 

spiegels und die Kraft der GezeitenstrOmung sich rechnerisch kaum fest- 

stellen lafit. Es war deshalb das Gegebene, sich an das von dem Tide- 

strom selbst Geschaffene zu halten, d. h. eine gute Kriimmung des un- 

geregelten Stromes ais Mafistab zu wahlen. Ais ein solcher konnten die 

guten Krflmmungsverhaitnisse Ende des vorigen Jahrhunderts, etwa um 

das Jahr 1890, dlenen. Es wurde dementsprechend ein Krflmmungs- 

halbmesser von 5000 m —  der vorhandene betrug nur 1500 m — fflr den 

Fahrstrich gewahlt. Dabei ist aufier der Streichlinie an der Hohlseite auf 

die Festlegung von Ausbaulinlen, etwa in Fortsetzung der im Kóhlbrand- 

vertrag von 1908 bis Brunshausen festgesetzten, verzichtet worden, weil 

mit Rflcksicht auf die Kosten von einem Ausbau des sfldlichen Ufers der 

Regelungsstrecke abzusehen und zunachst abzuwarten war, ob nicht der 

Ausbau der Hohlseite allein genflgt, um die ais Regelungszlel in Aussicht 

genommene Bildung und Erhaltung eines durchschnittlich 400 m breiten 

und 10 m unter MTnw tiefen Fahrwassers fflr die tiefgehende Schiffahrt 

und eines 700 m breiten Fahrwassers zwischen den auf 7 m Wassertiefe 

verlaufenden Tonnenstrichen zu erreichen.

Bei der Wahl der Ausbaulange der Hohlseite war neben der Forderung 

einer ausreichenden Stromfflhrung die Rflcksicht auf das nOrdliche Neben

fahrwasser bestimmend. Fiir die Belange des Hauptfahrwassers ware 

dessen v011ige Abdammung das Gflnstigste gewesen, weil eine Strom

spaltung mit ihrer plotzlichen Querschnlttserweiterung immer die Wasser

fflhrung nachteillg beeinflufit. Jedoch liefi der nicht unbedeutende Schiffs- 

verkehr auf der In das Nebenfahrwasser einmflndenden Kruckau und Pinnau 

sowie die Aufgabe der Nebenelbe ais Vorflutcr fflr die Entwasserung der 

angrenzenden Marschlanderelen eine solche LOsung nicht zu. Immerhin 

w^r eine Elnschrankung der fflr die genannten Zwecke fibermafiig grofien 

Querschnltte der Nebenelbe zugunsten des Hauptfahrwassers ohne weiteres 

zu vertreten. Eine Einengung der Einstrómungsbreite des Flutstromes 

um rd. 300 m auf das bei den guten Fahrwasserverhaltnissen um 1890 

vorhandene Mafi von etwa 800 m konnte unbedenklich vorgenommen und 

damit der untere Endpunkt des Ausbaues soweit elbabwarts verlegt werden, 

dafi eine Stromfflhrung unterhalb Pagensand, etwa in der Lange des 

frflheren Kollmar Sandes, wieder geschaffen wurde. Aus gleichen Er- 

wagungen wurde der obere Endpunkt des Ausbaues soweit elbaufwarts 

gelegt, dafi die frflhere durch die UmstrOmung des Pagensandes vorloren- 

gegangene Stromfflhrung durch den .Hungrigen Wolf” wiederhergestellt 

wurde. Gleichzeitig wurde dadurch erreicht, dafi die obere Verbindung 

der Nebenelbe, das sogenannte Steinloch, in tunlich spitzem Winkel in 

die Hauptelbe einmflndet und damit das Hauptfahrwasser nicht zu frflh- 

zeitig nach dem sfldlichen Ufer abgedrangt wird. Erfahrungsgemafi neigt 

die Fahrrinne in einer flbermafiig langen geraden Stromstrecke, wie sie 

zwischen den beiden Krflmmungen zwischen Brunshausen und Pagensand 

vorhanden ist, zu haufigem, das Vorwartsdringen der Flutwelle hemmendem 

Pendeln. Auch aus diesem Grunde war die Schaffung eines tunlich fiachen 

Uberganges nach der Hohlseite am Sfldufer bei Brunshausen geboten. 

Mit der durch die Ausbauten entstehenden belderseitigen Verl3ngerung 

der Insel Pagensand und der durchschnittlich 300 m betragenden Ein

engung des Querschnlttes der Nebenelbe wurden grofie Fiachen gewonnen, 
die durch sturmflutfreie Aufhohung in wflnschenswerter Weise auf Jahre 

hinaus die MOglichkeit bieten, die bei Unterhaltungsbaggerungen und den 

im Zusammenhang mit den Regelungsarbeiten vorzunehmenden Bagge
rungen anfallenden Bodenmengen unterzubrlngen.

Bei der Wahl der Regelungsbauwerke war der Gesichtspunkt mafi- 

gebend, dafi die Abflachung der Kriimmung nur allmahlich und Hand in 

Hand mit einer Abbaggerung des Sehwarztonnensandes vorgenommen 

werden durfte, um eine StOrung der Schiffahrt zu vermeiden und nach- 

teilige Aufstauungen zu verhindern, die u. U. eine unerwflnschte weitere 

Vertiefung der sfldlichen Nebenrinnen hatten herbeifflhren kónnen. Es 

kam deshalb in der Hauptsache der Bau von Stacken (Buhnen) in Be- 

tracht, die von der Insel und unterhalb von einem an die Insel an- 

geschlossenen Wurzeldamm aus tunlich gleichzeitig und in treppenfOrmlgem 

Vorbau vorgeschoben werden konnten, wodurch eine allmahliche Streckung 

des Fahrwassers erzielt werden konnte. Die Linienfflhrung des Wurzel- 

dammes wurde unter Elnschlufi der 1934 erbauten Grundschwelle im 

Verlaufe der geringsten Wassertiefen gewahlt, um die Kosten móglichst 

niedrig zu halten. Am unteren Ende wurde der Wurzeldamm in der 

Streichlinie am Hauptfahrwasser auf etwa 800 m Lange bis zum Tangenten- 

punkte der Kriimmung, dem Endpunkte des Ausbaues, ais Leitdamm fort- 

gefiihrt und zusammen mit einem 500 m langen Leitflflgel am Neben

fahrwasser zu einer scharfen Trennungsspitze ausgebildet, die neben dem 

Schutze des Leltdammes vor Hinterspfllung einer guten Stromelnfuhrung 

der beiden Fahrwasser und einer geregelten Wassermengenverteilung der 

Flutwelle auf beide entsprechend der ihnen zugewiesenen Aufnahme-
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Das obere Leltwerk mit dem Leitfliigel ist unter gleichzeitiger Hinter- 

sptilung ais Uferdeckwerk, bestehend aus einer oder zwei Sinkstucklagen 

und darauf hochgefuhrtem Packwerk mit 1 :3  geneigter Schiittstein- 

deckung ausgebildet worden (Abb. 21). Die ubrigen Strombauwerke 

sind ais Schflttsteinkórper auf einer durchgehenden Sohlendeckung aus 
einer oder zwei Sinkstflcklagen ausgefiihrt worden. Bel dem Schutten 

der Steinkórper ist zur Erzielung des kleinstmóglichen Querschnltts

in der Weise yerfahren worden, daB 400 m3 fassende, mit Schiittsteinen

beladene Klappschuten in der Achse der Bauwerke eingefahren,
verankert und tunlich bel Stauwasser ausgeklappt wurden. Dle 

sich dabei einstellende, natflrliche Boschung betrug im allgemeinen je 

nach der Bauhóhe 1:1 bis 1:1,25. Nur die stromseitige, dem Strom-

angriff unmittelbar ausgesetzte Bóschung des in der Strelchlinie liegenden 

Leltdammes wurde in einer Neigung 1 :2 ausgefiihrt. Die Stackkópfe 

und die Trennungsspitzen wurden 1 :4  gebóscht. Die bei der Ostebank 
mit gutem Erfolg angewendete sparsame Bauweise, dafi unter Ausnutzung 

der natiirlichen Verlandung nur ein Sinkstflckkórper mit senkrechten 

Seitenwanden errichtet wurde, lieB sich nicht durchfuhren, weil, wie schon 

erwahnt, durch den Stackvorbau zur Vermeidung einer Behinderung der 

Schiffahrt die an sich schon schmale Fahrrlnne nicht eingeengt werden 
durfte. Auch ging dle natflrliche Verlandung in dem auBerhaib der 

Brackwasserzone liegenden Gebiete nur sehr langsam vor sich und wurde 

durch die starkę quer flber die Stackfelder hinwegsetzcnde Strómung 

weiter beeintrachtigt. Dle Ausbildung der unteren Trennungsspitze, die 

wegen des zu erwartenden starken Stromangriffs eine reichliche Ausdeckung 

mit SInkstflcklagen erforderte, ist aus Abb. 22 ersichtlich. Die Sollhóhe 

der Stackkópfe sowie des Leit- und Wurzeldammes ist 0,80 m flber MTnw 

gelegt worden. Hlerbei ist dem fflr die Regelung eines Tidestromes 

gflltigen Grundsatze Rechnung getragen worden, wonach die SollhOhe der 

Stromeinbauten von der Mflndung bis zur Flutgrenze allmahlich von 

Tnw auf Thw ansteigen sollen, um einen mOglichst groBen Tell des 

Arbeitsvermógens der Tidewelle der seewarts gelegenen Strecke fflr die 

Bettraumung in dem stromaufwarts Immer starker begrenzten Quer- 

schnltten nutzbar zu machen.

waren mit 17,5 Mili. RM, 

die Bauzeit zu zehn Jahren 

veranschlagt worden.

5. D le B agge rungen  

In einem planmaBigen Um- 

fangę von rd. 10 Mili. m3 

sind mit Eimerbaggern fast 

ausschlieBlich im Eigen- 

betrieb ausgefiihrt worden.

Sie sind z. Z. noch nicht 

beendet. Die Erwartung, 

daB ein grOBerer Teil des 

zu beseitlgenden Nord- 

hanges des Schwarztonnen- 
sandes durch dle StrOmung 

abgetragen wird, hat sich, 

wahrscheinlich wegen der 

auBerordentlich festen Lage- 

rung des sehr feinen schlick- 

haltigen Sandes, nur in 

geringem Umfange erfflllt.

Dagegen hat dle verstarkte 

Raumungskraft die Strom- 

sohle uber die planmaBige 

Baggertiefe von 10 m unter 
MTnW hinaus angegriffen Abb. 24. Leuchtfeuer Pagensand-Nord. 

und an sich unnOtige und

unerwunschte Obertiefen bis zu 16 m geschaffen. Es ist aber zu erwarten, 

daB dle Vertiefungen zum Stillstande kommen, wenn die planmaBige 

Fahrwasserbreite ganz fertiggestellt ist. Der Baggeiboden wurde in den 

neu geschaffenen Stackfeldern yerklappt und auf den Erweiterungsfiachen

Der Bedarf an Hauptbaustoffen betrug rd. 500000 m3 Faschinen und 

370 000 m 3 hauptsachlich aus oberelbischen sachsischen Steinbrflchen 

stammende Schuttstelne, von denen etwa 80 °/0 durch Ausklappen aus 

Schuten, der Rest durch Auswerfen eingebaut werden konnten. Alleln 

rd. 700 Sinkstflcke wurden In Abmessungen von 40 X  8 X  2 m z. T. 

unter recht schwierigen Verhaltnlssen bis in Tiefen von 16 m unter MTnw 

versenkt. Abb. 23 zeigt die Aufhangung eines Sinkstuckes zwischen den 

mit Schiittsteinen fflr den Bewurf beladenen Schuten, mit denen zusammen 

es zur Elnbaustelle geschleppt und dort verankert wird, um bei Stauwasser 

nach Beschwerung mit den Schiittsteinen an den Senkleinen tunlich schnell 

und glelchmaBig versenkt zu werden. Samtliche Arbeiten sind im Elgen- 

betrleb ausgefiihrt worden. Die Kosten der gesamten Bauausfflhrung

der Insel Pagensand aufgespiilt. Zum Teil wurde er auch bei Ufer- 

vorspfllungen zum Schutze abbrfichiger Ufer verwendet6).

6. S ons tige  A rbe iten . Die durch die AufhOhung von Pagensand 

eingeschlossenen sturmflutfreien Flachen wurden zur Verhinderung des 

Sandfluges und zur Kultivierung zum Teil mit bei Baggerungen in der Elbe 

gewonnenen Kleiboden In durchschnlttlich 20 cm Hóhe bedeckt und zum 

Teil aufgeforstet. Zu den Bekleiungsarbeiten wurde mehrfach auch der 

Arbeitsdienst herangezogen. Aufgeforstet wurden besonders die Rand- 

fiachen, um spater fflr die Kulturen der bekleiten Flachen einen Wind- 

schutz zu haben. Bei den Anpflanzungen auf dem mehr oder weniger

6) Bautechn. 1935, Heft 29, S. 398.
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unfruchtbaren Sandboden sind besonders gut Kiefern, Weldensteckllnge, 

Akazlen-, Erlen- und Pappelstammllnge, weniger gut dagegen Flchten, 

Larchen, Blrken- und Eichenstammllnge angewachsen und gediehen.
Die drei L euch tfeue r auf den Trennungsspitzen und dem Kopf 

des Stacks 6, mit der Bezeichnung Pagensand-Nord, -Stid und -Mitte, sind 

in glelcher Form ais Flussiggasfeuer ausgebildet worden (Abb. 24). Der 

auf einem sechsseitlgen, betonlerten, mit Basalt verkleideten Pyramiden- 

stumpf aufgestellte Gaskessel ist gleichzeitig der Trager der rlngsum ver- 

glasten, schmledelsernen Laterne von 1,6 m Durchm. Der Betonkórper 
ist auf einem Pfahlrost gegrundet, der ohne besondere Schwierigkeiten 

durch dic SInkstucke und den teilwelse bis zu 2 m hohen Schuttstein- 

bewurf gerammt und vor dem Aufbringen des Betons mit Steinen ein- 

geschuttet worden ist. Samtliche Feuer haben eine Lichthóhe von I I  m 
iiber MTnw erhalten und sind mit Sektoren, Farb- und Blinkkennungen 

ausgeriistet worden. Sie brennen unbewacht und haben deshalb Ziind- 

und Lóschuhren erhalten.

Die Baukosten und die Bauzeit der vorstehend geschilderten groBen 

Regelungsbauten werden, wenn nicht der endgultige AbschluB des Plan- 

feststellungsverfahrens 1937 wider Erwarten noch grófiere Auflagen an 

schadenverhiitenden Einrichtungen und Entschadigungen bringt, voraus- 

sichtlich die im Anschlag vorgesehenen Ansatze nicht erreichen. Eine 

besondere Verbllligung konnte beim Bau der Schflttsteinkórper durch 

die Verwendung der gesamten bel der Norddeutschen Affinerie in Hamburg 

anfallenden Erzschlacken — eln wegen seiner Bestandlgkeit und vor allem 

seiner Schwere besonders geeignetes Strombaumaterial —  erzielt werden. 

Die planmafllg vorgesehene Bauzeit von 10 Jahren konnte, wenigstens was 

die Ausfiihrung der Strombauwerke und damit die Erreichung des schiff- 

fahrttechnlschen Zieles anlangt, auf acht Jahre yerkiirzt werden. Es ver- 

bleiben ledlglich noch einige Restbaggerungen zur Herstellung der ganzen 

zwischen den Tonnenstrichen geplanten Fahrwasserbreite.
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Abb. 27. Spiegel-Quergefaile der Elbe bei km 666,9 

wahrend der Tide am 3. September 1936.

strecktes Fahrwasser von einer durchgehenden Mindesttiefe von 

10 m unter MTnw und 12,50 m bei MTnw vorhanden. Lediglich 

die geplante Breite von 700 m zwischen den Tonnenstrichen ist

an einzelnen Stellen 

noch nicht ganz her- 

gestellt. Damit hat das 

Hauptfahrwasser die ihm 

nach seiner Verkehrs- 

bedeutung zukommende 

Wasserfiihrung erhalten, 

wahrend sich die sfld- 

lichen Nebenrlnnen er- 

heblich verflacht haben, 

ein Bewels, dafi ein 

grofier Tell der nach 

dem sudlichen Ufer vor- 

stofienden Flutwasser- 

menge fiir das Haupt- 

fahrwasserbett eingefan- 

gen worden ist. Auch 

das nórdliche Neben- 

fahrwasser ist infolge der 

verringerten Flutelnstró- 
mung durchschnlttllch 

um 0,70 m flacher ge- 
worden. Die verbliebene 

durchgehende Fahr- 

wassertiefe von 4 m 

unter MTnw ist aber 

fiir den hier in Betracht kommenden Schiffsverkehr noch relchlich grofi. 

Damit ist die erstrebte Wiedervereinlgung des Hauptflutstromes mit dem 

nunmehr fest gefuhrten Ebbestrom in dem gemeinsamen Hauptfahrwasser- 

bett erreicht worden. Die dabei ais natarliche Folgę eingetretene Ver- 

rlngerung der Wasserfuhrung der Pagensander Nebenelbe halt sich in

„ M Jhw_
Ouerscńniff 5 km SIS, 3

-tiS
lOm

m-5n
Berschn/l/y km 6611

-■NNSrn

Abb. 26. Stromąuerschnitte vor und nach der Regelung.

7. Der E rfo lg  der A rbe ite n  und A usb ltck . Aus dem Vergleich 

der Lagepiane (Abb. 20 u. 25) und der Querschnitte (Abb. 26), die die 

Stromzustande im Jahre 1925 vor Beginn und im Jahre 1936 nach der 
Fertlgstellung der wesentlichsten Regelungsarbelten zeigen, ist zu erkennen, 

dafi der Ausbau blsher vollen Erfolg gehabt hat. Es ist jetzt ein ge-
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Grenzen, die dieser und Ihren Nebenfliissen Krflckau und Pinnau die Er- 

fiillung der Aufgaben ais Schiffahrtswege fflr die Kleinschiffahrt und ais 
Vorfluter noch weitgehend ermogllchen.

Die Frage, ob die erreichte Fahr\vasserverbesserung ohne weitere 

Regelungsmafinahmen am linken Ufer auf dle Dauer von Bestand sein 

wird, laBt sich heute mit Sicherheit nicht beantworten. iMan wird in dem 

Regelungsgebiet auch weiterhln alle Vorg8nge aufmerksam verfoigen 

mflssen. Zweifellos hat das Raumungsvermogen des Stromes ln der 

Krflmmung stark zugenommen. Dies bewelsen schon die bereits er- 

wahnten unter der Baggersohle entstandenen Obertiefen, dle an sich un- 

erwunscht sind, weil u. U. die fflr lhre Bildung nutzlos verbrauchte Strom- 

kraft fflr eine ausrelchende Raumung der an dle Krflmmung anschlieBenden 

Obergange fehlt. Schwierigkeiten wflrden hierdurch in erster Linie fflr 

den Obergang bei Bielenberg zwischen der Asseler Sand-Tonne und der 

Leuchttonne 5 zu erwarten sein. Wie eine Wasserstandsaufnahme bei

km 667 vom September 1936 (Abb. 27) zeigt, ist auch heute noch sowohl 

bei Fiut wie bei Ebbe ein nicht unbedeutendes Spiegeląuergefalle vom 

linken nach dem rechten Ufer, insbesondere von der siidlichen Neben- 

rinne flber den restlichen Schwarztonnensaud hinweg nach dem Haupt- 

fahrwasser vorhanden. Hierdurch wird auch welterhin Sand in das Haupt- 

fahrwasser hinelngetrieben, der sich bel nicht ausreichender Raumungs- 

kraft des Stromes, hier besonders des Ebbestromes, vor allem in dem Ober

gang bei Bielenberg ablagern wird, zumal hier auch vom rechten Ufer her 

durch dle Flutumstrómung der Rhinplatte — dle Verhaitnlsse liegen hier 

ahnlich wie oberhalb Pagensand beim „Hungrigen Wolf“ — Sand vor- 
getrieben wird. Wenn auch diese Sandeintrelbungen noch leicht durch 

Baggerungen beseltigt werden kOnnen, so lassen es doch die Pagensander 

Erfahrungen geboten erscheinen, die Entwicklung der Stromverhaitnlsse 

im Stromspaltungsgebiet der Rhinplatte mit besonderer Aufmerksamkelt zu 

beobachten, um rechtzeitig notwendige Regelungsmafinahmen zu treffen.

Biicherschau.
Strafiner, A .: Neuere Methoden zur Statlk der Rahmentragwerke. l.B d .: 

Der durchlaufende Rahmen. 4. Aufl., 142 S. mit 170 Textabb. Berlin 1937, 
Wilii. Ernst & Sohn. Preis geh. 11,40 RM, geb. 13 RM.

Der vorliegende erste Band des aus drei Banden und einem Erganzungs- 
bande bestehenden Gesamtwerkes behandelt, wie in dem Untertltel an- 
gegeben Ist, den durchlaufenden Rahmen.

Der erste Abschnitt bringt dle Grundlagen der Berechnung. Der 
Rechnungsgang ist im wesentllchen der gleiche, wie ihn der Verfasser 
bereits im zweiten Bandę selnes Werkes .Berechnung statisch unbestimmter 
Systeme' ausfflhrlich dargelegt hat1). In flbllcher Weise wird zunachst 
angenommen, dafi die StutzenkOpfe durch eine waagerechte Festhaltungs- 
kraft seitlich unverschieblich gehalten werden. Ein derartiges Tragwerk 
nennt der Verfasser einen durchlaufenden Baiken auf elastischen Stfltzen. 
Festpunktabstande, Kreuzlinien und Obergangszahlen werden in bekannter 
Weise abgeleitet, sowohl auf rechnerischem ais auch auf zeichnerischem 
Wege.

Diese Festhaltungskraft wlrkt dann mit umgekehrtem Vorzeichen ais 
einzige aufiere Kraft auf das Tragwerk mit verschieblichen StfltzenkOpfen, 
das ais durchlaufender Rahmen bezeichnet wird. Der Verfasser berflck- 
slchtigt diesen zusatzlichen Einflufi in der Weise, dafi er zunachst die 
Momente fflr eine beliebige Stfltzenkopfverschlebung ermittelt. Aus der 
Gleichgewichtsbedingung fflr samtliche waagerechten Krafte errechnet 
sich dann leicht der Multipllkator, mit dem diese Hllfsmomentenfiache 
erweltert werden mufi, damit sie derjenigen der angreifenden Festhaltungs
kraft entspricht.

Von besonderem Werte fflr die Eisenbetonpraxis ist der zw e ite  
Abschnitt, der dle Hllfsmittel fiir dle Berechnung des durchlaufenden 
Rahmens gibt. Die Rahmenriegel werden an den Stfltzen haufig vouten- 
fórmig herabgezogen; auch dle Stieie —  besonders die mit Gelenken 
am Fufipunkte — weisen oft einen veranderlichen Querschnitt auf. Fflr 
diese Falle — und zwar fflr drei verschiedene Voutenformen — gibt der 
Verfasser Zahlentafeln, aus denen die fiir die Rechnung notwendigen 
Werte sofort entnommen werden kOnnen.

Der d r ltte  Abschnitt bringt die Berechnung des mehrstOcklgen 
Rahmens. Der Rechnungsgang ist im wesentllchen der gleiche wie beim 
durchlaufenden Rahmen. Zu beachten ist allerdings, dafi man hler nicht 
mehr mit e iner Festhaltungskraft auskommt, sondern dafi fflr jedes Stock- 
werk eine besondere Festhaltungskraft auftritt.

Im v ie rten  Abschnitt wird die vorgetragene Theorie auf fflnf Bel- 
splele aus dem Gebiete des Eisenbeton-Hoch- und Brflckenbaues zahlen- 
mafilg angewandt.

Auch der vorliegende Band zelchnet sich durch eine ausfflhrliche 
und lelchtverstandllche Darstellung aus. Er ist daher fur das Selbst- 
studium besonders geeignet. G. W orch, Miinchen.

Klosse: Lichtbogenschweifien. 2. Aufiage. 61 S. mit 141 Textabb. Berlin 
1937, Jullus Springer. Preis geh. 2 RM.

Der Verfasser hat mit der Neubearbeltung selnes Buches „Lichtbogen
schweifien" der flberaus raschen Entwicklung derSchweifitechnik in weitem 
Mafie Rechnung getragen. Alle das Lichtbogenschweifien angehenden 
Fragen — wie Grundwerkstoffe, Grundbegrlffe der Elektrotechnik, Strom- 
ąuelle, SchwelfizubehOr, Schweifiverfahren, Lichtbogen, Schweifidrahte 
(Elektroden), Schwelfinahte, Entwurf und Berechnung geschweifiter Bauteile, 
Kostenermittlung, Erlernen des Schweifiens, Vorbereitung und Durchfiihrung 
der Schweifiarbelt, Arbeltsuberwachung, Onfallverhfltung, Priifung von 
Schwelfiverblndungen — werden iibersichtlich und gemeinverstandllch 
behandelt. Durch eine Reihe von Zahlenbeispleien auf den einzelnen 
Gebieten wird die praktlsche Anwendung crleichtert. Die Beispiele fflr 
dle Festigkeitsberechnung von Schweifiverbindungen sind mehr fflr den 
Hochbau (DIN 4100) zugeschnitten. Fflr den Briickenbau gelten wegen der 
dynamischen Beanspruchung andere Grundsatze. Der Verfasser weist aber 
auf dle Beachtung der jewells in Frage kommenden VorschrIften aus- 
driicklich hin. Im Abschnitt .Durchfiihrung der Schweifiarbeit” wird aus
fflhrlich auf die zu treffenden Mafinahmen zur Óberwindung der durch 
Schweifispannungen auftretenden Schwierigkeiten elngegangen. Hlerzu Ist 
zu sagen, dafi der u. a. auch vorgeschlagene Weg, fflr besonders schnelle

!) Besprechung dieses Bandes s. Bautechn. 1936, Heft 27, S. 404.

Warmeableltung zu sorgen, bei Brflcken und besonders bei Baustahl St 52 
nicht angewendet werden darf, weil hier durch zu schnellen Warmeabflufi 
(Abschrecken) eine Hartung der SchweiBnahte und der Obergangszone eln- 
treten kann. Hierdurch entsteht die Gefahr von Rissebildungen.

Das Studium des Buches, das besonders ais Helfer fflr den Werkstatt- 
betrieb gedacht ist, wird allen in der Werkstatt und im Buro Tatigen, vom 
Facharbeiter bis zum leitenden Schweifiingenieur, sowie allgemeln allen 
Ingenieuren, dle mit Schwelfitechnik zu tun haben, warmstens empfohlen.

Kom m ere ll.

Schumacher, E., Dr.: Schornsteinhandbuch. I. Bd.: Die theoretischen 
Grundlagen. 141 S. mit 38Textabb. Miinchen u. Berlin 1936, R. Olden- 
bourg. Preis geh. 6 RM.

Das Werk wendet sich an die Praktlker und Theoretiker des Feuerungs- 
und Heizungsfaches und vermittelt Anfangern wie Erfahrenen viel 
Wlssenswertes iiber die Zufiihrung der Verbrennungsluft und flber die 
Abfflhrung der Verbrennungsgase von Feuerungsanlagen. Durch viele 
Zeichnungen und Diagrammc bringt es K la rh e lt  flber den V erlauf 
der Temperaturen, die Druck- und die Raumgewlchtsverhaitnisse der Luft 
und der Abgase im Ofen, In den Kanaien und lm Schornsteln. Ofen- 
bauern, dle heute besonders viele Bauten In hochgelegenen Gebieten 
auszufflhren haben, Ist es wlchtig zu hOren, dafi der Schornstein an hOher 
gelegenen Standorten eine grOfiere Hohe erhalten mufi ais der in Hóhe 
des Meeressplegels zu erbauende Schornsteln. Es verhalten sich die 
beiden Schornsteinhóhen wie dle Quadrate der Raumgewichte der Luft 
an den beiden Standorten.

Eingehend ist die D u rch fiih ru n g  von M essungen  zur Beurtellung 
der Arbeitswelse von Feuerungen und von Schornsteinen behandelt. Sie 
erstrecken sich auf die Temperaturen, auf das Raumgewicht, auf die Menge 
und auf den Druck der Verbrennungsluft sowie auf die Dichthelt der 
Anlage. Leider sind die von Prof. K no b lau ch  im Laboratorium fiir 
technische Physik in Miinchen ausgefflhrten Versuche flber die im Schorn- 
steinschaft auftretenden Temperaturen nicht verwertet worden. Es gilt 
daher der im Abschnitt IV. B. angegebene Wert des Warmedurchgangs 
k — 7 nicht fflr ungeffltterte elserne Rohre Im Freien. Fiir ein solches 
Rohr errechnet sich die Warmedurchgangszahl bei Annahme eines 3 cm 
dicken Bleches aus der Formel

1_ =  J _  _1 ( rf _  1 003

k ■ a,- + aa ' l  ~  30“ + 500 + 50 

zu k =  28, wobel fur aa ein mlttlerer Wert von 500 kcal je m2 Wand- 

fiache und 1 ° C Temperaturabfall angenommen wurde. Dieser Wert geht 
auch aus den dem Werke beigefflgten Dlagrammen des Temperatur- 
verlaufes hervor.

Dle Steigkraft des Gases im Schornstein wird nach dem Verfasser 
verbraucht zur Óberwindung des Widerstandes der Luft beim Eintritt in den 
Ofen sowie in der Brennstoffschlcht, des Austrlttwiderstandes des Kessel- 
raumes, der Wlderstande von Einbauten, wie Schieber oder Vorw3rmer, 
zur Óberwindung der Relbung lm Fuchs und im Schornstein sowie zur Er- 
zeugung der Strómung des Gases. Von dem grofien Wlderstande, den dle 
Abgase aufierdem noch Gberwinden mflssen — namlich die Atmosphare — , 
ist nirgends die Rede. Bel einer Strómungsgeschwindigkeit von mehreren 
m/sek wird dieser stets vorhandene Widerstand recht erheblich. Hlnzu 
kommt —  um allen Elnflflssen gerecht zu werden — unter Umstanden 
eine abwarts fallende Luftstrómung von schatzungswelse 3 bis 5 m/sek 
je nach Hóhenlage und Standort der Anlage.

Vermutlich sind diese Wlderstande ln dem I. Bandę nicht behandelt 
worden, da sich die Versuche, die Dlagramme und Zeichnungen dieses 
Bandes auf Schornsteine von geringer Hóhe beschranken. Dle Leser 
dflrfen wohl erwarten, dafi dle offengelassenen Fragen ln der angekiin- 
digten Fortsetzung fflr hohe Schornsteine behandelt werden. Aufierdem 
wurde die Fachwelt es begriifien, wenn dann auch die Berechnung des 
Querschnitts eines hohen Schornsteins aufgenommen wflrde. Mit diesen 
Erganzungen wflrde das Werk Weltgeltung erhalten.

Der Verlag hat die zahlreichen Dlagramme, Abbildungen und Zeich
nungen genau wiedergegeben. Der Druck, besonders der zahlreichen 
Formelzeichen, Ist sauber und deutlich. Der Deutsche Verein von Gas- 
und Wasserfachmannern E. V. war gut beraten, ais er den genannten 
Verlag wahlte. H Ingerle .
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Die Schutzraumbestimmungen vom 4. Mai 1937. Mit dem Elnfuhrungs- 
erlafi des Reichs- und PreuBlschen Arbeitsministers und dem RunderlaB 
des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe 
iiber V erdunke lungsm afin ahm en . Berlin 1937, Wllh. Ernst & Sohn. 
Preis 0,60 RM.

Die neuen Bestimmungen mit dem zugehórigen EinfflhrungserlaB 
und einem vorangeschlckten, die Schutzraumbestimmungen eriauternden 
Aufsatze von Regierungsbaurat N ico laus , Berlin, sind ais 5. Beilage zum 
Ztrlbl. d. Bauv.l937, Heft 21, erschlenen, kónnen aber auch fflr sich kauflich 
bezogen werden.

Nach der Zweiten Durchfflhrungsverordnung vom 4. Mai 1937 zum 
Luftschutzgesetz vom 26. Junl 1935 muB jeder, der Neubauten sowie 
sonstige bauliche Anlagen errichtet oder Um- oder Erwelterungsbauten 
ausfflhrt, zugleich auch bauliche MaBnahmen durchfflhren, die den An- 
forderungen des Luftschutzes entsprechen. Diese Verpfllchtung Ist in 
ihrem Umfange zunachst festgelegt worden durch die Ersten Ausfflhrungs- 
bestlmmungen des Reichsarbeitsministers und des Reichsministers der Luft
fahrt zu § 1 der genannten Durchfflhrungsverordnung, die zusammenfassend 
ais „Schutzraumbestimmungen* am gleichen Tage im RGB1. veróffentlicht 
wurden. Es ist nunmehr fflr das Reich einheitllch fflr den Bauenden die 
Pflicht, Schutzraum zu schaffen, klar und eindeutlg geordnet, und die 
Durchfflhrung dieser Verpflichtung ist gleichfalls einheitllch in die Hand 
der Baupolizeibehórden gelegt. Um eine elnheltllche Handhabiing zu 
gewahrlelsten, ist in dem BeglelterlaB des Reichsarbeitsministers vom 
13. Mai 1937 die Anweisung gegeben, alle In den einzelnen Landern 
etwa noch bestehenden Sonderregelungen den Schutzraumbestimmungen 
anzupassen oder aufzuheben.

Die wlchtigsten der acht Abschnitte der neuenSchutzraumbestlmmungen 
sind: II. Planung der Schutzraumanlage, III. Konstruktlve Durchbildung 
(Decken, Wandę), IV. Ausbau, VII. Ausnahmebestlmmungen.

Die neuen „Verdunkelungsmafinahmen* berfickslchtlgen die derzeitige 
Spinnstoffverknappung und geben zweckmSBige und dauerhafte Mittel zum 
Ersatz fehlender oder schwer beschaffbarer Spinnstoffe an. —

Die neuen Schutzraumbestimmungen muB jeder deutsche Architekt, 
Bauunternehmer und Bauingenleur genau kennen und sorgfaitig beachten.

Ls.

Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft. XV. Band 1936. VII u. 
180 S., 207 Textabb. u. 2 Tafeln. Berlin 1937, Julius Springer. Preis 
geb. 25 RM.

Das Jahrbuch bringt zunachst zwei Vortr3ge, die Stadtbaurat Dr. 
K ó lzow  und Regierungsbaurat W ilh e lm  auf einem Vortragsabend der 
Gesellschaft im Februar 1936 flber die Berliner Hafen und WasserstraBen 
gehalten haben, sodann die vier Vortr3ge der Dflsseldorfer Tagung im 
Mai 1936, flber die seinerzelt schon berichtet wrorden ist1).

Die Reihe der „BeltrSge* eróffnen zwei Arbeiten des Wasserstrafien- 
dtrektors S cha tz le r  und seiner Mitarbelter flber das Fahrwasser der 
Unterelbe und des Oberbaurats G rflbe le r flber die Betonnung und 
Befeuerung der Unterelbe. Sodann berichtet Prof. S e ife rt, der Dlrektor 
der PreuBlschen Versuchsanstalt fflr Wasserbau und Schiffbau in Berlin, 
uber Modellversuche fflr Tideflflsse, Indem er elngehend eine umfangreiche 
Versuchsreihe darstellt, die die Anstalt im Auftrage der belgischen Regierung 
flber die Strómungsverhaitnlsse in der Dur me, einem llnken NebenfluB 
der Schelde, durchgefflhrt hat. Die Wasserstande, Wassermengen und 
Wassergeschwlndigkelten wurden an beiden Enden des Modells ent
sprechend den wirklichen Flutverhaitnlssen durch eine elektrisch betatigte 
Steuertrommel (Bauart Zsch iesche) eingestellt. Mit Hilfe des Modells 
konnte die Wirkung von Durchstichen, Baggerungen, Eindeichungen und 
DurchdSmmungen geprflft werden.

Die flbrlgen Beitrage behandeln auslandlsche Hafen. Zunachst 
beschreiben vier Elnzelaufsatze neuere Hafenanlagen in den Vereinigten 
Staaten, namlich die neuen Pierś 88, 90 und 92 am Hudson In New York, 
den im Jahre 1932 eróffneten Hudsonhafen A lb an y , eine neuere Kaianlage 
am O n tario see  und den vor wenlgen Jahren erbauten kalifornlschen 
Hafen S to ck to n . Verfasser der ersten drei Aufsatze Ist Dr. Mac E lw ee 
(bekannt durch seine Bflcher flber Hafenbau), beim ersten in Verbindung 
mit Joseph H a lp e rn , dem Leiter der Entwurfsabteilung der New Yorker 
Hafenverwaltung. Ais Verfasser des Aufsatzes flber Stockton zelchnet 
der Dlrektor des Hafens, B. C. A l l in .

Sr.=3ng. Speth beschreibt dann den Wellenbrecher des portu- 
gleslschen Hafens Lelx<5es und seine Zerstórungen. Es folgt eine Arbelt 
uber die Hafenanlagen ln S ou th am p to n  und ihre kflrzlich vollendete 
Erweiterung, verfaBt von dem Leltenden Ingenieur des Hafens, Went- 
w orth S h e ild s , in Verbindung mit ®r.=3ng. K refiner und 3)r.=3ng. 
F oers te r . Nach einer Schllderung der Bauten an den niederiandlschen 
Twenthe-Kanalen von Jr. A. E gg ln k  bildet den AbschluB des Buches 
ein ausfflhrllcher Aufsatz flber den Hafen O s lo  von dem Dlrektor des 
Hafens, J. K j el s trup .

Diese notgedrungen kurze Aufzahlung der einzelnen Arbeiten zeigt 
die Relchhaltlgkelt des Jahrbuches. Besonders zu begruBen sind die 
Arbeiten flber die ausiandlschen Hafen, die in gedrangter Form sehr wert- 
volle Mittellungen bringen. Die Jahrbflcher der Hafenbautechnischen 
Gesellschaft werden immer mehr zu dem  Nachschlagewerk des deutschen 
Hafenbaues; auch dieser 15. Band steht nach Form und Inhalt auf der 
Hóhe der frflheren. Zu wflnschen bleibt, daB die geplante Veróffentlichung 
eines gemeinsamen Inhaltsverzeichnisses der blsherigen Bandę bald 
erschiene. Lohm eyer.

') Bautechn. 1936, Heft 27, S. 401.

Polizeiverordnung uber die Anlage und E inrichtung von Lichispiel- 
thealern und flber die Sicherheitsvorschrlften bei Llchtspielvorfflhrungen 
vom 18. Marz 1937. Mit EinfflhrungserlaB des PreuBlschen Flnanz- 
minlsters und des Reichs- und PreuBlschen Ministers des Innem. 
Berlin 1937. Wilh. Ernst & Sohn. Preis 0,80 RM.

Die neue Polizelverordnung mit dem zugehórigen EinfflhrungserlaB und 
einem vorangeschickten erlauternden Aufsatze von Dr. jur. H. A. L u the r , 
Berlin, ist ais 3. Beilage zum Ztrlbl. d. Bauv. 1937, Heft 18, erschlenen, 
kann aber auch fflr sich kauflich bezogen werden. Nach der frflheren 
Regelung hatte die Baupolizei nicht nur die Raume, sondern a lle  Ein
richtungen der Llchtspieltheater auf Ihren ordnungsmafilgen Zustand zu 
prflfen sowie auch die vorschriftmaBlge Aufstellung und Einrlchtung der 
Bildwerfer und dereń sachgemSfie Bedienung zu flberwachen. N unm ehr 
ist aber eine Teilung der Aufgaben gesetzlich durchgefflhrt. Das Gebaude 
bzw. die Raume werden jetzt von der Baupolizei ais Baugenehmlgungs- 
behórde ein fflr allemal ais fflr ihren Zweck geeignet erklSrt und kónnen 
dafiir so lange benutzt werden, ais die genehmlgten Bauten nicht ver- 
andert werden. Zur Aufnahme des Llchtspielbetrlebes folgt jedoch 
zunachst noch die Prflfung der beweglichen Einrichtung der Vorfflhrr3ume 
durch die Sicherheltspolizei. Die Baupolizei hat sich durch alljahrllche 
Prflfungen davon zu fiberzeugen, daB die bauliche Einrichtung der Raume 
auch dauernd in Obereinstimmung mit dem genehmlgten Zustande ge
halten wird. Aus der Neuregelung ergibt sich hlernach fflr die Baupolizei 
eine BeschrSnkung auf ihr ureigenes Fachgebiet und damit eine wesentliche 
Entlastung.

Die Wichtigkeit der neuen Pollzelordnung fflr alle Beteillgten braucht 
wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden. Ls.

Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and 
Foundation Engineering, June 22 to 26, 1936. Volume I—III. Graduate 
School of Engineering, Harvard Unlversity, Cambridge, Mass. 327 u. 318
u. 268 S. (In engllscher Sprache.) Die Auflage ist vergriffen.

Das ln den obengenannten drei Banden niedergelegte Ergebnls der 
Tagung fur Erdbaumechanlk und Grundbau, die im Junl yorigen Jahres 
gelegentllch der 300-Jahr-Feier der Harvard-Universitat ln Boston unter 
dem Vorsitze v. T erzagh is  abgehalten wurde, glbt ein umfassendes Blld 
des heutlgen Standes der Erdbaumechanlk und Ihrer Anwendung im Erd- 
und Grundbau. Seit dem grundlegenden Werke v. Terzaghis (Erdbau- 
mechanik, 1925) ist eine Gesamtdarstellung der jungen Wissenschaft 
nicht erschlenen. Blsher konnte man sich daher ein zuverlassiges Bild 
von den erzielten Fortschritten nur auf Grund eines mflhsamen Studiums 
sehr zahlreicher und ihrem Werte nach sehr verschiedener Veróffent- 
lichungen machen, die sich noch dazu hauflg in Zeitschrlften und Werken 
finden, die dem deutschen Leser nur schwer zuganglich sind. Das jetzt 
vorl!egende Werk will nun freillch kein erschópfendes Lehrbuch sein, 
stellt aber durch die zahlreichen Beitrage aus aller Weit — unter den 
Verfassern sind wohl alle aus der Erdbauforschung bekannten Namen 
vertreten —  eine Fundgrube dar, ln der alles Wissenswerte dargestellt 
oder durch Hinweis auf die grundlegenden VeróffentHchungen nach- 
gewiesen ist. Dabei ist besonders wertvoll, dafi fflr jedes wlchtlge 
Elnzelgebiet eine zusammenfassende Ubersicht von mafigebender Stelle 
gegeben ist, die die Spreu von dem Weizen scheidet, den wirklichen 
Stand der Forschung schildert und klarstellt, welche Aufgaben noch un- 
gelóst sind. Bedauerlich Ist nur, dafi die geringe Auflage (500 Stflck) des 
Werkes vergrlffen ist1) und dafi nur wenlge Stflcke nach Deutschland ge- 
kommen sind (unter den 450 am Schlufi des Werkes nachgewiesenen 
Empfangern sind nur 17 deutsche).

Die Vortr3ge und Verhandlungen der Tagung und die Ihr vorgelegten 
Berlchte (im ganzen 266 Abhandlungen) sind bereits in der Bautechn. 1936, 
Heft 37 u. 38, S. 540 u. 552 von 3)r.=3ng. Leo C asagrande  eingehend 
besprochen worden. Damals waren erst die beiden ersten Bandę er- 
schienen, den Inhalt des drltten hat aber Dr. Casagrande mitbehandelt, 
da er ihm ais Tellnehmer der Tagung bekannt war. Eine weitere Be- 
sprechung erflbrigt sich daher, es genflgt eine Ubersicht des Inhaltes des 
Werkes durch Aufzahlung der Gruppen zu geben, ln die die einzelnen 
Abhandlungen eingeordnet sind.

A. Berlchte von Versuchsanstalten flber Versuche, Versuchsgerate und 
Versuchsverfahren,

B. Bodenuntersuchungen und Probeentnahmen,
C. Ortllche Bodenuntersuchungen fflr Bauzwecke,
D. Bodeneigenschaften,
E. Spannungsverteilung im Boden,
F. Setzung von Bau werken,
G. Standsicherheit von Erd- und Grundbauten und von natiirlichen 

Bóschungen,
H. Tragfahigkeit von Pfahlen,
I. Probebelastungen von Pfahlen,
J. Erddruck gegen Bohlwerke, Tunnelverkleldungen usw.,
K. Grundwasserstrómung,
L. Bodenfragen im Strafienbau elnschl. der Frostwlrkung,

M. Verfahren zur Verbesserung der Bóden fflr Bauzwecke elnschl. der 
neueren Entwicklung ln der Herstellung und Verdlchtung von 
Dammschuttungen,

N. Neuere Grflndungsverfahren,
Z. Verschiedenes. Lohm eyer.

*) Bel genflgender Betelligung wird viellelcht eine weitere Auflage 
gedruckt. Anmeldungen (ohne Kaufzwang) sind an P. C. Rutledge, 
Graduate School of Engineering, Harvard University, Cambridge, Mass., 
zu richten.
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Berechnurtgsgrundlagen fa r Stahlbauteile von Kranen und Kranbahnen 
(DIN 120, Blatt 1) mit Einfflhrungserlafi des Preufiischen Finanzminlsters 
vom 28. Dezember 1936 —  Bau 2111/5 14. 12 — , Beiblatt DIN 120, 
Eriauterungen, und DIN 120, Blatt 2, Grundsatze fiir die baullche Durch- 
blldung von Kranen und Kranbahnen. Bellage zum Zentralblatt der 
Bauverwaltung vereinlgt mit Zeitschrift fur Bauwesen, 57. Jahrgang 1937, 
Heft 4. Berlin, Wilh. Ernst & Sohn. Preis der Beilage 1,50 RM.

Die neuen Berechnungsgrundlagen sind das Ergebnis langjahriger Vor- 
arbelten, besonders des Deutschen Kranbau-Verbandes, der einen Ent
wurf zu einem Normblatt DIN E 120 aufsteilte, dessen dritte Ausgabe 1933 
erschlen, der aber nur die Grundsatze fflr die Berechnung und bauliche 
Durchbildung der Stahlkonstruktlonen von Kranen (B. S. K.) behandelte, 
In der Praxis In grofiem Umfange angewendet wurde, aber keine bau- 
potizelliche Geltung erlangte. Baupolizeillch waren an sich sowohl fflr 
die Berechnung von Stahlbauteilen von Kranen ais auch von Kranbahnen 
die allgemeinen Hochbaubestlmmungen mafigebend.

Die wlchtlgen Anderungen der vorliegenden neuen Berechnungsgrund
lagen gegeniiber den bisher geltenden Vorschriften bzw. benutzten, nicht 
amtllchen Grundlagen sind eingehend behandelt in einem einleitenden 
Aufsatze von Regierungsbauassessor S e ile r  In der vorstehend genannten 
Beilage zum Ztrlbl. d. Bauv., in dem Beiblatt DIN 120, Eriauterungen, ver- 
faBt von Oberregierungs- und -baurat W edler, sowie ln einem Aufsatze: 
Die neuen Berechnungsgrundlagen fflr Stahlbauteile von Kranen und Kran
bahnen, von dem gleichen Verfasser in Stahlbau 1937, Heft 3, S. 19.

Das sorgfaitlge Studium der genannten Eriauterungen neben der 
Durcharbeitung der neuen Berechnungsgrundlagen selbst kann nicht 
dringend genug empfohlen werden. Boerner.

VielsprachenwOrterbacher nach der . Einsprachen-Anordnung" (283 S.) 
(Polyglot Dlctlonaries based on the „One-Language System* (222 S.); 
Dictionnaires Polyglottes suivant le „Systeme de la Langue unląue* 
(276 S.). Verlag R. Oldenbourg, Mflnchen u. Berlin; The Technical 
Press Ltd., London; Dunod, Paris 1937. Preis je Teil in Lelnen 5 RM.

Von einem neuartigen technischen Wórterbuch, herausgegeben von 
Otto H o ltzm an n  , liegen die „Grundbegriffe der Technik* vor. Es handelt 
sich hierbei um ein sogenanntes Elnsprachenwórterbuch, das in drei 
B3ndchen, einem deutschen, einem engllschen und einem franzósischen 
Teil, bisher erschienen Ist. Gliederung und Anordnung sind so durch- 
gefuhrt, dafi jeder der Telle nur eine Sprache bringt und in zwei Ab- 
schnltte zerfailt, von denen der eine in alphabetischer Relhenfolge die 
Ausdrflcke in der jewelllgen Landessprache mit einer laufenden Nummer 
bringt; im zweiten Abschnitt Ist dann der Inhalt in der Relhenfolge der 
Nummern nochmals wiedergegeben. Das Auffinden eines gewflnschten 
fremdsprachigen Ausdrucks vollzieht sich nun so, daB man beispielsweise 
im deutschen Bandchen im ersten Teil das zu ermittelnde Wort aufschiagt 
und auf Grund der dahinter angegebenen Nummer im Nummernverzeichnls 
des engllschen oder franzósischen Telles die einschlagige Obersetzung 
entnehmen kann. Natflrlich kann in derselben Weise auch die franzósische 
Obersetzung eines engllschen Ausdrucks ermlttelt werden.

Ein Urteil flber diese neue Form fremdsprachlger Wórterbflcher wird 
erst auf Grund der Erfahrung bei langerem Gebrauch móglich sein. Die 
vorliegende erste Ausgabe, die die technischen Grundlagen, Mathematlk, 
Physlk, Chemie, Mechanik, Festigkeitslehre, Werkstoffe, Betriebsstoffe, 
Materlalprflfung, technisches Zeichnen, Maschinenteile, Werkzeuge, Mefi- 
instrumente, Betriebs- und Wirtschaftstechnik umfafit und jeweils rd. 8500 
Wortstellen enthalt, gibt, wie Stlchproben zeigen, eine sehr gute Auswahl 
und macht auch drucktechnisch einen ausgezeichneten Eindruck.

S in ner.

Shields, A., ®r.=3ng.: Anwendung der Ahnlichkeitsmechanik und der 
Turbulenzforschung auf die Geschiebebewegung. 25 S. mit 16 Textabb. 
Berlin 1936, Eigenverlag der PreuB. Versuchsanstalt fflr Wasserbau und 
Schiffbau. Preis geh. 4 RM.

Die Arbeit fafit das Ergebnis von Versuchen zusammen, die in der 
PreuB. Versuchsanstalt fflr Schiffbau und Wasserbau durchgefiihrt wurden, 
um den EinfiuB des Korngewichts und der Kornform auf die Bewegung 
des Wassers und des Geschiebes klarzulegen. Hierzu wird zunachst auf 
theoretischem Wege zu kiaren versucht, inwleweit es zulassig ist, die 
Beobachtungen in dem Versuchsgerinne auf die natflrlichen Flflsse zu 
flbertragen. Der Beginn der Geschiebebewegung wird durch eine mathe- 
matische Beziehung zwischen der „Grenzschleppspannung* und der 
•Reynoldsschen Zahl des Kornes* bestimmt. Dieses Ergebnis ist die 
Grundlage zur weiteren Behandlung des Problems der Geschiebebewegung, 
und zwar hinsichtlich des Beharrungszustandes, der Bettausbildung und 
des Geschiebetriebes. Die Beobachtungen werden in das theoretische 
Blld einzugliedern versucht. Schliefilich werden noch kurze Angaben 
flber die untersuchten Geschiebesorten (Bernstein, Granitsplitt, Braun
kohle, Schwerspat in abgerundeter, kantiger und scharfkórnlger Form), 
flber die Versuchsanordnung und -durchfflhrung gemacht. Nach Form 
und Gewicht umfassen die Geschiebesorten einen sehr groBen Bereich.

In der Reihe der Veróffentlichungen der PreuB. Versuchsanstalt flber 
das Geschlebeproblem behandelt die vorliegende Arbeit ais Sonderaufgabe 
die Wichtlgkeit der Form und des Gewichts des Geschiebekorns auf die 
Geschiebebewegung, was ja nur auf dem Wege flber das Versuchsgerinne 
gekiart werden kann. Insofern gibt die Arbeit beachtenswerte Hinwelse. 
Ob die Ergebnisse allerdings genflgen, um entsprechende Schiflsse auf 
die Verhaitnisse im natflrlichen Flufi zu ziehen, wird durch weitere 
Beobachtungen und Vergleiche noch zu kiaren sein.

Sr.=3ng. van R lnsum .

Anweisung fa r die Durchfuhrung vvn Niederschlagsmessungen (ADN. 
1936). Aufgestellt auf Grund der Anleitung fflr die Beobachter an den 
NiederschlagsmeBstellen des Deutschen Reichswetterdienstes fflr MeB- 
stellen auBerhalb des Deutschen Reichswetterdienstes von der Abwasser- 
fachgruppe der Deutschen Gesellschaft fflr Bauwesen. XII u. 29 S. 
Mflnchen u. Berlin 1936, Kommissionsverlag von R. Oldenbourg. Preis 
2 RM.

Die Abwasserfachgruppe der Deutschen Gesellschaft fflr Bauwesen e.V. 
hat sich der Aufgabe unterzogen, fflr alle Mefistellen auBerhalb des 
Reichswetterdienstes eine einheitliche Anweisung fflr die Durchfuhrung 
von Niederschlagsmessungen aufzustellen und herauszugeben. DaB fflr 
eine derartige Anleitung ein Bedflrfnis vorliegt, steht auBer alier Frage. 
Gibt es doch neben den NiederschlagsmeBstellen des Reichswetterdienstes 
eine groBe Anzahl von MeBstellen, die Niederschlagsbeobachtungen fflr 
eigene Zwecke, insbesondere fflr Zwecke wasserwirtschaftlicher Art durch- 
fflhren. Alle diese Beobachtungen kflnftig auf eine einheitliche Grundlage 
zu stellen, ist Zweck der vorliegenden Anweisung.

Sie baut sich auf der Anleitung fflr die Beobachter an den Nieder
schlagsmeBstellen des Deutschen Reichswetterdienstes auf. Die Anleitung 
des Reichswetterdienstes ist unver3ndert abgedruckt, durch ein Merkblatt, 
das erganzende Hinweise gibt, den Zwecken der Wasserwirtschaft an- 
gepaBt und auf die Bedflrfnisse der wasserwirtschaftlichen Mefistellen, 
insbesondere der Stadte, Wasserwirtschaftsverbande, landwirtschaftllchen 
Genossenschaften usw., zugeschnitten. In der Anweisung werden be
handelt: die Durchfflhrung von Regenmessungen, die Messung der Hóhe 
und des Wassergehalts der Schneedecke sowie (besonders wichtlg fflr 
wasserwirtschaftliche Zwecke) die Bedienung des Schreibregenmessers.

Die Abwasserfachgruppe hat ferner fflr die Beobachter auf den Mefi
stellen selbst Kurzanweisungen aufgestellt, die auf der Mefistelle aus- 
gehangt werden und dem Beobachter die wichtigsten Regeln zur Be- 
dlenung seiner Gerate standig vor Augen fflhren sollen (Kurzanweisung 
zur Messung der Niederschlage, Kurzanweisung fflr die Bedienung des 
Schreibregenmessers, zum Preise von je 0,20 RM von der DGFB. zu be- 
ziehen).

Es ist nur zu wiinschen, dafi die Beobachtungen auBerhalb des 
Reichswetterdienstes kflnftig ausschliefillch nach diesen Anweisungen 
durchgefiihrt werden, damit unwiederbringliche Verluste an Geld und 
wissenschaftlichen Werten, wie sie aus unzweckmafiiger und nachlassiger 
Bedienung der Mefigerate haufig entstehen, in Zukunft vermieden werden. 
Wie auf vielen anderen Gebieten, so kónnen wir es uns auch hier nicht 
(eisten, Mittel aufzuwenden, ohne dafi ein Nutzen fflr die AU gem ein- 
he it entsteht. Die Messungen einzelner Mefistellen mflssen unbedingt 
so gestaltet und durchgefiihrt werden, dafi sie der Allgemeinheit zugute 
kommen. R e in h o ld .

Dachler, R., ®r.=!Jng.: Grundwasserstrómung. VI u. 141 S., 74 Textabb. 
Wleń 1936, Verlag Julius Springer. Geb. 11,40 RM.

Der Verfasser behandelt zunachst das fflr jede Grundwasserstrómung 
grundlegende Filtergesetz von Darcy und seine Gflltigkeltsgrenzen sowie 
die Bestimmung seiner Durchiassigkeitsziffer. Weiter bespricht er die be
sonders fflr die Berechnung der Grundwassersenkung wichtige gerad- 
linige Filterbewegung, um dann zum umfassendsten Abschnitt des Werkes 
flberzugehen, der krummlinigen Filterbewegung. Die mathematische Be
handlung dieser Fragen fflhrt die Grundwasserbewegung auf die Potential- 
bewegung der idealen Flflssigkeiten zurflek und benutzt die vlelseltig 
ausgebaute Potentialtheorie fflr Fragen der Grundwasserstrómung, indem 
sie — entsprechend den wegweisenden Arbeiten Ph. Forchhe im ers — 
mit Hilfe der Funktionentheorie die grundlegende Dlfferentialgleichung 
von L ap lace  in geeigneten Fallen zur Lósung bringt. Ais Anwendungs- 
beispiele werden ausfflhrlich besprochen die Strómung unter einer Spund- 
wand, einer Platte und unter Bauwerken verschledener Form, um Ecken 
und in Winkeln, in Dammbóschungen und im Bereiche von Hangąuellen, 
flber waagerechter und genelgter Sohle und flber eine lotrechte Wand, 
endllch die Versickerung aus Gerlnnen und die Wirkung des Abdichtens 
von Spundwanden.

Anschliefiend werden dann die Versuchsverfahren zur Darstellung der 
Grundwasserstrómung, besonders der Fllterversuch und die Messung 
elektrischer StrOme erórtert und endllch das zeichnerische Verfahren, das 
die Strómungsverh3itnisse mit Hilfe von Stromllnlen und PotentialHnien 
anschaulich macht.

Zum Schlufi wird die Filterbewegung bei veranderllcher Durch- 
lassigkeit besprochen.

Das Buch fflllt durch die einheitliche Behandlung der Grundwasser
strómung eine Lflcke aus. Zusammenfassende Arbeiten gab es bisher 
nur flber das Teilgebiet der bei der Grundwassersenkung auftretenden 
geradlinigen Strómungen. Die Fragen der krummlinigen Grundwasser- 
strómungen sind seit Ph. F o rchhe im e r besonders von ósterreichischen 
Forschern behandelt worden und haben inzwischen fur Wehrbauten und 
besonders fflr Dammbauten eine erhebliche Bedeutung erlangt, wenn ihre 
Anwendung auch elnstweilen nur bei gleichmafiiger Durchlassigkeit des 
Untergrundes brauchbare Ergebnisse liefert. Gerade das zeichnerische 
Verfahren, in dem die Strómung durch Stromlinien und PotentialHnien 
dargestellt wird, ist von flberraschender Anschaulichkeit und Einfachheit. 
Seine Grundlagen fand man aber bisher nur verstreut in Zeitschriften und 
in abgekfirzter Darstellung in Einzelabschnitten wasserbaulicher Lehrbflcher. 
Es ist das Verdlenst des Verfassers, eine geschlossene, alles Wesentliche 
umfassende Darstellung der Grundwasserstrómungen und ihrer mathe- 
matischen und versuchsmafilgen Erfassung und zeichnerischen Darstellung 
gegeben zu haben, die fflr jeden, der auf diesem Gebiete zu arbeiten 
hat, unentbehrlich ist. Lohm eyer.
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Kaftan, K. G .: Europa braucht Autobahnen. Deutsch, Englisch und Fran- 
zósisch. 50 S. mit 3 Textabb. und 1 Plan. Berlin SW 68, Reichssport- 
verlag. Preis 0,50 RM.

Dem Kraftwagenverkehr in aller Welt genflgen die Landstrafien trotz 
aller Anpassung nicht mehr, er braucht seine eigene Autobahn. Ausgehend 
von dieser Tatsache schildert der bekannte Verfasser die bisherigen Ver- 
suche zur Schaffung von Autostrafien in Amerlka, Itallen und Deutschland 
und behandelt dann die deutschen Reichsautobahnen, wobei er in erster 
Linie die Finanzierung und die arbeitspolltische Einwirkung dieses 
Unternehmens darlegt. Darauf baut der Verfasser selne Piane fiir ein 
europa isches  A u to b ah nn e tz  auf. Er lehnt die friiheren Netzplane 
der Hafraba, des Biiros und des Office International des Auto-Routes 
(B1AR und OIAR) und Puricellis ab, schon, weil die nordischen Staaten 
und England darin nicht berucksichtlgt waren und alle Piane durch das 
Relchsautobahnnetz uberholt werden. G. K aftan  stellt deshalb selbst 
einen neuen Plan auf, In dem er vom Relchsnetz ausgeht, fiir jeden Staat 
eln eigenes Netz entwirft und diese Einzelnetze in Verbindung bringt. 
So erhalt er ein in einem Obersichtsplan dargestelltes Gesamtnetz von 
65 000 km, wobei auch das deutsche Netz auf 9700 km erweitert wird.

Ais Querschnitt verlangt der Verfasser den vierspurigen deutschen 
Querschnitt mit Mittelstreifen. Nur fur Lander mit geringem Verkehr 
empfiehlt er drei Spuren ohne Mittelstreifen. Einheitllche Ausbildung 
der Kreuzungen, die Beschllderung, Rechtsfahren und gleiche Gebuhren 
fiir die Benutzung sind selbstverstandliche Forderungen. Fur die Finanzierung 
empfiehlt K., ahnliche Wege zu gehen wie in Deutschland, namlich von 
den durch die Bekampfung der Arbeitslosigkeit ersparten Betragen und 
dem Gewinn der Wlrtschaft auszugehen. Zunachst sollen alle Staaten 
Studiengesellschaften bilden, die ihre Vorentwiirfe spStestens nach \l]2 Jahren 
an ihre Reglerungen abzugeben haben. Ein zwischenstaatlicher Aus- 
schufi hat dann die weiteren Vorarbelten zu bewaitlgen, bis die Piane 
baureif sind.

Es gibt wohl keln Problem, das alle kraftfahrenden V<5lker so bewegt 
wie das Autobahnproblem, und es ist ein groBes Verdienst von Gustav 
Kaftan, diesem Gedanken in einer flott geschriebenen Werbeschrift mit 
Vorschlagen, die Hand und Fufi haben, beredten Ausdruck zu verleihen 
und so die Grundlage fiir eine Aussprache zwischen den europaischen 
Staaten zu schaffen. Die deutschen Wirtschaftler, Politiker und Techniker 
wird es besonders lnteressieren, die Erganzungen des deutschen Netzes 
und die Anschliisse an die Nachbariander kennenzulernen. Nun werden 
zunachst einmal die anderen Staaten zu Kaftans Vorschlagen Stellung zu 
nehmen haben, der sich Im Planen mit Recht weiser MaBigung befleifiigt hat.

Im einzelnen halte ich den Vorschlag einer dreispurigen 13 m brelten 
Autobahn ( 3 X 3  m Bahn und 2 X  2 m Randstrelfen) auch bel geringem 
Verkehr fiir verkehrsgefahrlich. Will man an Breite sparen, empfehle 
ich, entweder zunachst nur e ine Halfte zu bauen, also eine zweispurlge 
Autobahn oder eine schmalere 14 m breite vierspurige Bahn mit zwei 
je 3 m breiten Hauptspuren und zwei je 2,75 m brelten Uberholungsspuren 
sowie je 1 m breiten Randstrelfen und einem 0,5 m breiten Trennungs- 
bord in der Mitte.

Es bedarf nach dieser Schllderung kaum noch eines Hinweises, dafi 
das Heft die weiteste Verbreltung in allen Kreisen Deutschlands und der 
iibrlgen Staaten verdient; nicht nur Fachleute, sondern Wirtschaftler 
und Politiker mflssen zu seinem Inhalt Stellung nehmen, wenn sie mit 
der Zeit gehen wollen. Dr. Speck.

Bangert, W., SDr.=3ng.: Baupolitik und Stadtgestaltung In Frankfurt a. M. 
Eln Beitrag zur Entwicklungsgeschlchte des deutschen Stadtebaues in 
den letzten 100 Jahren. 140 S. mit 32 Abb. Wflrzburg 1937, Konrad 
Triltsch. Preis 4,50 RM.

Der Verfasser hat sich die dankenswerte Aufgabe gestellt, die Ent- 
wicklungsgeschichte der Bau- und Bodenpolitik der letzten 100 Jahre 
zusammenzufassen und die Meilensteine zu setzen, die den Fortschritt in 
der Gesetzgebung und die Wandlung unserer Anschauungen uber die 
Aufgaben des Stadtebaues und die dabei angewendeten Wirtschaftsformen 
kennzeichnen. Ist eln solcher Abrlfi an sich schon sehr wertvoll, damit 
man Wesen und Wert des heutigen Durchbruchs zu einer Umgestaltung 
an Haupt und Glledern deutllch und unvoreingenommen erkennen kann, 
so gewinnt die Abhandlung dadurch noch besonders, dafi die ganze 
Entwicklung an dem Belsplel der Stadt Frankfurt a. M. lebendig gestaltet ist. 
Das Beispiel Ist ausgezeichnet gewahlt. Auf diese alte Krónungs- und 
Messestadt, stets an dem gcschichtlichen Geschehen aller Zeltwenden 
bcteillgt, hat auch das letzte Jahrhundert besonders seinen Stempel 
gedrfickt. Sie war Geburtsort und Durchgangsstation mancher neuer 
Gedanken im Stadtebau, da sie schópferlsche Krafte anzog (Ad ickes, 
May), die vorbildlich gewirkt haben. Daher werden alle die, die grofie 
Abschnltte dieser Wandlung selbst miterlebt haben, auch wegen der 
Hlnwelse auf die jeweils mafigebenden Personen oder Ereignlsse, die 
Schrift befriedigt aus der Hand legen. Den Jungeren der Stadtebauzunft 
bietet die Abhandlung die MOgllchkeit, sich zu vergewissern, aus welchen 
Quellen die Gesinnung, die uns heute leitet, entsprungen ist und welche 
LSuterung sie hat durchmachen mflssen.

32 verstandliche Abbildungen, eine Zeittafel flber die Erelgnisse von 
1792 bis 1935 und das Verzeichnis der benutzten Schriften von grund- 
satzlicher Bedeutung, unter denen alle mafigebenden seit S tflbben  und 
C a m illo  S itte  verzeichnet sind, sichern der Abhandlung auch einen 
dauernden Wert. Stadtebauer jeder Richtung und jedes Alters sollten 
sich diese Schrift verschaffen und sich mit ihrem Inhalt vertraut machen. 
Es lohnt die kleine Mflhe und hat dauernden Gewinn.

Dr. N eum ann , Stuttgart.

Lehr, G. J .: Das Trink- und Gebrauchswasser. XII, 304 S. mit 128 Textabb. 
Leipzig 1936, Verlag Wilhelm Engelmann. Preis geh. 24 RM., in 
Leinen 26 RM.

Das sehr beachtliche Werk behandelt die Gewinnung des Trink- und 
Gebrauchswassers, die Wasserreinigung und seine Verteilung. Es umfafit 
demnach das gesamte Gebiet der Wasserversorgung. Dabei wird in vor- 
zflglicher Welse die Brflcke zwischen theoretlschen Grundlagen und 
praktischer Bauausfflhrung geschlagen. Es sind die wichtigsten Erkennt- 
nisse flber die Entstehung des Grundwassers, flber selne Bewegung und 
Auffindung sowie flber die Ergiebigkeitsgesetze behandelt. Dic Frage der 
jahreszeitllchen Schwankungen der Grundwasserstande, auch in Zusammen- 
wirkung mit den offenen Gewassern, wird erOrtert, die heute insonderheit 
hinsichtlich der Verluste von Offentllchen Wasseriaufen durch Uferfiltration 
zur Wasserentnahmestelle hin hie und da von besonderer Bedeutung ist. 
Natflrliche Uferfiltration und kflnstllche Versickerung liefern Hinweise auf 
den bei einzelnen grofien Stadten eingetretenen Krelslauf zwischen Ab- 
wasserbeseitigung bzw. -verwertung und Wassergewinnung.

An die Behandlung der Aufbereitung des Wassers schliefit sich eine 
Betrachtung der entstehenden Kosten mit einer Zusammenstellung prak
tischer Ausfuhrungen.

Auch die eingehenden Darstellungen flber die Verteilung des Trlnk- 
und Gebrauchswassers enthalten verschledentlich eingestreute Belspiele 
praktischer Ausfflhrungen mit Errechnung der Gestehungs- und Betrlebs- 
kosten.

Die heute besonders wlchtlge Versorgung von Siedlungen findet eine 
zutreffende, wenn auch knappe Wflrdigung.

Die Erórterung der DIN-Normen, vielleicht in Verbindung mit der 
sehr dringlichen Frage der Austauschstoffe, kann fflr eine Neuaufiage 
empfohlen werden.

Im Abschnitt flber Wasserwerkbetrieb werden u. a. auch die in 
steigendem MaBe errichteten selbsttatigen Versorgungsanlagen und die 
den Wasserwerkverwaltungen obllegenden Mafinahmen zur Erweiterung 
bestehender Einrlchtungen eingehend durchgesprochen.

Die ausgezeichnete Bearbeitung Ist im flbrigen noch durch mehrere 
Anhange flber statistische Zahlenfeststellungen, Beispielrechnungen mit 
zeichnerischen Darstellungen, Tabellenwerte und Schrifttumsangaben dem 
planenden und bauausfflhrenden Ingenieur handgerecht gemacht.

Der Verlag hat dem Werke, das weitesten Kreisen angelegentlich 
empfohlen werden kann, ein geschmackvolles und wflrdiges Aufieres 
verllehen. 5Dr.=3itg. Erich W eise.

M uller F .f, Prof., bearbeitet und erganzt von ®r.=3«g. O . F ischer: Das 
Wasserwesen an der schleswig-holstelnischen Nordseekflste. II. Tell. 
Die Inseln. 2. Folgę. Alt-Nordstrand bis zur ZerstOrung durch die Sturm- 
flut im Jahre 1634. XVI, 224 S. mit 15 Textabb. u. 3 Tafeln. Berlin 
1936, Verlag von Dietrich Reimer (Andrews u. Steiner). Preis geh. 9 RM.

In einer Zeit, in der die Wiedergewlnnung der elnst unter den Ein- 
wirkungen schwerer Sturmfluten verlorengegangenen Marschengeblete an 
der schleswlg-holsteinischen Nordseekflste mit Nachdruck betrleben wird, 
mufi die Ver6ffentlichung der Forschungen des verstorbenen Prof. Friedrich 
M fllle r  flber „Das Wasserwesen an der schleswig-holstelnischen Nordsee- 
kflste‘ besonders begrflfit werden.

In Fortsetzung der bereits verOffentlichten Arbeit flber „Die Halligen' 
hat F ischer im Auftrage des PreuBischen Landwlrtschaftsministers
nunmehr die ais Handschrlft hinterlassenen Aufzeichnungen Mullers flber 
die nordfriesischen Inseln bearbeitet und im ersten Bandę einer Buchreihe 
die Schlcksale der ais Alt-Nordstrand bezelchneten, frflher zusammen- 
hangenden heutigen Inseln Nordstrand und Pellworm bis zur Zerstórung 
durch die Sturmflut im Jahre 1634 geschildert.

In fflnf Hauptabschnitten werden die allgemelnen Zustande auf der 
Insel im 16. und 17. Jahrhundert, die Inselgestaltung unter dem EinfluB 
der Landverluste und Wiederbedeichungen von den aitesten Nachrichten 
aus dem 11. und 12. bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts, die Ereignisse 
im folgenden Jahrhundert bis zu der groBen Sturmflut des Jahres 1634, 
die Alt-Nordstrand zerstórte, ferner die Deichverwaltung und endlich einige 
besonders wichtlge Deichbauuntemehmungen aus dem 16. und 17. Jahr
hundert ausfflhrllch behandelt. Die in den Text eingearbeiteten zahlreichen 
Auszflge aus Berlchten, Chroniken und Verordnungen jener Zeit, dereń 
Quellen angegeben werden, erhóhen zwar den Wert der Darstellung, er- 
schweren aber durch ihre Wiedergabe in der alten Schrlftsprache das Studium 
des Werkes.

Aus der Darstellung der wechselvollen Geschehnlsse auf der Insel 
Alt-Nordstrand bis zum Jahre 1634 wird ein elndrucksvolIes Blld nicht nur 
der Gefahren, die den Inselbewohnern damaliger Zeit aus den schweren 
Angrlffen der See Immer wieder drohten, und der Zahigkeit in der 
Verteidigung ihrer Scholle, sondern auch der infolge der Selbstsucht und 
StarrkOpfigkeit mangelhaften Unterhaltung der Deiche eingetretenen, oft- 
mals katastrophalen Auswirkung der Sturmfluten auf das ungenflgend 
geschfltzte Inselgeblet vermittelt.

Die Belgabe von Abdrucken alter Karten wie einer Anzahl von Text- 
abbildungen verschaffen einen ausrelchenden Uberblick flber die Gestalt 
und den Zustand der Insel im Verlauf der Zeiten.

Ober den Krels der am Kusten- und Inselschutz wie der Land- 
gewinnung besonders interessierten Ingenieure hinaus wird der uber die 
Schicksale der Insel Alt-Nordstrand erschOpfende Auskunft gebende erste 
Band auch fflr all jene ein wertvoIles Nachschlagewerk sein, die wissen- 
schaftliche oder auch sonstige Aufgaben an der schleswig-holstelnischen 
Kflste zu liłsen haben. D r. H ibben .
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Gerlach, Ernst, © r.^ttg .: Die Priifung der Mischvorg3nge im bituminOsen 
Strafienbau. 18 S. mit 60 Abb. u. 20 Zahlentafeln. Berlin 1936. In 
Kommlssion bel VDI-Verlag G .m .b.H ., Berlin NW 7. Preis geh. 8 RM.

Die Relchsautobahnen werden fiir den Strafienverkehr ein StraBennetz 
von bisher unerhórter Leistungsfahigkeit darstellen. Fiir die Abwicklung 
des normalen Verkehrs hangt diese Leistungsfahigkeit in erster Linie von 
der mOgllchen Relsegeschwindigkeit ab, wahrend fur besondere Zwecke
— z. B. fiir stoBweisen Massenverkehr in einer Richtung — auch die 
Breltenbemessung der Fahrflachen eine Rolle spielt. Fiir die ohne Ge- 
fahrdung einzuhaltende Geschwindigkeit der Fahrzeuge ist neben der 
Llnienfiihrung, der Vermeldung von Plankreuzungen, der ausschliefilichen 
Benutzung durch den Kraftverkehr auch dle Beschaffenheit der Fahrbahn- 
oberfiache von Bedeutung. Sie muB griffig und ebenfiachlg sein und 
diese Eigenschaften auf die Dauer behalten. Die Erfiillung dieser 
Forderungen hat Fortschritte bei allen fiir die Relchsautobahnen an- 
gewendeten Deckenbauwelsen zur Folgę gehabt, besonders bel den Bau- 
weisen mit bltuminOser Bindung in Form des Asphalt- und Teerbetons. 
Manche noch offene Fragen sind einer beschleunlgten LOsung zugefiihrt, 
zum Tell einer endgiiltigen LOsung naher gebracht. Dies dient aber auch 
wesentlich der Verbesserung dieser Bauweisen bei ihrer Verwendung auf 
dem ubrigen StraBennetz. Neben dem EinfluB der Zusammensetzung 
des Mineraianteils, dei Beschaffenheit der Bindemittel, der Art des Ein- 
baues, des Stampfens und Walzens auf dle Gute der Decken ist’ auch die 
schwierige Priifung der Mischvorgange Im bituminOsen StraBenbau 
In diesem Zusammenhange von Dr. G erlach  Im Forschungslnstitut fiir 
Maschinenwesen im Baubetrieb, das an der Technischen Hochschule Berlin 
von Prof. Dr. G arbo tz  elngerichtet ist, untersucht worden.

Die Gestelnsbestandtelle der bituminOsen Strafiendecken werden in 
erwarmtem Zustande mit den gleichfalls erwarmten Bindemitteln in 
Mischern verschiedenerBauarten zur Erzeugung der elnbaufertigen Decken- 
masse gemischt. In der Masse sollen dle Mineralstoffe von dem Binde
mittel vollstandig und glelchmaBig umhiillt sein. Bisher war aber kein 
Verfahren bekannt, durch das die einwandfrele gleichmaBIge Umhiillung 
festgestellt werden konnte. Aufier durch die Beschaffenheit des Gestelns 
hlnsichtlich der Haftfahigkeit des Bindemittels (der Adsorptlon) und durch 
die Benetzungsfahigkeit des Bindemittels, die wesentlich von seiner 
Viskositat abhangt, wird dle elnwandfreie Umhiillung beelnflufit durch 
die Bauart des Mischers und durch dle Zeitdauer des Mischens. Die 
Leistungsfahigkeit und damit die Wirtschaftlichkeit von Mischanlagen 
hangt eng mit der erforderlichen Mischdauer zusammen. Zur Beurteilung 
der Leistungsfahigkeit von Mischanlagen hlnsichtlich der erzielten Gilte 
der Umhiillung muB ais Grundlage dle Feststellung dienen, welcher Teil 
der in der Mischung vorhandenen gesamten Gesteinsoberfiachen nicht 
umhiillt Ist. Dazu muB ein Verfahren gefunden werden, durch das dle 
nicht mit Bindemittel bedeckten Gesteinsfiachen gemessen oder wenlgstens 
fiir verschiedenartige Mischvorgange in Vergleich gebracht werden kOnnen.

Die mechanische Priifung von ProbekOrpern aus bituminOsen Decken- 
massen kann iiber die Festlgkeitseigenschaften Auskunft geben und da
durch mittelbar auch iiber die Gute der Umhiillung. Sie Ist jedoch 
ungeeignet, einen MaBstab fur diese Eigenschaft oder auch nur eine 
VerglelchsmOglichkeit, zumal fiir das nicht durch die mechanischen Ein- 
wlrkungen zur Formung der ProbekOrper ver3nderte MIschgut zu geben. 
Auch optlsche Verfahren bieten keine einwandfrelen FeststellungsmOgllch- 
keiten. Sie hangen aufierdem von dem Auge des jewelligen Beobachters ab.

Ais geeignetes Prufungsverfahren ist in der Arbeit von Dr. Gerlach 
eine Priifung auf chemischer Grundlage, dle Safraninmethode, zur Be
urteilung des MIschvorganges beschrleben, und verschledene Ergebnisse, 
die mit Hilfe dieser Methode bereits gewonnen sind, werden mitgeteilt.

Das Verfahren beruht darauf, daB die Bindemittel nahezu vóllig 
neutrale Stoffe sind, wahrend fast alle Gesteine baslschen Charakter 
haben. Wenn man also mit diesen Bindemitteln umhiilltes Gestein mit 
geeignet reaglerenden Substanzen in Verbindung bringt, so kónnen diese 
nur auf die nicht mit Bindemittel bedeckten Gesteinsfiachen einwlrken. 
Durch Adsorptlon wird eine gewisse Menge des reaglerenden Stoffes an 
diese freien Gesteinsfiachen gebunden. Zur Menge des hierfur verbrauchten 
Stoffes steht die GrOBe der freien Gesteinsfiachen in einem bestimmten 
Verhaitnls. Da diese Mengen auBerst gering, jedenfalls durch Wagung 
oder durch chemische Methoden der Mengenfeststellung nicht zu ermitteln 
sind, hat man einen wasserlOslichen Teerfarbstoff, das Toluol-Safranln, 
ais geeignet ausgewahlt. Die Lósungen dieses Stoffes zeigen bei ver- 
schiedener Konzentratlon innerhalb einer bestimmten Grenze Unterschiede 
in der Intensitat der rotgelben Farbung, die die Aufstellung einer Farb- 
skala gestatten. Dle verwendete Skala enthalt zwOlf Farbwerte, dle durch 
LOsungen des Safranlns in 1 Liter destillierten Wassers mit 6 mg beginnend 
und steigend um je 2 mg bis 28 mg hergestellt sind. Diese Konzentratlonen 
ergeben deutlich ablesbare Farbungsunterschlede; bei einiger Obung 
kOnnen auch Zwischenwerte abgeschatzt werden.

Dle Priifung wird praktisch so durchgefflhrt, daB 20 g des zu unter- 
suchenden Gemisches in eine Pulverflasche von 750 cm3 elngefullt und 
50 cm3 SafraninlOsung zugegeben werden. Dle Flasche wird verschlossen 
und zur Beseitigung von Luftblasen aus dem Gemlsch ein Vakuum in 
ihr erzeugt. Durch Schwenken der Flasche von 3 min Dauer wird die 
Farblósung mit dem Gemlsch gut In Berflhrung gebracht. Dann wird 
wieder Luft zugelassen und die Flasche 3 min zum Absitzen stehen- 
geiassen. Aus der iiber dem Gemisch stehenden FarblOsung werden 
dann drei Proben entnommen und mit der Farbskala verglichen. Man 
kann durch eine elnfache Rechnung feststellen, wleviel von dem ursprfing- 
lichen Farbstoffgehalt von den freien Gesteinsfiachen adsorbiert wurde und 
daraus auf den Grad der Umhiillung schlieBen, nachdem man vorher die 
von glelchartigem, nicht umhfllltem Gestein adsorblerte Menge ermittelt hat.

Mit Hilfe dieser Priifungsmethode sind dann von Dr. Gerlach Versuche 
durchgefiihri worden iiber dle Einfliisse der MIschtemperatur, der Misch
dauer, dle z. B. fur magere Mischungen grOfier sein muB, der giinstlgsten 
Drehzahl der Mischerwellen und der verschiedenen Fiillungsgrade des 
MIschgefaBes. Ferner wurde festgestellt, daB fur die Festigkeitseigen- 
schaften von ProbekOrpern geringe Unterschiede in der Umhflllungsgflte 
des Gesteingemisches von geringem EinfluB sind, daB dagegen bei 
Wasserlagerung verminderte Umhflllungsgflte ein Nachlassen der Wider- 
standsfahigkeit zur Folgę hat. Da in der StraBenbefestigung gerade 
Feuchtlgkeit unter dem EinfluB der Witterungserscheinungen auf den 
Bestand bituminóser Decken recht nachteilig einwirkt, ergibt sich daraus 
die grofie Bedeutung einer gleichmaSigen und vol!standigen Umhiillung 
der Gesteinsstoffe mit dem Bindemittel und der Vorteil einer Priifungs
methode, die eine einigermafien sichere Nachpriifung der Mischvorg3nge 
in dieser Hinsicht erlaubt. G roB johann .

VDI-Jahrbuch 1937. Die Chronlk der Technik. Herausgegeben im Auftrage 
des Verelnes deutscher Ingenieure von A. Le itner. 228 S. Berlin 1937, 
VDI-Verlag G. m. b. H. Preis geh. 3,50 RM.

Bei der gewaltlgen Ausdehnung, die das technische Schrifttum im In- 
und Auslande in den letzten Jahren erreicht hat, ist es eine organisatorische 
Aufgabe von grOBter Wichtigkelt, Mittel und Wege zu finden, um den Fach- 
mann uber die neuesten VerOffentllchungen der einzelnen Sonderzweige 
auf dem laufenden zu halten. Das engere Arbeitsgebiet wird hierbei durch 
die In Frage kommenden Fachzeitschrlften in diesem Sinne behandeit; 
dagegen ist es dem Ingenieur in der Regel aus zeitlichen und wlrtschaft- 
lichen Griinden schon nicht mehr mOglich, die Nachbardisziplinen zu flber- 
blicken. Hier leistet das VDI-Jahrbuch, das In vierter Folgę fiir das Jahrl937 
vorliegt, gute Dienste. Es gibt in sorgfaitiger Bearbeitung eine knappe 
Zusammenstellung uber die Fortschritte, die in den verschiedensten Teilen 
der Technik im vergangenen Jahr erzielt wurden, unter Angabe der ent- 
sprechenden VerOffentllchungen. Hierbei wurde die Form gewahlt, dafi die 
wichtigsten technischen Sondergebiete, unterteilt in die Hauptabschnitte: 
angewandteWissenschaften, Bau- undWerkstoffe, Betriebsstoffe, Maschinen- 
elemente, feinmechanischeTechnik, Warmekraftanlagen, Wasserkraftanlagen, 
Elektrotechnik, Bauwesen, Werkstoffbearbeitung, Pumpen und Verdlchter, 
FOrdertechnlk, Verkehrswesen, Wehrtechnlk, Llchttechnlk, Staubtechnik, 
Helzungs- und Liiftungstechnlk, Schalltechnlk, Haustechnik, Verbrauchs- 
giitertechnik, Landwirtschaftstechnlk, Forstwirtschaftstechnlk, Tropentechnik, 
Sledlungs- und Wohnwesen, Wasser und Abwasser, Werkleitung, gewerb- 
licher Rechtsschutz, sowie Bedeutung der Technik lm Dritten Reich, von 
fuhrenden Fachmannern in kurzeń, aberklaren, die wichtigsten Entwicklungs- 
linien hervorhebenden Oberslchten behandeit wurden; am Rande ist jeweils 
das Schrifttum angefiihrt. Schon dle Aufzahlung der Abschnltte gibt einen 
Oberblick iiber den reichen Inhalt, der noch durch eine Elnfiihrung .der 
Weg zum Schrifttum' und durch ein Kapitel .Gedenktage der Technik" 
sowie ein umfangreiches Sachverzeichnis erweltert wird.

Erfreulich ist, dafi neben den deutschen auch die fremdsprachigen 
technischen Zeitschriftenaufsatze Beriickslchtigung gefunden haben. Immer- 
hin sei der Wunsch ausgesprochen, dafi in Zukunft noch etwas st3rker 
auf die ausiandischen VerOffentllchungen eingegangen wird; da der Bezug 
fremder Zeitschriften dem einzelnen Ingenieur und Betrieb nicht mehr In 
dem Umfange wie friiher mOglich ist, erschelnt es besonders wlchtlg, dafi 
wir genugend iiber die technischen Bestrebungen und Leistungen aufier- 
halb der Reichsgrenzen auf dem laufenden gehalten werden. Dem VDI- 
Jahrbuch sei auch unter diesem Gesichtspunkte eine weite Verbreitung 
gewflnscht. S in  ner.

Regeln fu r Wassermengenmessungen bei Abnahme von Wasserkraft- 
maschinen. ,VDI-Wassermengen-Mefiregeln.‘ Herausgegeben vom 
Verein deutscher Ingenieure und vom Reichsverbande der Deutschen 
Wasserwirtschaft. 12S. mit 4Textabb. Berlin 1936, VDI-VerlagG.m.b.H. 
Preis geh. 2 RM (fflr VDI-Mitglieder 1,80 RM).

Die hier behandelten Mefiverfahren glledern sich in zwei Hauptteile. 
Die 1. G ruppe  bilden die bei Abnahmeversuchen iiblichen und empfohle- 
nen Mefiverfahren: die Flflgelmessung und die Uberfallmessung mit 
rechteckigem, scharfkantigem Oberfall ohne Seltenelnschniirung. In eln- 
gehender Weise werden die Anforderungen an die Mefifiiigel, an dle 
Mefistelle und den Mefiquerschnltt erOrtert, die bei der Zeitmessung und 
Auswertung in Frage kommende Verfahren behandeit und dle Gleich- 
mafilgkeit der WasserstrOmung beurteilt. Bel den auf der Gleichung 
von Po le  ni sich aufbauenden Uberfallmessungen folgen Angaben iiber 
dle Ausfflhrung des Oberfalls und der Messungen sowie flber die Be
rechnung der Wassermenge.

Zu der 2. G ruppe  gehOren die sonst noch mOglichen MeBverfahren, die 
infolge besonderer Verhaitnisse auch einmal beim Abnahmeversuch in Frage 
kommen kOnnen, wie die Staurohrmessung, DrosselgerStmessung (Diisen, 
Blenden, Venturirohre und -kanale), Mischverfahren, Salzgeschwindigkeits- 
verfahren, Gibson-Verfahren, Uberfallmessung mit Seiteneinschnflrung oder 
In Sonderfflhrung, Behaiter- und Gewlchtsmessung, Schlrmmessungen.

Ein ausfflhrliches Schrifttumverzelchnls enthalt Hlnwelse auf dle um- 
fangrelchen VerOffentlichungen dieses Gebietes. Der deutsche Hydraulik- 
ausschuB hat sich durch die yorblldllche Bearbeitung dieser Regeln ein 
grofies Verdienst nicht nur um den wirtschaftllchen Ausbau der Wasser- 
krafte, sondern um die ganze deutsche Wasserwirtschaft erworben. Ins- 
besondere verpflichtet die ehrenamtliche Mitarbeit der Herren Ing. 
B itte rli-T reyer VDI, Rheinfelden-Baden, Prof. H e iser VDI, Dresden, 
Prof. ®r.=5sng. K irschm er VDI, Dresden, ®r.=3ng. L. A. O tt VDI, Kemp- 
ten, Prof. ®r.=3>ng. Th. R ehbock VDI, Karlsruhe, und Prof. ®r.=3ng.
D. Thom a VD1, Mflnchen, an diesen Regeln die Fachwelt zu besonderem 
Dank. Jeder Wasserbau-, Turbinen- oder Abnahmeingenieur sollte diese 
sorgfaitlge und klare Schrift kennen. M a rqua rd t, Mflnchen.
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Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Ra.tzersd.orfer: Die Knickfestigkeit von Staben und Stabwerken. 321 S. mit 
151 Abb. Wienl936,Veriagvon JuliusSpringer. Preis 27 RM, geb.28,80RM.

Das Werk zerfailt in sieben Abschnitte. Entsprechend ihrer Be
deutung ais Grundfrage der elastischen Stabilitat wird im 1. Abschnitt 
die Knickfestigkeit des geraden Stabes von unveranderlichem Querschnitt 
in genaueren Untersuchungen ausfiihrlich behandelt. Alies Wesentliche 
wird klargestellt. Fiir den wichtigen Fali der unelastischen Knickung wird 
die Spannungsdehnungslinie des Werkstoffs hier wie in den folgenden 
Abschnitten zu Hilfe gezogen.

Der 2. Abschnitt bringt mittig gedruckte Stabe bei gleichzeitiger 
Biegungsbeanspruchung, der 3. Abschnitt die Knickfestigkeit von Staben 
mit stetlg veranderiichem Querschnitt und unter stetig veranderlicher Kraft- 
wirkung. Im 4. Abschnitt findet man die Knickuntersuchung durchlaufend 
gelagerter Stabe unter der Annahme einer unver3nderlichen Bettungsziffer. 
Fiir eine den wirklichen Verhaltnissen besser entsprechende Abhangigkeit 
zwischen Bettungsdruck und Ausbiegung wird ein Naherungsweg angegeben.

In dem umfangreichen 5. Abschnitt untersucht der Verfasser die 
Stabilltatsbedingungen von Stabwerken: Fachwerke mit reibungslosen 
Gelenken, Gittertrager mit biegungssteifen Gurten, Rahmentragwerke. Es 
wird eine allgemeine Darstellung der Stabwerkknickung gegeben, die fiir 
jedes ebene Stabwerk mit steifen oder gelenkigen Knoten anwendbar ist.

Der 6. Abschnitt hat zum Gegenstande der Untersuchung die Knick
festigkeit durchlaufender gerader Stabe und die Seitensteifigkeit der Druck- 
gurte offener Briicken. SchlieBlich wird anhangweise im letzten Abschnitt 
die Knickbedingung von Bogentragern der Krels- und Parabelform bei 
unveranderlichem Querschnitt gebracht.

Von den In der Baustatik praktisch vorkommenden Stabilitatsaufgaben 
dflrften die wichtigsten zur Darstellung gebracht sein, wobei die groBe 
Aligemeingiiltlgkeit der Untersuchung hervorzuheben ist. Eine Voll- 
standigkeit in dem Sinne, daB die angefiihrten Beispiele jedem mógllchen 
Fali gerecht werden, liefi sich nicht erzielen. Doch wird der Leser bei 
griindlicher Verarbeitung des Gebotenen manch wertvollen Gewlnn daraus 
zlehen. E lw ltz .

Lindner, W. und Tamms, F .: Mauerwerk. Herausgegeben vom Deutschen 
Bund Heimatschutz in Verbindung mit dem Deutschen Handwerkinstitut. 
132 S. mit 360 Abb. Berlin 1937, Alfred Metzner, Verlag. Preis geb. 7 RM.

Dle Verfasser des Buches vom Mauerwerk, das durch den General- 
inspektor fflr das deutsche StraBenwesen Dr. Todt angeregt und mit 
einem rlchtungwelsenden Geleitwort versehen wurde, wollen den Slnn 
fur zflnftlges, bodenstandiges, naturverbundenes und handwerkliches 
Bauen wieder erwecken. Durch ausgewahlte Bilder wird an Beispielen 
und Gegenbeispielen die werkgerechte Verwendung der Natursteine unter 
Berilckslchtigung ihrer Gewinnung und Verarbeitung fiir Mauerwerk ge
zeigt und fachllch eriautert. Vorbiider mustergflltlger handwerkllcher 
Bauten frQherer Zeiten werden mit Bauausfiihrungen aus der Gegenwart 
in Beziehung gebracht. In der Einfuhrung sind allgemeine Gesichts- 
punkte fiir Baustoffwahl, Verarbeitung, konstruktive Verwendung, Flachę 
und Form entwickelt. Ein weiterer Abschnitt ist dem Werkstoff und den 
wichtigsten Gestelnsarten gewidmet. Der dritte Abschnitt handelt 
von den Festigkeitseigenschaften, der Witterungsbestandlgkeit und den 
Verwitterungserscheinungen bei Natursteinmauerwerk. Weiterhln sind 
wichtige Einzelfragen, wie Verblendung, Plattenverkleidung, Vormauerung, 
Sichtfiachenbehandlung bei Werkstein- und Ziegelmauerwerk und Beton 
eingehend erórtert. Im ganzen ist dle Arbeit ein wertvoller Beitrag zur 
Erziehung fiir werkgerechte Arbeit und gute Baugesinnung.

Das Buch ist vom Veriag vorziiglich ausgestattet, der Preis (7 RM) 
ist erstaunllch billlg. Das Buch verdlent weitgehendste Verbreitung.

Dr. Schaech te rle .

Seipp, Prof. Dr.: Dle abgekiirzte Wetterbestandlgkeitsprobe der Bausteine. 
62 S., 32 Abb., 2 Steinbewertungstafeln. Miinchen 1937, R. Oldenbourg. 
Preis geh. 3 RM.

Das neueste Werk des Vcrfassers, der sich schon lange an den Be- 
miihungen zur Lósung derWetterbestandigkeitsfrage vonGesteinen betelllgt, 
beschaftigt sich zunachst mit den blsher ilblichen Wegen und Verfahren 
zur Bestimmung der voraussichtlichen Wetterbestandigkeit von Naturstein.

Den Vorschl3gen zur Versch3rfung der physikaiischen Verfahren — 
Heruntersetzen der Frosttemperatur auf — 40° und Erhóhen derErw3rmung 
auf 150° —  kann nicht zugestimmt werden. Derartige Obertreibungen 
sind fflr dle Beurteilung der praktischen Bewahrung eines Gestelns unter 
den naturlichen Witterungseinfliissen nicht zweckmafiig. Das Verh31tnis 
der Folgen derartig forcierter Versuche zu den unter natiirllchen UmstSnden 
eintretenden Schaden Ist niemais abschatzbar.

Der Grundgedanke der abgekiirzten Wetterbestandlgkeitspriifung ist 
der, mit Hilfe verschledener Agentien, die erfahrungsgemSB gewissen 
Steinarten schadlich sind, den Ablauf des Verwitterungsvorgangs so 
beschleunigt nachzuahmen, daB nach kurzer Zeit greifbare Vergleichswerte 
iiber dle Bewahrung eines Gestelns dem Praktiker zur Verfiigung stehen.

Dle Anordnung der Reihe von Spiilflaschen mit O. C 02 und SO, ist 
gut durchdacht und ermOglicht die Uberwachung der Einwlrkung dieser 
Agentien durch Wagen der Proben, Ermlttiung der gelósten Substanzen 
und Beobachtung einer sich auf den Gesteinstiicken etwa bildenden 
Verwltterungsrinde.

An Hand von zwei sehr Inhaltsreichen Tafeln, dle dle verschledensten 
Auswirkungen enthalten, soli dem Priifer und Begutachter die Bewertung 
der Ergebnisse ermOglicht werden.

Dle Elnwande, die von anderer Seite gegen derartige Agentienversuche 
geltend gemacht werden, greift Verfasser, soweit sie sich auf die Hlrsch- 
waldschen Einwande bezlehen, auf und entkraftigt sie. Einen sicheren 
Bewels dafiir, daB der Agentienversuch nur quantitatlv iibertreibt und 
qualitativ nicht yerzerrt, bleibt Yerfasser meines Erachtens aber schuldlg.

Das Erscheinen des Werkes Ist zu begriiBen. Unbestritten Ist dle 
Arbeit, die aus der vielseltlgen Erfahrung des Verfassers entstanden Ist, 
ein wertvoller Versuch zur Lósung der schwierigen Frage nach der voraus- 
slchtigen Wetterbestandigkeit von Naturstein, und es ist besonders 
dankenswert, daB erstmalig dem wichtigen chemlschen Antell weitgehende 
Beachtung geschenkt wurde. Sr.=3ng. K. StOcke.

Luer, H ., Dr.: Auswertung von Teerbetonuntersuchungen. Schriftenrelhe 
der Forschungsgesellschaft fflr das StraBenwesen E. V., Arbeltsgruppe 
„TeerstraBen", Heft 7. Berlin W 8, 1937. Preis geh. 2,10 RM.

Die Schrlft, die ais die beste der seit Jahren iiber Teerbeton er- 
schlenenen VerOffentiichungen bezeichnet werden darf, vermlttelt durch die 
Ffllle des Untersuchungsmaterials (uber 2000 Einzeluntersuchungen) und 
die daraus gezogenen Schlflsse einen erschópfenden und tiefen Einblick 
in alle den Teerbeton betreffenden Fragen. Zu dereń besseren Lósung 
sucht der Verfasser belzutragen durch „Vorschlage fiir dle geelgnete 
Zusammensetzung von Teerfeinbeton", die er aus der Auswertung der 
Untersuchungen ableitet.

Es handelt sich um Untersuchungen durch verschledene Laboratorlen 
(Prof. H oepfne r, Prof. H a r t le b , Prof. G e if ile r , Oberbaurat Dr. Herr- 
m ann , Dr. Ohse und Dr. Luer), dle nach den „Richtllnien fiir Probe- 
nahme und Untersuchung von Teermineralgemischen vor und nach dem 
Einbau" an Ausbaustflcken aus schwerst belasteten GroBstadtstrafien, 
Probewiirfeln und am getrennten Materiał Gestein und Teer angestellt 
wurden. Es hat sich eine flberraschende Ubereinstlmmung der Ergebnisse 
der sechs Laboratorlen gezeigt, so daB den von Dr. Luer gemachten Ver- 
besserungsvorschl3gen besonderes Gewicht zukommt.

Da fflr einen guten Teerbeton ein zweckmSBiger Aufbau des Mlneral- 
gerflstes das Wlchtigste ist, Ist In den Vorschl3gen die durchschnittllche 
Kornabstufung fiir einen splittarmen und einen spllttreichen Teerfeinbeton 
angegeben; es handelt sich um Mischungen, dereń Anwendung In der 
Praxis von vornherein eine denkbar gfinstige Lagerung der Mineralmasse 
(Kornstabliltat) ermOglicht. Auch die geeignetsten Teere sind in den Vor- 
schlSgen aufgefflhrt; ihre Mengenbemessung richtet sich nach ihrer Stelfe, 
nach der Oberfiache des Materials und nach den im fertig komprimierten 
Belag zu erwartenden Hohlraumen. Ob man diese ganz oder nur teilweise 
mit Teer ausfflllen soli, dariiber besteht noch keine einheitliche Auffassung.

Auch die Untersuchungsergebnisse und Elgenschaften der zu Probe
wiirfeln geformten Teerbetonmassen werden besprochen. Solche Mlschungs- 
proben bieten wertvolles Verglelchsmaterlal, um die beste Mlschung 
herzustellen.

Ais wlchtigste Untersuchungsergebnisse an Ausbaustflcken verdlenen 
hervorgehoben zu werden der allgemein niedrlge Hohlraumgehalt der 
Teerbetonbel3ge (zwischen 1 und 2,7 Raum-°/0), die Frische und Un- 
ver3nderlichkelt der Teere, die geringe Nachkomprlmierung auf Autobahnen 
und der auBerst geringe VerschlelB.

Dle Schrlft will auBerdem den Praktiker auch zur rlchtlgen Aus
wertung von Gutachten anlelten, wozu ein Gutachten-Schema beigegeben 
ist. Wertvoll Ist ferner fflr den, der tlefer in die Materie eindringen will, 
das ausfiihrliche Verzeichnls von Normen, Merkbiattern und Literatur 
iiber Teerbeton und verwandte Gebiete. P. H errm ann .

Irm inger, J. O. V., u. Nokkentved, Chr.: Wind Pressure on Buiidlngs, 
Experimental Researches. Ingenieurwissenschaftliche Schriften, A. Nr. 42. 
88 S. mit 87 Abb. (In englischer Sprache.) Kopenhagen 1936. In 
Kommlssion Hos G. E. C. Gad. Preis 10 dan. Kr.

Die beiden Verfasser sind durch ihre grundlegenden Forschungen auf 
dem Gebiete des Winddrucks auf Bauwerke seit Jahren wohl bekannt. 
Dle In englischer Sprache vorliegende Arbeit baut sich auf Versuchen auf, 
dle von den Verfassern in Kopenhagen, zum Tell auch in GOttingen und 
Stockholm ausgefflhrt wurden. Durch 57 Bilder, die den Str0mungsverIauf 
in der Umgebung von Hausmodellen bel der Bewegung durch Wasser 
festhalten, wird im 1. Kapitel der Grundcharakter der StrOmung ver- 
anschaulicht. Die folgenden drei Kapitel behandeln die Druckverteilung 
im Luftstrom bel kantigen KOrpem, wobei sowohl frel im Luftstrom 
schwebende (sogenannte Zwllllngs-) Modelle, wie auch auf einer Grund- 
platte befestigte Modelle untersucht werden. Es ergeben sich bei diesen 
beiden Versuchsarten wesentliche Unterschlede in der Druckverteilung. 
War man blsher allgemein von der Annahme ausgegangen, daB bel 
kantigen Kórpern die Druckverteilung unabhanglg sei vom ModellmaBstab 
und von der Strómungsgeschwlndigkeit, so wird im 5. Kapitel gezeigt, 
daB dies dann nicht oder nur sehr unvollkommen zutrifft, wenn auf der 
WIndseite ein grOBeres Wirbelgeblet entsteht. Dles gilt vor allem von 
Versuchen mit Modellen auf einer Grundplatte, wobei wiederum die 
Rauhigkeit der Grundplatte von ElnfluB ist. Weitere Kapitel behandeln die 
Druckverteilung bel frelstehenden Dachem und bei Gebauden mit teilweise 
offenen Wanden. Nichts enthalt das Buch iiber Wlnddruck auf Fachwerk- 
bauten. Den SchluB bllden einige mathematische Untersuchungen iiber 
Strómungsfeld um ein Gebaude, sowie eine Obersicht iiber das Schrifttum.

Sicher ist dasBuch mit seinergrflndllchen Behandlung aller dieserFragen 
In erster Linie fflr Fachleute Im engeren Sinne bestimmt. Die tadellose 
praktlsche Ausstattung und die groBe Zahl von Druckvertellungslinien fflr 
dle verschiedensten Gebaudeformen geben aber auch dem Ingenieur, der 
sich nur gelegentlich mit solchen Fragen zu befassen hat, eine rasche 
Obersicht. Dem ausgezeichneten Buch ist welteste Verbreltung auch im 
deutschen Sprachgebiete zu wiinschen. Sr.=2>ttg. H. S e ltz , VDI.
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