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aiic Rechte j)je \yasserhaltung fur den Umbau des Weser-Wehres bei Dórverden.
Von Regierungsbaurat Fischer, Leiter der Neubauabteilung beim Preufi. Wasserbauamt Yerden (Aller).

I. Allgemeines flber die Aufgabe.

Das alte Weserwehr bei Dórverden ist in den Jahren 1930/33 von 

Grund aus umgebaut worden'). Wenn auch bereits vler Jahre seit Fertlg- 

stellung des neuen Wehres vergangen sind, dflrften dennoch einige 

Mltteilungen flber das damals angewendete Verfahren der Wasserhaltung 

mit Rflcksicht auf die besonders gelagerten schwierigen Verhaitnisse beim 

Bau von Wert sein.

Fflr die Griindung der Wehrpfeiler und Prahmschleuse war die Aus- 

fflhrung in trockener Baugrube unter Grundwasserabsenkung vorgesehen.

durchsetzt von Schichten mit starker Einlagerung von Geróll. Bohrungen 

an der Baustelle hatten auch órtlich fflr den Wehrbau diesen allgemeinen 

Untergrundcharakter des Wesertales bestatigt. An keiner Stelle wurde 

im Untergrunde eine durchlaufende dichtende Schlcht angetroffen. Auch 

die Wehrsohle selbst hatte sich lm Staugebiet trotz des mit lehmigen 

Bestandteilen durchsetzten FluBwassers und trotz der im Stauwasser sich 

besonders stark ausbildenden Ablagerungen dieser Stoffe nicht dichten 

kónnen, weil diese bel jedem Hochwasser bei geóffnetem Wehr abgetrieben 

und die durchiassigen Sand- und Kiesschichten wieder freigelegt wurden.

Bei der fflr den Bau an- 

zusetzenden Grundwasser- 

absenkungsanlage war da

her von vornherein nicht 

allein mit starkem Grund- 

wasserandrang, sondern 

auch mit starkem Wasscr- 

andrang aus dem undich- 

ten Weserbett selbst zu 

rechnen.

Abb. 1. Ansicht und GrundriB des Wehres.

Die Gesamtanordnung und dle Ausbildung der Wehrsohle und Pfeller 

des neuen Wehres geht aus Abb. 1 u. 2 hervor. Dle Aufgabe, vor die 

die Wasserhaltung gestellt war, war damit die Herstellung einer masshren 

Wehr- und Prahmschleusensohle von 3,75 m Dicke und dle Errlchtung 

von vier Pfeilern mitten lm Weserstrom unter Herstellung des Betons in 

bis auf Grundwerksunterkante trockener Baugrube. Erschwerend fflr den 

Bau, besonders fflr den Umfang der Wasserhaltungsanlage, war, dafi der 

Neubau ohne Veranderung der Wasserverhaltnisse am alten Wehr, d.h. 

unter vollem Stau, durchgefflhrt werden sollte, um Schiffahrt und Landes- 

kuitur in kelner Weise, aufierdem die Kraftausnutzung so wenig wie 

irgend móglich zu beeintrachtlgen. Damit ergab sich fflr die Wasser

haltung bel einem Normalstau von + 14,60 m flber NN und bei Unter- 

kante des Betongrundwerks auf + 5 m flber NN die Aufgabe, den Grund- 

wasserstand der Baugrube zum Einbringen des Grundwerkes im Trockenen 

gegenflber dem Oberwasser des Wehres um rd. 10 m auf etwa + 4,60 m 

flber NN abzusenken. Die Absenkungstiefe gegenflber einem mittleren 

Bauwasserstand des Unterwassers, der auf + 11,60 m flber NN lag, 

betrug rd. 7 m.

II. Boden- und Wasserverhaitnisse an der Baustelle.

Das Wesertal ist an der Baustelle in alluvlale Sand- und Kiesschichten 

eingeschnitten, die nur im oberen Teil von einer Lehmschicht aus den 

Ablagerungen des Flusses flberdeckt sind. Der Untergrund des Tales 

besteht, abgesehen von verstreuten Nestern von Geschiebemergel, dle 

nirgends eine durchlaufende Schlcht bilden oder eine auch nur elnigermafien 

dichte Lagerung aufweisen, nur aus Kies- und Sandschlchten, zum Tell

l) Eine Abhandlung uber das neue Wehr ist im Ztrlbl. d. Bauv. 1936, 
Nr. 24, erschlenen.

III. Die Grundwasser

absenkung.

1. D ie W ah l des 

System s.

Fur Grundwasserabsen- 

kungen in Sand- und Kies

schichten ist das System mit 
kleinen Filterbrunnen von 

meistens 150 mm Durchm. 

in den letzten 30 Jahren 

technlsch weitgehend 

durchgebildet worden und 

hat sich auch unter schwie

rigen Verhaltnissen auf zahl- 

losen Baustellen durchaus 

bewahrt. DasEinzelelement 
eines derartlgen Wasser- 

haltungssystems Ist be- 
kanntlich ein Filterbrunnen (Abb. 3), bestehend aus einem Filterrohr 

und einem eingehangten Saugrohr. Das Filterrohr wird in einem vorher 

niedergebrachten Mantelrohr elngehangt, das dann wieder gezogen 

wird, so dafi im Endzustande das Filter des Brunnens unmittelbar 

in der wasserfflhrenden Schlcht des Untergrundes eingebettet ist. Der 

Zulauf des Wassers In den Filterbrunnen geschieht durch ein Kiesfilter, 

das zwischen Mantelrohr und Filterrohr elngebracht wird. Das Kiesfilter 

rlchtet sich in seiner Kornzusammensetzung nach den vorgefundenen 

Bodenschichten. Bel felnsandigem und lehmhaltigem Untergrunde mufi 

das Filterrohr mit einem Kupfertressengewebe umgeben sein, um ein 

Mitpumpen von Sand und ein Verstopfen des Brunnens zu verhindern. 

Eine grófiere Anzahl derartiger Filterbrunnen wird zu einer Saugrohrleitung 

zusammengefflgt. Der Abstand der Brunnen und die Anzahl der zu einem 

Pumpensystem zusammengeschlossenen Brunnen richtet sich dabei in 

erster Linie nach der vorhandenen Bodenart des Untergrundes und der 

zu erzielenden Absenkungstiefe. Jede Saugrohrleitung hangt an einem 

Pumpenaggregat, das mit einer Kolben- oder Kreiselpumpe ausgerflstet ist.

Da erfahrungsgemafi die praktlsche Absenkungstiefe einer Staffel 

dieses Brunnensystems je nach Wasserandrang und Bodenart 3,50 bis 5 m 

betragt, war bei Anwendung dieses Systems bel einer Absenkungstiefe 

von 10 m im gunstlgsten Falle mit der Notwendigkelt der Errlchtung von 

zwei, vorausslchtlich aber von drei Staffeln zu rechnen. Bel Vorhandensein 

einer undichten Wesersohle war es sogar zweifelhaft, ob selbst drei 

Staffeln ausreichend sein wflrden. Es ware aufierdem wohl ein sehr enger 

Abstand der Einzelbrunnen erforderlich gewesen. Mit Sicherheit hatte 

die zwelte Staffel, wahrschelnllch sogar eine dritte Staffel in die Baugrube 

des Grundwerks selbst gesetzt werden mflssen. Dle Anlage des Kleln- 

filterbrunnensystems hatte damit eine starkę Verbauung der Baugrube 

durch Brunnen, Rohrleltungen und Pumpengerate zur Folgę gehabt. Dies
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tzuo. wegfallen. Verstopfung der grofien Brunnen ist nicht zu beftirchten, bei 

starker Verschlammung kann der Brunnen jederzeit mit Leichtigkeit mittels 

Greifer oder Schlammbflchse gereinigt werden. Das Mitreifien von feinem 
Sand wird dadurch verhindert, dafi die Brunnen mit einem geeigneten 

Kiesfiltermaterial in geniigender Starkę und zweckentsprechender Korn- 

grófie umgeben werden. Der Brunnen ist im oberen Teil aus dichten 

aufeinander verschraubten Eisenrohren zusammengesetzt und nur im 

unteren Teil mit den durchlOcherten Filterrohren, die in der wasserfflhrenden 

Schicht liegen, versehen.

Im Gegensatze zum System kleiner Filterbrunnen ist bei 

den Grofifilterbrunnen jeder Brunnen fflr sich mit einem 

Pumpenaggregat ausgerflstet. Jeder Brunnen arbeitet ais 

Elnzelelement und ist vóllig unabhangig von seinem Nachbar- 

brunnen. Die Wasserhaltung mit Grofifilterbrunnen kennzeichnet 

sich damit ais eine klare, auf einzelne selbstandige Elemente
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Abb. 4. Querschnitt durch einen Grofifilterbrunnen.

aufgebaute Brunnenanlage. Sie hat den grofien VorteiI, dafi Stórungen 

stets nach Art und Ort schnell erkannt werden kOnnen, wahrend in einem 

Pumpensystem mit zahlreichen, an einer Saugleitung hangenden Einzel- 

brunnen eine StOrung oft erst nach langem Suchen gefunden, ja in vielen 

Fallen flberhaupt nicht erkannt wird. Eine Kleinbrunnenanlage kann 

daher in ihrer Leistungsfahigkeit stark gehemmt sein, ohne dafi dies 

immer festgestellt werden kann. Durch die Ausrustung jedes Brunnens 

bei dem Groflfiltersystem mit einer besonderen Saugleitung ist auch die 

genaueste Kontrolle jedes einzelnen Brunnens auf etwaige Sandfuhrung 

sichergestellt, was bei Grundung in der Nahe wichtiger, bereits fertlger 

Bauteiie oder vorhandener Hauserblocks besonders wichtig ist.

Die Grofifilterbrunnen vereinigen ln ihrem Betrieb die Wirkungsweise 

mehrerer Staffeln normaler Kleinfilterbrunnen. Nicht durch Ausschaltung 

einer Staffel, sondern lediglich durch Drosselung der WasserfOrderung 

bzw. Ausschaltung einzelner Brunnen wird erreicht, dafi die Grofibrunnen- 

anlage sich jeder Forderung auf Vergrófierung oder Verkleinerung der 

Absenkungstlefe innerhalb ihres Leistungsbereichs anpassen kann. Aus

H r J L J E ln
Abb. 2. Grófier Mittelpfeiler des Wehres.

hatte sich wirtschaftllch in den Kosten fur das Einbringen des Betons, 

aber auch, was im Falle DOrverden wesentlich wichtiger war, technisch 

in der Giite des Betons ungflnstig ausgewirkt. Denn bei der Forderung 

eines dichten Betons, der fflr das neue Bauwerk mit Rflckslcht auf die 

unzuverlasslge Anreicherung des Weserwassers mit Schwefelsaure von 

ganz besonderer Bedeutung war, war das ungehemmte Einbringen des 

Betons in mOglichst elnheitlichen grofien Fiachen und in mOglichst grofien 

BaublOcken von grOfiter Wichtlgkeit. Jede Behinderung durch Rohrleitungen 

und Brunnen usw. hatte die Gflte des Betons beeintrachtigt. Dieser Umstand 

mufite daher bei dem Umbau des DOrverdener Wehres fflr die Entscheidung 

uber die Wahl des Grundwasserabsenkungssystems 

mit von ausschlaggebender Bedeutung sein. ^

Im Wettbewerb mit dem genannten flblichen (  ,---U-\_^

System stand fflr die Bauarbeiten in DOryerden die 

Absenkung des Grundwassers mittels Grofifilter- II M 

brunnen, wie sje unter anderen Verhaitnissen beim 

Bau der Staustufe Griesheim durch die Firma Joh.

Keller, Frankfurt (Maln), vorher schon ausgeffihrt 

worden war, und von dieser Firma auch fflr Wehr 

DOrverden angeboten wurde.

Die Grofifilterbrunnen haben in ihrer grund- 

satzlichen Anordnung, abgesehen von ihren gróBeren 

Abmessungen, die gleiche Bauart wie die Kleinfilter

brunnen. Ebenso wie diese bestehen sie in ihrem 

Endzustande aus einem Filterrohr und darin ein- 

gehangten Saugrohr bzw. mehreren Saugrohren 

(Abb. 4). Das Filterrohr, dessen Durchmesser zwischen 

500 und 2000 mm schwankt und dessen Lange nach 

der zu erreichenden Absenkungstlefe und nach der 

Machtlgkeit der wasserfflhrenden Schicht bemessen 

wird, besteht aus durchlóchertem Eisenblech. Die 

Tressengewebe, die bei kleinen Filterbrunnen in 

lehmigen und Sandbóden, um eine Verstopfung der 

Brunnen zu yerhindern, erforderlich sind, kónnen hier Kleinfilterbrunnen.

diesem Betriebe erglbt sich die Móglichkeit, dort, wo sonst eine Brunnen- 

staffel in das Grundwerk des Bauwerks *niedergebracht werden mufi, um 

die nótige Absenkungstlefe zu erreichen, mit samtlichen Brunnen aufier- 

halb der Bauwerksohle zu bleiben. So kann im allgemelnen die ganze 

Wasserhaltung durchgefflhrt werden, bevor flberhaupt mit dem Aushub 

der Baugrube begonnen wird. Voraussetzung ist lediglich, dafi die er- 

forderliche Absenkungstlefe durch die aufierhalb des Grundwerks nieder- 

gebrachten Brunnen erreicht werden kann. Auch der Bauunternehmer 

ist bei Anwendung der GroBbrunnen, abgesehen von dem Vorteil, den 

eine Baugrube ohne Rohrleitung darbietet, weniger abhangig in seinen 

Entscheidungen flber den Baufortgang, da er unabhangig von hinter- 

einander einzubauenden Grundwasserstaffeln Erdaushub und Grundwerks- 

bau ohne Unterbrechung hintereinander ausfflhren kann. Das Bauprogramm 

wird dadurch wesentlich wirtschaftlicher und, was besonders wichtig ist, 

auch technisch gfinstiger. Dies mufi sich in der Gflte des Baues auswirken.

Die Gefahr einer zu knappen Bemessung der Wasserhaltungsanlage 

ist bel Yerwendung der Kleinfilterbrunnen durch die Unsicherheit ln der

■Mantelrchr 

■Filterrohr 

■Saugrohr 

Ę-Ku/fertręssen-

%-Kiesfilter

Abb. 3.
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Yorbehalten. Aufmauerung der NordmolenverIangerung im Fischereihafen Neukuhren.
Von Bauassessor Karl Weifl, Wilhelmshaven.

Veranlassung.

Dle Einfahrt des Flschereihafens Neukuhren verflachte sich infolge 

des sandfflhrenden westóstlichen Kflstenstromes stSndlg so stark, dafi bei 

stflrmischem Wetter vor der Elnfahrt eine schwere Brandung entstand, in 

der immer wieder vom Sturm auf See flberraschte Fischkutter bei der 

Helmkehr kenterten und mit Ihrer Besatzung verloren gingen. Da eine 

Einfahrt mit ausreichender Tiefe durch Baggerungen nur bei sehr hohen

Abb. 2. Bauzustand Ende 1929.

dauernden Kosten zu erreichen gewesen ware, mufite sie durch Ver- 

langerung der Nordmole in das tiefe Wasser verlegt werden, ohne dafi 

erneute Versandungen eintreten konnten.
Im Jahre 1929 ist dle ln Abb. 1 dargestellte Nordmolenverlangerung, 

dereń Linlenfflhrung sorgfaltig flberlegt worden war, gemafi Abb. 2 nach 

der von G o t th i l f  Hagen eingefflhrten und angewendeten Bauweise in

ihrem Unterbau hergestellt worden. Abb. 3 gibt den Bauzustand der 

Nordmolenveriangerung — vom Molenkopf aus gesehen —  nach Be- 

endlgung der Arbeiten im Jahre 1929 wieder.

Wanger
Spitze

300171

Sfurmsigna/mast Strommister-Gehóft 

Abb. 1. Obersichtsplan.

Ais nach der Machtergreifung durch A do lf H it le r  der Kampf gegen 

dle Arbeltsloslgkelt einsetzte, war in Ostpreufien die Aufmauerung der 

Nordmolenveriangerung Neukuhren eine der ersten Arbeitsbeschaffungs- 

mafinahmen der Regierung. Die vorbereitenden Arbeiten — Entwurf, 

Kostenanschlag, Ausschreibung und Vergebung — waren so vorgetrleben 

worden, dafi bereits Anfang Mai mit dem Bau begonnen werden konnte.

Schatzung der erforderlichen Staffelanzahl grofi und fflhrt hauflg zu 

langeren Aufenthalten oder gar zu Fehlentscheidungen. Diese Gefahr 

ist bei Verwendung der Grofifilterbrunnen wesentlich gerlnger. Jeder 

Brunnen kann sofort in Betrieb genommen und seine Wirkung auf Ab- 

senkung in der Baugrube durch Beobachtungsbrunnen festgestellt werden, 

so dafi frflhzeitlg genug erkannt werden kann, wievlel Brunnen zur Er- 

relchung der Absenkungstiefe erforderllch sein werden. Auch besteht 

bel den Grofibrunnen die Mógllchkeit, die Tiefen der Absenkung jeweils 

nach dem Stande der Bauarbelten zu bemessen und damit die Vor- 

haltungs- und Betriebszeiten der Brunnen durch Drosselung der Pumpen 

bzw. durch Ausschaitung von Brunnen stark elnzuschranken, ohne dafi 

die MOglichkeit aufgegeben wird, die volle Absenkungstiefe jederzeit 

wiederherzustellen. Bei Kleinfilterbrunnen dagegen mufi mit der Aufgabe 

einer Staffel, d. h. wenn einmal eine Staffel unter Wasser gesetzt ist, 

dle Wasserhaltung der Staffel aufgegeben werden.

Mit der klaren AuflOsung der Wasserhaltung in selbstandige Elnzel- 

elemente (jeder Brunnen eine oder mehrere Pumpen) ist auch eine hohe 

Betriebsicherheit der Gesamtanlage gewahrlelstet. Eine gemeinsame lange 

Saugleltung, dereń Undlchtwerden meist zu langeren BetriebstOrungen 

fflhrt, ist bel Verwendung von Elnzelpumpenaggregaten nicht vorhanden. 

Auch der Nachteil der Zusammenschaltung vieler Elnzelbrunnen zu einem 

Pumpensystem, was Veranlassung zu BetriebstOrungen geben kann, failt 

hierbei fort. StOrungen eines Brunnens, in dem ledigllch eine oder 

zwei Pumpen mit kurzer Saugleltung hangen und der mit kurzer Druck- 

leitung sein Wasser an den Vorfluter abglbt, kommen seiten vor. Auch 

dann beeinflufit der Ausfall eines Brunnens im Gesamtsystem dle Wirkungs- 

weise der flbrlgen Brunnen ln kelner Weise. Er kann im Stadium der 
bereits gedrosselten Wasserhaltung auf leichteste Art durch Steigerung 

der Leistungsfahigkeit der flbrlgen Brunnen ersetzt werden. Ledigllch 

lm Stadium der aufiersten Beanspruchung aller Brunnen trltt, falls ein 

Brunnen ausfallen sollte, ein Stelgen des Grundwassers ein, das durch 

Mehrleistung der flbrlgen vollausgenutzten Brunnen nicht ersetzt werden 

kann. Nur In diesem Falle ware bel grofien Baugruben und wlchtlgen 

Grundwerksbauten der Bau eines Reservebrunnens von vornherein vor- 
zusehen.

Der Betrieb einer Wasserhaltung in Elnzelbrunnen mit elgenem 

Pumpensystem erlaubt auch eine einfache elektrische Sicherungsanlage, 

dle, verbunden mit selbsttatlgen akustlschen und optischen Slgnalanlagen 

jederzeit eine StOrung genau Ortlich feststellen und daher ln kflrzester 

Zeit beseitigen lafit.

Bei derEntscheidung uber 
dle Wahl des Systems der 

Wasserhaltung fflr den Umbau 

des Wehres Dórverden stand 
also dem vielfach auch bel 

schwlerlgsten Verhaitnlssen 

bewahrten System der Kleln- 

filterbrunnenanlage das System 
der Grofibrunnen gegenflber, 

das fflr schwierige Wasser- 

bauten nur sparllche Erfahrun

gen aufweisen konnte. Wo es 

angewendet war, waren die 

Verhaltnisse unglelchgflnstlger 

ais in DOrverden, wo bei 10 m 

Uberdruck mitten lm Strom 

bei vOllig durchiassigem Unter- 

grunde unter Aufrechterhaltung 

des Staues die Absenkung 

durchgefflhrt werden mufite.

Insbesondere war die Frage, 

ob dle vorauszusehende not- 

wendige starkę WasserfOrde- 

rung jedes Einzelbrunnens

nicht zum Mitreifien von Sand Abb. 5. Bohrung am Kraftwerk.
aus dem Untergrund fflhren

wurde, bei Anwendung der Grofibrunnen ohne Tressenfilter v01Iig un- 

gekiart, mufite aber bel der Nahe des Kraftwerkgrundwerkes (Abb. 5) von 

ausschlaggebender Bedeutung sein. Anderseits sprach fflr die Verwendung 

der Grofibrunnen in erster Linie die MOglichkeit, dle Wasserhaltung damit 

aufierhalb des Bauwerkgrundwerks unterbringen und so den Grundwerks- 

beton unbehindert durch Wasserhaltungsgerate in mOgllchst grofien ein- 

heitllchen BlOcken elnbringen zu kOnnen, was fflr die zu erzlelende 

Dichtigkeit von grOfiter Bedeutung sein mufite. Daneben splelten dle 

sonstlgen VorteIle der Grofifllterbrunnenanlage wie Klarhelt der Anlage, 

Ersparnis an Aushubkosten und bessere KontrolImOglichkeit im Betrlebe 
eine untergeordnete Rolle.

Alle diese Gesichtspunkte fflhrten zu der Entscheidung, dafi bei Wehrbau 

DÓrverden trotz der mangelnden Erfahrungen bel ungflnstlg gelagerten 

Yerhaltnissen die Grofifilteranlage anzuwenden war. (Schlufi folgt.)
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Bauleistungen und Aufgabe.

Die Aufmauerung der Nordmolenveriangerung 

umfafite die Herstellung von rd. 5000 m3 Granit- 

steinmauerwerk und rd. 1400 m3 Betonmauerwerk 

gemSB Abb. 4 u. 5.

Aus dem Abstande von 3 m, ln dem die 
60 mm dicken Rundeisenanker zur gegenseitlgen 

Verankerung der PfahlwSnde eingezogen sind, 

ergibt sich eine Untertellung der Mole ln einzelne 

BlOcke: Ober jedem Anker ist ein Schlitz an

geordnet, der bel jedem zweiten Anker vo!lstandig 

bis oben durchgeht, so daB die Mauer in 6 m 

lange Abschnltte getellt wird. Die nicht bis oben 

durchgehenden Schlitze sind nur 1,10 m hoch (von 

— 0,3 bis + 0,8 m MW). Bei einem Setzen der 

Steinfiillung kann also das Mauerwerk ohne 

Gefahrdung der Anker folgen. Eine trflgerische, 

die Setzungen der Stelnpackung verbergende 

Briickenwirkung eines uber grOBere Strecken durch

laufenden Molenabschnitts wird dadurch vermleden. 

Zum Schutze gegen die Kerbwirkung der 1,10 m 

hohen Schlitze und zur Aufnahme etwaiger Biege- 

beanspruchungen sind die einzelnen BlOcke mit 

zwei Lagen gebrauchter Eisenbahnschienen bewehrt 

(Abb. 4).
Dle Mauersteine sind aus Granitfindlingen 

gewonnen worden, dle aus der Ostsee zwischen 

Palmnlcken und BrUsterort mit Hilfe von Tauchern 

aus 6 + 8 m Wassertiefe gezangt wurden.
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Abb. 6 a bis d. Baustellenelnrichtung mit Einzelhelten
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Abb. 7. Umgebaute Molenriistung.

Die Unterhaltung des 

mitZement-Trafi-MOrtei auf- 
gefiihrten Granitstelnmauer- 

werks der schon bestehen- 

den Molen yerursacht in- 
folge der sehr starken 

Witterungseinfliisse auf den 
MćSrtel dauernde Unter- 

haltungsarbeiten und 

-kosten. Daher ist erst- 
malig im Bezirk des Hafen- 

bauamts Piilau ein Versuch 

mit einer 60 m langen, in 

das Bauwerk einbezogenen 

Betonstrecke gemacht und 

auch die obere Mauerschicht 

von Mole und Brustmauer 

aus Beton hergestellt wor

den (Abb. 5). Der weich eingebrachte Beton enthielt 330 kg Normen- 

zement und 110 kg TraB je m3 Fertigbeton, wahrend der untere Teil der 

Mole, das .Grundbettmauerwerk" von — 0,30 bis + 0,80 m MW mit 

hochwertlgem Normenzement hergestellt wurde. AuBerdem erhielten 

die AuBenfiachen der Betonkórper einen 0,3 m breiten Spllttbetonvorsatz 

mit 450 kg Zement und 150 kg TraB je m3 Beton. Die Bewehrung der 

BetonkOrper liegt in der Vorsatzbetonschicht und ist im Kernbeton ver- 

ankert. Die KOrnung der dem Strande entnommenen Zuschlagstoffe lag 

vorwiegend im besonders guten Bereiche der Sieblinie und zum Teil 
infoige Fehlens des Mittel - 

kornes erheblich darunter.

Bemerkenswerte Unter- 

schiede in der Beton- 

druckfestlgkeit, die 370 bis 
400 kg/cm2 nach vier Wo

chen betrug, wurden eben- 

sowenig festgestellt wie in 

der Wasserdurchlassigkelt 
oder in der Wirkung der 

verschiedenen Zemente.

Bauausfiihrung und 

-betrieb.

Die bis zum Herbst 1933 

zu beendenden Arbeiten 

sind an eine Arbeitsgemein- 

schaft (Firma Ackermann 

& Baltrusch, Zweigstelle der 
Firma J. Berger AG, Mer- 

tlnkat & Mulack, Possekal

& Schader und Wolf & DOring, samtlich Kónigsberg i. Pr.) vergeben worden. 

Federfflhrung und Bauleitung lagen ln Handen der Firma J. Berger AG.

Um Zeit zu gewinnen und sofort mit den Arbeiten beginnen zu 

konnen, wurde auf Vorschlag der Firma J. Berger von der Herstellung 

eines besonderen Geriistes abgesehen und die vorhandene Riistung ent

sprechend umgebaut. Ais Zuweg zur Molenbaustelle diente die vor- 

handene Nordmole (Abb. 2, 6 u. 7). Einzelheiten der Baustelle sind in 

Abb. 6 ab ls6d  dargestellt. Der Fortgang der Arbeiten hlng vornehmlich 

von der Herstellung der untersten Mauerwerkschichten ab, die nur bei 

vollstandig ruhiger See aufgefuhrt werden konnten. Daher ist der grdflte 

Teil des Mauerwerks von — 0,30 bis + 0,80 m MW zunachst an Land in 
Form von rd. 2 m3 grofien Bfócken den „Grundbettblócken" hergestellt 

worden (Abb. 4, 5, 8 u. 9), so daB bei glatter See nur noch die Zwischen- 

raume ausgemauert zu werden brauchten.

Die Arbeiten sind wie folgt ausgefiihrt worden:

Zangen der iiber — 0,30 m MW liegenden Steine mittels eines 

Dampfdrehkrans und ihre Befórderung an Land auf Plattform

wagen,

uber Wasser Abschneiden, etwa 1,2 m tief Bohren und Absprengen 

der Gerflstpfahle innerhalb der Pfahlwande,

Einbringen kleinerer Steine (Fullsteine) fiir das ebene Grundbett 

ais Auflagerflache fiir die Grundbettbfócke,

Versetzen der an Land hergestellten Grundbettbfócke mit dem 

Dampfdrehkran und einem von Hand bedienten Torkran, 

Herstellen des Zwischenbetons und -mauerwerks bei glatter See, 

Hochfuhren des Beton- und Granitsteinmauerwerks, Abbau des 

Geriistes und

Aufbringen der Betonabdeckschicht auf dem Mauerwerk.

Den Fortgang der Arbeiten und den EinfiuB der teilweisen Her

stellung des Grundbettmauerwerks an Land zeigt Abb. 10.

Zur Befórderung der Baustoffe auf einer Gleisanlage fur 60 cm Spur- 

weite dienten 4 Dieseliokomotlven, 50 Plattformwagen und 40 Mulden- 

kipper.

Abb. 9.

Die Blndemittel, bestehend aus3GTZementund 1 GT TraB, wurden mit 

einer 150-1-Mischmaschine im Zementschuppen vorgemischt. Eine Misch- 

maschine von 250 1 Trommelinhalt stellte den Beton fur die Grundbett- 

bfócke her. Sie ist spater durch eine 150-1-Mischmaschine ersetzt worden, 

die dann den Mórtel fur die Mauerwerkbfócke lieferte. An der Nord- 

molenwurzel befand sich die Beton- und MOrtelmischanlage fiir die eigent- 
liche Molenbaustelle. Sie bestand aus einer 500-1-Mischmaschine und 

wurde nach Fertigstellung der Betongrundbettbfócke durch die schon er- 

wahnte 250-1-Mischmaschine verst3rkt.

Abb. 8. An Land hergestellte Betongrundbettbfócke 
fflr ein Ankerfeld.

Abb. 11. Trotz des Schutzes der Brustmauer von der 

See in den Hafen geworfenes Gleis.

Das eingesetzte Gerat und seine Verteilung auf der Baustelle hat 

sich ais zweckmaBig erwlesen. Unbeąuem fur den Betrieb waren die 

verschiedenen Bauweisen.

Schwere Betriebsunfaile oder Betriebssfórungen, dereń Verhiitung in 

menschlicher Macht lag, sind nicht eingetreten. Der Ausfall an Arbeits- 

tagen im Juli und besonders im August war infoige schwerer Stiirme 

sehr grofi. So fegte die See Ende August das auf der bestehenden Nord

mole im Schutze der Brustmauer liegende Gleis in den Hafen (Abb. 11) 

und richtete auch auf der Riistung einlge Schaden an (Abb. 12).

Abb. 12. Riistung iiber teilweise aufgefuhrter Mole 

im Sturm.

Sonstige Bauarbeiten.

Ais wahrend des Baues iibersehen werden konnte, wie hoch die aus 

dem Papen- und Reinhard-Programm bereitgestellten Mittel fiir die Auf

mauerung der Nordmolenveriangerung beansprucht werden und welche 

Betrage ubrigbleiben wurden, erging die Verfiigung, den Ostmolenkopf
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und eine mit einem Holzsteg uberbrflckte Lflcke in der Ostmole auf- 
zumauern. Die Ausfuhrung dieser Arbeiten war dieselbe wie bei der 

Nordmole. Ferner ist mit den vorhandenen Mitteln die in Abb. 6a dar- 

gestellte Hafenfiache auf — 4,0 m MW vertieft und die Befeuerung des 

Hafens vollendet worden, nachdem im Jahre vorher das Richtfeuer her

gestellt wurde (Abb. 1).

Die behelfmafiige Petroleumleuchte auf dem Kopf der Nordmolen- 

ver!3ngerung Ist durch ein Gasfeuer ersetzt worden. Ebenso erhielt der 

alte bisher unbefeuerte Nordmolenkopf eine Gasleuchte. Das bisher von 

einem Holzmast getragene Ostmolenfeuer wurde ebenso wie auf der 

Nordmolenverl3ngerung auf einer Elsenbetonsaule angeordnet. Abb. 13 

zeigt das Ostmolenfeuer; links iiber dem Dalben ist der alte Nordmolen-

fisenbelondecke iiber den Besichtigungskammern•Grundbettmauerwerkoufgehendes Mauerwerk'Brustmouer

■Ursuc/ustrecke aus Beton-M ftrrBemerkungen
.'Ź7JrZr6eftrx r }b q ’

rmfog Aufgehendes Betonmauerwerk betoniert 

Aufgehendes Granitsteinmauerwerkgemauert 

f iiiu j Bsenbefondeckt uber den Beskhtigungskommem 
eingcschatt

Bsenbetondecke Uber den Besióitigungkammern 
Setoniert

Betonbrustmauer eingeschalt 

Betonbrustmauer betonierł 

Granitsteinbrustmouer gemauert 

| { | Ouertroger der Kranbahnństung durchgeschnit- 
ten fur Aufmauerung der Brustmouer 

Betondedachicht aufder Mole beton iert 

Befondedadiicht auf der Brustmouer beton iert 

| | yerfugen derAuftenflachen des Granitstein -
mauerwtrkes 

1 Yeriegen na Feldbahnateisaufderlandbaostelle.
1 Drehkran auf dem tm e zur Mele. 3 [inebnen der 
Baustelle fur die Grundoettblóde. 4  l-lementsehup- 
pent 5- Geróteschuppea, B • Baubuden, Ba-Boraden 
oujhcsteUt. 5 Dreli kran om AnfbngderMolenrustung. 
S urehkron u ber ho len. 7 Dren kran ot/fbreiten Unter- 
wagen set zen. 8 Dreli kran aufgestellt. Sfintrefien 
der ersten Seestrine. 10 Brunnen und Pumpe fur Misó- 
masehinen eingebaut. MBrennstofflel/ererbout.
12 Torkron L-aufLond, M- auf Mae aufhesteilt. 13 Uses- 
bieeemasdine aufaesfellt. 14- Grundbemauenrefkdunłi 

SetgangzerstórfAS VonderSeehenintergewwfmes
_____ (j/eis wieder oufder Mole yrrlegf. 16 Torkron-

| g/eis yerlegl. Bis 9" Uhrzeit bis zu der ot/f
__________der Molegeorbeitet werden konnte.
__________ Ab 12** Uhrzeit m  derob auf der
JL  _____________ Mole georbeitet werden konnte.

| | | duertrogerf.Kronbahngcrvstho(hgenommen OrundbettmitFullsteinen ousgleicheny 0tnn0hnni __ _ .
( ~] Langstrógerf Kransdnesiea -

(— -j LangstrógerfFwdcrbahnsduene* 

j  Krortsdiienen irrlegt

|--- 1 Krderbahnschienen irrlegt

f X l  Gnjndbettgerćumt

Betongrundbettblóike betonierł 

Behngrt/ndbeffblćcke rersetit 

^  Iwisdienbeton hergestellt

6ranifsteinbJócke an Land gemuert 

Oronitsteinmouerwerksblddte rersetzt 

m  Iwisdienmauerwerk hergestellt

Y 1 Gerustpfihte abgesprengt

Aufgehendes Betonmauerwerk eingeschalt

 — ----- /  Tag: Ganztoaigt• Arbe/ts-1-------  ousfaUe infolge Sturm

_______  R Regen

— -*-- *— Sgu Seegang Arbeiten auf
---------- der Mo/e unmoglich

__________GIS 6/affe See

--------Sq Seegang, Arbeiten
erschwert

A" • r •
frrirog
Sofnwótnd'
*~:Lvjf__

IŁ
» . Miftwoeh

frttrgg

£ Diensfoj
Minwodi J2 i_  
Donnersroa \%H  frtiioij __
Sónntog
Montog
Birn s teg
Hiihvcch

.u V,- . F ■ ■ _
a  Denoerstog  
30 tn ito g

S."-.’! ̂  X'j] 
Honfop.•X 77

•V' ••:'7 
Mc nruj
":;cryfv.;

Mittwoaf

Mi tli* co
fionnep, f‘'-j 
Tryipig

23 Sii.xtr.-.g  
pi
>5. ?r.?5'c/y; 
26 Minwoch

Z9 $onnabtn<l
so

"Z Mittwoel

t Hottłog 
%_ MittwóeH

fS Mirrwodt

Mantag
Diautoa

y a mI ł  Mi ttwćct)

T Miftwoch

SonnttNj

■..fcf .gg?. . j . r r  i-t v -i i i i i I r  I 11 i i l i  i  i i i i i r r ł y t ’ 1 't ~r r i " r ~i~7~i4-TT i r~i'~t~T-t, i l i r
Anker: 1 ♦ 6 8 tO 12 t* 16 20 2Z 2* 26 Ż8 JO 32 3* J6 JS *0 *2 *4 UG 50 SZ 5* 56 58 SO €2 64 66 68 70 72 7*

Abb. 10. Darstellung des Baufortschritts,
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Abb. 13. Ostmolenfeuer.

kopf mit dem Gaskessel slcht- 

bar, auf dem unmittelbar dle 

Leuchte steht. Abb. 14 zelgt 

das Nordmolenfeuer, welches 

iiber dem Absatz durch einen 

Eisenaufsatz infolge Vereisung 

der Leuchte veriangert wer

den mufite.
Bemerkenswert ist die 

Herstellung der Elsenbeton- 
masten bei sehr windlgem 

Frostwetter, wobei eine be- 

helzte Umbauung der Masten 

die Kaite nur schwach ab- 

geschlrmt hat, so dafi kleine, 
auf die Schalung zur Uber- 

wachung des Abbindevorgangs 
gcstellte Probewflrfel nach 

dem Ausschalen Eisblumen 

zeigten. Trotzdem wiesen dle 

Masten keine auf Frostschaden 

zuruckzufuhrende Mangel auf; 

starkę Vereisungen und Bean

spruchungen des Nordmolen-

feuermastes durch schwere 

Brecher haben keine Schaden 

am Bauwerk hervorgerufen 

oder aufgedeckt.

Schluflbemerkungen.

Die Betonbauweise hat sich 

in bezug auf Schnelllgkelt 

und werkgerechte Verarbeitung 

gegenflber dem Mauerwerk ais 

flberlegen gezeigt.

Angriffe auf den Beton, 

die auf eine geringere Lebens

dauer oder hóhere Unter- 

haltungskosten ais beim Granit- 

steinmauerwerk schliefien las

sen, sind blsher nicht fest

gestellt worden.

Ein endgultlgcs Urtell flber 

eine unbedlngte Uberlegenheit 

des Betons zu failen, Ist Infolge 

der kurzeń Beobachtungsdauer 

jedoch nicht mOglich. Abb. 14. Nordmolenfeuer.

Alle Rechte vorbehalten. Strafienbau-Tagung am 4., 5. und 6. November 1937 in Bayreuth.

Nach Begrflfiung der ln der Ludwig-Slebert-Festhalle versammelten 
Teilnehmer durch den stellv. Vorsitzenden der Forschungs-Gesellschaft fflr 
das Strafienwesen, Oberreglerungsbaurat H ube r, der seine Freude darflber 
ausdrflckte, dafi annahernd IOW) Strafienbaufachleute der Einladung der 
Gesellschaft gefolgt waren, sprach der Oberbflrgermelster der Stadt Bay
reuth, Dr. S chm id t, dem Generalinspektor fflr das Strafienwesen, ®r.=3ng. 
Todt, selnen Dank dafflr aus, dafi dle Tagung in der Gaustadt der bayerischen 
Ostmark abgehalten wird. Er verspricht, dafi die Stadt bei ihren etwas 
beengten Unterkunftsverhaltnlssen alles tun werde, um den Gasten die Tage 
angenehm zu machen. Er glaubt daran, dafi durch den Ausbau des 
bedeutsamsten Verkehrsmitte!s, „der Reichsautobahnen', die neben dem 
Vorzug einer elnwandfreien Verkehrstechnlk auch dle Verkehrsschónhelt 
in sich vereinlge, eine bessere Verwaltung des weitverzweigten Grenz- 
gaues mógllch sei, und halt es nicht fflr einen Zufall, dafi der Auf- 
schwung, den Bayreuth unter nationalsozlallstlscher Fflhrung erhalten hat, 
mit dem Ausbau der Strafien zusammenfailt. Der Gauleiterder bayerischen 
Ostmark stellt ebenfalls die Wlchtlgkeit des Strafiennetzes fflr die bayerische 
Ostmark heraus und sleht in seinem Ausbau eine leichtere poslt!ve, 
politische ArbeitsmOgllchkelt. Ais Vertreter der Strafienbau-Industrle 
sprlcht Generaldirektor M llk e  rflckschauend von dem Errelchten und 
verspricht, dafi dle Manner des Strafienbaues sich bemflhen werden, Unvoll- 
kommenheiten immer mehr zu beseltlgen und unter noch besserer Heran- 
bildung des technischen Nachwuchses immer bessere Leistungen zu er- 
zielen. Wenn auch das anfangliche Lacheln des Auslandes in Anerkennung 
umgeschlagen sei, so mflsse der deutsche Bautechniker stets unzufrleden 
bleiben mit dem Errelchten, um Besseres zu schaffen. Herr M llk e  
betont, dafi bei allem Wagemut, den der Untemehmer haben mflsse, 
dieser nicht mit Wagehalslgkeit verwechselt werden dflrfe. Ein Vertrauens- 
verhaitnis sei unbedingt notwendig zwischen dem Strafienbauer und dem 
Auftraggeber, und er hoffe, dafi das Verhaitnis zu den Dlenststellen der 
Reichsautobahnen und der Generalinspektion durch belderseltlges Be
mflhen ein standig besseres wurde. Auch Relchsbahndirektor R udo lp h i 
erkannte den Erfolg, der in den grofien Leistungen der Strafienbau- 
Industrie 13ge, unumwunden an und begrflfite, dafi das Vertrauen 
zwischen Bauherrschaft und Unternehmer ein gutes sei. Wo órtlich 
Schwierigkelten aufgetaucht waren, seien zur Berelnlgung und zur Her
stellung vernunftiger Grundlagen persónllche Aussprachen meist von 
bestem Erfolge gewesen. Deutllch wandte er sich gegen unbiillge Nach- 
forderungen, dle sich teilweise lelder zu flblen Auswflchsen zu entwickeln 
drohten. Auch auf dem Gebiete der Prelsforderungen verlangt der 
Redner Dlsziplin und krltislert das Ansteigen der Prelse auf dem Natur- 
steinmarkt. Dle angegebenen Zahlen charakterisleren dle Leistungen in 
diesem Baujahr. Wiederum werden annahernd 60 Mili. m3 Erdbewegungen 
durchgefflhrt, etwa 1,5 Milliarden RM wurden an die Unternehmer aus- 
gezahlt, und auch in diesem Jahre werde das gesteckte Ziel der Fertlg
stellung von weiteren 1000 km Autobahn erreicht. Der Generalinspektor 
fflr das deutsche Strafienwesen, Sr.=3ng. T odt, drflckt seine Freude 
darflber aus, dafi der deutsche Strafienbau durch seine zahlreichen Ver- 
treter sich kraftvoll fflr den Gemelnschaftsgedanken des Autobahnbaues 
und der VervolIkommnung des gesamten deutschen Verkehrswegenetzes 
bekennen. Eine neue Baugesinnung, dle Ihr Vorbild in den Bauten der 
Bewegung habe, sei auch beim Bau der Relchsautobahn zu erkennen. 
Beim Brflckenbau und bel der Steinbearbeltung sei ein neuer Weg be- 
schritten worden, und die Sorge von der Arbeltslosigkeit sei abgelóst 
worden von einem Zustande, in dem zu viel Arbeit und keine genflgen- 
den Krafte vorhanden seien. Jeder mflsse jedoch anerkennen, dafi dieser 
Zustand besser sei ais der gegenteillge. Trotz der ungflnstlgen Ver- 
haltnisse, besonders des schlechten Frflhjahrs, das flberall den Baubeglnn

stark verzógert habe, sei das Geforderte gelelstet worden. Neben den 
Worten der Anerkennung warnt der Generalinspektor bei der Verknappung 
von Baustoffen vor unreellen Nachforderungen, vor Erhóhung der Baustoff- 
preise und legt vor allen Dingen dem Betrlebsfuhrer dle Sorge um seine 
Gefolgschaft, besonders aber verunglflckter Arbeitskameraden ans Herz.

Am 5. November fflllten Fachvortr3ge bis gegen 2 Uhr den Tag aus. 
W. A. O s tw a ld , Heppenheim, berichtet flber Versuchsfahrten auf der 
Relchsautobahn; anschllefiend fflhrt Dipl.-Ing. H o ffm an n , Berlin, die Ent
wicklung des Kraftverkehrs auf Reichsautobahnen und Reichsstrafien vor 
Augen. Man erkennt dle gflnstlge Wechselwirkung zwischen einer guten 
Fahrbahn und dem Kraftwagen, und es wird deutllch, wie elnerselts neben 
gesteigerter Verkehrssicherheit eine wesentliche Erhóhung der Verkehrs- 
geschwindigkeit mógllch ist, anderseits tritt bel Einhalten normaler Ge- 
schwindigkeiten eine bedeutende Kraftstoff- und Materlalersparnis ein.

Prof. Sr.=3ng. G a rb o tz , Berlin, gibt eine elngehende ausgezeichnete 
Ubersicht von Arbeits- und Gerate-Untersuchungen auf Betondecken- 
Baustellen. Die deutsche Bauindustrle, insbesondere die Industrie der 
Baumaschinen hat es verstanden, den gewaltigen Anforderungen, dle das 
Beton-Strafienbauwesen an sie stellen, gerecht zu werden und den Gerate- 
einsatz wlrtschaftllch zu gestalten. Bei der gegenwartigen Verknappung 
menschllcher Arbeitskrafte wird die Maschlne wieder zu einem ln ihrer 
Ursprflngllchkelt helfenden Faktor In allen Arbeitsvorgangen. Ober
reglerungsbaurat H uber stellt den gegenwartigen Stand der Strafienbau- 
technik dar. Fur den Bau schwerer Decken selen Richtlinien aus- 
gearbeitet und veróffentlicht, fflr den Landstrafienbau mit selnen vlelen 
Sonderfailen wflrden sich ebenfalls einige ausgepragte Bauwelsen heraus- 
stellen, so dafi Richtlinien fflr leichte Decken auch erwartet werden kónnen. 
Einige Sonderprobleme, dle Grlffigkeit und Ebenheit der Strafien, haben 
sich ais besonders brennend herausentwickelt. Anschaullche Lichtbllder 
zelgen die Verhaltnlsse auf guten und schlechten Strafiendecken. Um 
Kenntnis uber die Druckverteilung und den Einflufi des Unterbaues auf 
die Druckflbertragung von der Fahrbahn auf den Baugrund zu erhalten, 
sind Versuche der Druckmessung mit unter dem Strafienkórper angebrachten 
Mefidosen auf der Versuchsstrafie in Braunschweig ausgefflhrt worden. 
Die Bedeutung einer besonderen Ausbildung der Packlage ging aus den 
Schaubildern hervor.

Der Bericht von 3)r.=2>ng. Dr. rer. poi. Rentsch llefi die Zuhórer dle 
Amerika-Studlenreise der Wirtschaftsgruppe Bauindustrle mlterleben. Der 
Berichterstatter hob das Entgegenkommen der amerikanischen Strafienbau- 
Fachleute hervor, er stellte fest, dafi nur die Technik und nicht auch dle 
Schónhelt an den Autostrafien gepflegt wflrde, er charakterisierte den 
grofien Elnsatz schienenfreler gelandeganglger Erdbaugerate und 
-maschlnen, aus dem auch wir bel der gegenwartigen Knapphelt von 
Menschenkraft lernen kónnen. Bei den Betonstrafien fallt auf, dafi der 
Strafienbeton vlel feuchter angemacht wird, ais dies bei uns flblich ist; 
starkes Verdubeln der Betonfelder untereinander sei durchweg Gewohn- 
helt. Uberall erkenne man, dafi viel weniger nach Vorschriften gearbeitet 
werde ais mit groBer Sorgfalt praktlsch gut elngearbeiteter und ge- 
schulter Krafte. Beim elgentlichen Bau der Betonstrafien werde nicht 
viel Gerat verwendet. Der Zustand der Strafien sei bei dem lebhaften 
Baubetrleb allgemein ein guter, und der Amerikaner stande auf dem 
Standpunkt, dafi ein jeder Nutzniefier der Strafie sei und dafi gute 
StraBen billiger seien ais mangelhafte. Wo der Arbelter Arbeit habe Im 
Strafienbau, verdiene er trotz der fflnftagigen Arbeltswoche gut. An 
Arbeltslosen gebe es jedoch noch annahernd 9 Mllllonen, und die sozialen 
Gegensatze seien In Amerika sehr stark. Ein ausgezeichneter Film ver- 
anschaulichte die Arbeit der Bodenfraser, Schflrfkflbel, Planlerraupen, 
Bodenmlscher und Verteilergerate.
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Fachschrift f. d. ges. Baulngenieurwesen

Dle Feierstunde des Nachmittags wurde eingeleitet durch die mit- 
reifienden Worte des Brlgadefflhrers G ie s le r , der aus der Vor- 
bereitung der Feierstunden zum 9. November gekommen war, um den 
ZuhOrern ein Bild zu entwerfen von den Stunden, die der Fflhrer an 
diesem Tage mit seinen Getreuesten alljahrlich verbringt. Aufopferung, 
Selbstloslgkeit und Disziplin sind die Voraussetzungen fiir die Aufgaben, 
die uns auf allen Arbeitsgebieten bevorstehen. Jede Arbeit, auch der 
Strafienbau mufi von dieser Gesinnung beherrscht werden, um zu dem

Ziele zu gelangen, das uns gesteckt ist. Das Hórspiel ,D ie grofien 
Strafien" trug an die ZuhOrer packend diese Gesinnung hcran. Fur die 
grofie kunstlerlsche und flberragende Leistung dankte dle ZuhOrerschaft 
mit grofiem Beifall.

Mit der Beslchtigungsfahrt der Reichsautobahnstrecke Bayreuth— 
Nurnberg am 6. November und der Besichtigung der Bauten des 
Reichsparteitag-Gelandes schlofi die diesjahrige Tagung.

K. StOcke.

Yermischtes.
P u c k e l,  Pr&sident der Reichsbahnbaudirektion Berlin. Der 

Leiter der Reichsbahnbaudirektion Berlin, Vizeprasident P ilc ke l, ist zum 
P ras iden ten  der R e ich sb ah nb au d ire k tio n  B erlin  ernannt worden. 
Prasident P ucke l, der im 57. Lebensjahre steht, Mitglied der NSDAP ist 
und dem NSKK angehOrt, studierte Eisenbahnbau an den Technischen 
Hochschulen Darmstadt und Berlin. 1907 legte er die grofie Staats- 
prflfung ab und ging ais Regierungsbaumeister zur Eisenbahndirektion 
Hannover. Ais Vorstand der Eisenbahnbauabteilung Herford leitete er den 
viergleislgen Ausbau der Strecke Lohne—Bielefeld. Anschliefiend war er 
Vorstand des Betriebsamtes Mainz. Nunmehr wurde er mit der Durch- 
fiihrung grofier Bauaufgaben der Reichsbahn beauftragt. 1922 ais bautech- 
nischer Streckendezernent zur Eisenbahndirektion Eiberfeid berufen, hatte 
er den viergieisigen Ausbau der Strecke Koln— Duisburg und die Um- 
gestaltung der Diisseldorfer Bahnaniagen zu planen und durchzufflhren.

Ais 1933 der Fflhrer denBau der deutschen Reichsautobahnen ins Leben 
rief, wurde Dlrektor Pflckel die Einrichtung und Leitung der ersten 
obers ten  B a u le itu n g  der R e ich sau to bahnen  in F rank furt-M ain  
ubertragen. Die Vorarbeiten wurden so schnell gefordert, dafi der Fflhrer 
bereits wenige Wochen spater mit dem ersten Spatenstich beim Mainufer in 
Frankfurt-Main die Bauarbeiten der deutschen Reichsautobahnen erOffnen 
konnte. Schon rd. 1V2 Jahre nach dem ersten Spatenstich wurde die 
erste Autobahnstrecke Frankfurt— Darmstadt dem Verkehr flbergeben. 
Ais Mitte 1937 bereits 200 km Reichsautobahnen im Bezirk Frankfurt- 
Main fertlggestellt waren, wurde Vizepr3sident Pflckel zu neuen grofien 
Bauaufgaben nach Berlin berufen. Am i. Juli 1937 wurde er mit der 
Einrichtung und Leitung der neuen Reichsbahnbaudirektion Berlin beauf
tragt, die im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Reichshauptstadt 
den dadurch notwendigen Umbau der Berliner Bahnaniagen durchfflhren soli.

Die Abwasserfachgruppe der Deutschen Gesellschaft 
fflr Bauwesen wird gemelnsam mit der Fachgruppe fflr 
Wasserchemie des Vereins Deutscher Chemiker und der 
Dienststelle fflr Grund- und Abwasserfragen des Relchsnahr- 
standes am Montag, den 13. Dezember, 20 Uhr, im Hfltten- 
hause, Berlin NW, Bachstrafie 9, einen Sprechabend  ver- 
anstalten. Gegenstand derAussprache ist „D ie V e rw e rtu n g  
der g e w e rb lic h en  Abw asser im R ahm en  des Vier- 
jah re sp la ne s". Der Sprechabend soli durch folgende 
Kurzvortr3ge eingeleitet werden: Erfahrungen in Ostpreufien 
und Sachsen mit Abwassern aus Zellulosefabriken (Prof. a. d.
T. H. Dresden, Oberstudiendlr. $r.=3ng. S tflw e, Glauchau);
Die Abwasser der Zucker-, Kartoffelstarke-, und Kartoffel- 
flocken-Fabriken sowie der Brennerelen, Brauereien und 
Molkereien (berat. Ing. Max G revem eye r, Berlin); Die 
Abwasser des rheinisch-westfalischen industriegebletes (Bau- 
dlrektor, Marinebaurat a. D. ®r.=3ng- Prflfi, Essen); Ver- 
besserungen und Ersparnlsse bei der Reinigung von Papier- 
fabrik-Abwassern (Prof. Dr. H au p t, Bautzen).

Anmeldungen bei der Geschaftsstelle, Berlin W 35, 
Yiktoriastrafie 27, bis 6. Dezember.

Ausbau der Berliner WasserstraCen fflr den Mittel- 
landkanalverkehr. Auf der Markischen Binnenschiffahrts- 
tagung 1937 behandelte Wasserbaudirektor ®r.=3ng. W llh . S chm id t von 
der Wasserbaudirektion Kurmark die Frage des Ausbaues der Berliner 
Wasserstrafien zur Aufnahme des Mittellandkanalverkehrs. Zu den Wasser- 
strafien, dle wegen der zu erwartenden Verkehrszunahme und der grOfieren 
Kanalkahne gewisse MaBnahmen erfordern, gehOren die Spree, der Land- 
wehrkanal, der NeukOllner Schiffahrtkanal, der Berlin-Spandauer Schiffahrt- 
kanal, der Verbindungskanal vom Spree-Eck bis zum Spandauer Schiff- 
fahrtkanal, der Hohenzollernkanal von der Havel bis zur Schleuse Plótzen- 
see und der Teltowkanal.

Von dlesen ist nur die untere Spree und auch diese nur bis zur 
Moabiter Brflcke fflr 1000-t-Schiffe befahrbar, da die vielen Brflcken wegen 
ihrer niedrlgen Lage flber dem WS den leeren  Kahnen die Durchfahrt 
unmOgllch machen. Der Landwehrkanal gestattet zur Zeit nur Kahnen 
von Grofi-Flnowmafi (270 t) dle Durchfahrt. Die iibrigen der genannten 
Wasserstrafien sind fflr 700-t-Kahne (GroB-Plauer Mafikahn) befahrbar.

Durch den Mittellandkanal wird eine Verkehrssteigerung auf 10 bis 
11 Mili. t im Jahre erwartet (1936: 8,6 Mili. t). Auch ist mit dem Er- 
scheinen von 1000-t-Schiffen zu rechnen, die in erster Linie vom Mittel
landkanal herkommen werden. Hauptempfangsstellen sind der Westhafen, 
der Osthafen und das Industriegebiet an der oberen Spree. Es mufi eine 
R ege lung  des Verkehrs getroffen werden, die allen Anforderungen 
genflgt.

Diese Verkehrsregelung (vgl. Abbildung) ist folgendermafien gedacht:

1. Verkehr von W esten nach B e r lin  (vom Mittellandkanal und 
Hamburg kommend). Soweit fflr den Westhafen bestimmt, benutzt er 
die untere Spree und den Verbindungskanal. Die fflr den Osthafen be- 
stimmten Kahne benutzen den Teltowkanal oder den Landwehrkanal.

2. Verkehr von Norden (Richtung S te ttin ) nach B erlin . Der Ver- 
kehr nach dem Westhafen geht flber den Hohenzollernkanal (Schleuse 
Plotzensee), nach dem Osthafen flber die Spree (Mflhlendammschleuse).

3. Verkehr von Osten nach Berlin (flber dle Spree-Oder-Wasserstrafie) 
benutzt dle Spree.

4. Durchgangsverkehr O s t— West (von der Spree-Oder-Wasserstrafie 
nach der unteren Havel) benutzt den Teltowkanal.

5. Durchgangsyerkehr Nord— Ost(vonderWasserstrafie Berlin—Stettin 
nach der Spree-Oder-Wasserstrafie) geht flber die Spree.

Unabhangig hiervon bleibt der Eilgflterverkehr. Soweit dieser von 
Westen kommt, benutzt er nach dem Westhafen dle Spree mit dem 
Verbindungskanal, nach dem Osten Berllns den Landwehrkanal oder den 
Teltowkanal, notfalls die Spree.

Zur Durchfflhrung dieser Verkehrsregelung sind die Berliner Wasser
strafien In ihrem heutigen Zustande noch nicht v011lg geeignet. Ins
besondere bereitet die Spree erhebliche Schwierigkeiten. Scharfe Krflm
mungen und niedrige Brucken, beides bedingt durch dle grofistadtische 
Bebauung, vermindern den Wert der Spree ais WasserstraBe erhebllch. 
Dle baullchen MaBnahmen mflssen daher so gewahlt werden, dafi die 
Spree mOgllchst vom Verkehr entlastet und die anderen Wasserstrafien 
dafflr starker herangezogen werden.

Folgende B aum afinahm en  sind in Ausslcht genommen worden:
Ausbau des Teltowkanals fflr das 1000-t-Schiff durch Bau einer drltten 

Schleuse in Machnow; Umbau der beiden Schleusen des Landwehrkanals. 
Der Kanał wird dadurch fflr Breslauer Mafikahne (550 t) befahrbar; Neubau 
einer D o ppe lsch le use  in C h a r lo tte n b u rg  fflr 1000-t-Kahne an Stelle 
der jetzt bestehenden Schleusenanlage; im Anschlufi an diese Schleusen- 
anlage ein D urchs tlch  be i C h a r lo tte n b u rg  bis zum Westhafen,
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ferner Verlegung der Spreemflndung auf 4,7 km, Bau einer Sch leuse  
In  S pandau  fflr 1000-t-Schiffe neben den vorhandenen und mOgllcher- 
weise auch Umbau des Spandauer Schiffahrtkanals fflr 1000-t-Schiffe.

Patentschau.
Gelenk fflr Zuganker von Spundwanden, Bohlwerken usw. 

(KI. 84c, Nr. 624 828 vom 7. 2. 1935 von Ju liu s  S chroeder in Dortmund- 
Brackel.) Um zu erreichen, dafi der Anker sich in seiner Lange dehnen 
kann, ohne dafi seine Festigkeit vermindert wird, sind dle Laschen c 
gegenflber den Ankerstangen a dehnungsfahlg bemessen. Das Gelenk

ist neben den flblichen Laschen noch
- :̂ 7 ~y f  mit Sicherungslaschen d ausgestattet.

Die Laschen c sind so bemessen,
-----  dafi sie sich bei erhOhter Zug-

beanspruchung des Ankers dehnen, 
bevor die sonstigen Ankerteile flbermafilg beansprucht werden. Die 
Sicherungslaschen d haben LanglOcher e\ kommen letztere infolge der 
Dehnung des Ankers bzw. der Laschen c an den Bolzen b zum Anllegen, 
so treten dle Laschen d an die Stelle der Laschen c. Der Anker hat trotz 
einer erheblichen Langung immer noch seine rechnungsmafiige Festigkeit.
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