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Alle Rechte vorbehalten. Baustelleneinrichtungen grófier Massivbriicken.
Von Reg.-Baumeister Hans R ie tli, Stuttgart.

(Nach einem Yortrage auf der Betontagung in W ien 1939.)

Von dem reibungslosen Zusammenspiel aller Krafte hangt das 

wirtschaftiiche Ergebnis einer Bausteileneinrichtung wesentlich ab, des- 

haib sind zu dereń Entwurf umfangreiche und langjahrige Erfahrungen 

notwendig. Um ein Beispiel zu nennen:

Es hatte keinen Sinn, zur Bewaitigung von wenigen Hundert Kubik- 

metern Beton einen grofien Siło mit selbsttatiger Abmefi- oder Wiege- 

vorrichtung fiir die verschiedenen Korngiofien aufzubauen, auch wenn 

man eine solche vorr3tig hat, wie es umgekehrt ebenso unvernunftig 

ware, bei Mengen von Tausenden von Kubikmetern etwa die Behaiter so 

anzuordnen, dafi Kies und Sand ganz oder teiiweise von Hand entladen 

werden miissen. Grundsatzlich ist es allerdings lichtig, dafi eine zu 

grofizugige Einrichtung das wirtschaftiiche Ergebnis weit weniger schmaiert 

ais eine zu armliche. Denn bei zu reichlichem Gerateeinsatz hat man, 

kaufmannlsch gesehen, in der Bewertung der Miet- und Abschreibungs- 

satze mancherlei MOglichkeiten, wahrend bei zu kleinem Einsatz standig 

unproduktive Lohnstunden anfalien, abgesehen von der Gefahr iibler 

Zwangslagen, in die man bei Ausfall eines Gerats kommt, wenn keine 

Ausgleichsmóglichkelt besteht.

Welches sind nun die Hauptaufgaben, die beim Entwurf einer Bau- 

stelleneinrichtung zu Iósen sind? Zunachst sind zu unterscheiden:

1. Transportfragen; 2. Verarbeitungsfragen. Das Kapitel „Transport" ware 

dann wieder zu unterteilen in die beiden Untergruppen: a) Befórderung 

der Massenguter (Kies, Sand, Zement, Steine, Stahl, Holz) von den 

Gewinnungsorten zu den Zwischenlagern auf der Baustelle, ferner der 

Gerate und Betriebstoffe von den Werkhófen zum Einsatzort und b) Be

fórderung der Baustoffe innerhalb der Baustelle von den Zwischenlagern 

zur Verwendungsstelle.

Beim Abschnitt a bieten sich naturgemafi zahlreiche MOglichkeiten, 

je nach den órtlichen Verh31tnissen und den Befórderungswegen, die in 

der Umgebung des Bauwerks zur Verfiigung stehen. Die einfachste 

LOsung ergibt sicb, wenn ein leistungsfShiger Bahnhof der Reichsbahn in 

der Nahe liegt. Diese Móglichkeit wird sich allerdings nur seiten bieten, 

weil bel der Trassierung des Grundnetzes der RAB bekanntlich vorwiegend 

Gegenden erschlossen werden, die von den iibrigen Verkehrsmitteln 

bisher wenig beruhrt worden sind, wobei etwaigen óelandeunebenheiten 

keineswegs ausgewichen wird und gerade aus solchen Geiandeuneben- 

heiten sich fiir den Briickenbauer die dankbarsten Aufgaben ergeben. 

Die Folgę davon ist aber, dafi die meisten grofien Bauwerke ziemlich 

weit ab von leistungsfahigen Verkehrsmitteln gebaut werden miissen. 

Wenn man aber einen grOfieren Bahnhof in der N3he hat, so wird man 

ihn natiirlich ais Umschlagplatz fur die Massenguter unmittelbar benutzen. 

In manchen F311en wird sich dabei noch der Bau eines vollspurigen oder 

feldbahnmafilgen Anschlufigleiscs lohnen.

Diese MOglichkeiten wurden z. B. beim Entwurf zu einer 360 m langen 

S te in b o g e n b r i ic k e  untersucht. Die nachste grofiere Stadt ist in einer 

Entfernung von rd. 4 km vom Bahnhof zur Baustelle, in der aber ein 

HOhenrucken mit etwa 80 m verlorener Steigung liegt. Der nachste Bahn

hof uberhaupt liegt in 1,5 km Entfernung. Der Gedanke lag nun sehr 

nahe, von dem ganz kleinen naheren Bahnhof aus ein vollspuriges 

Anschlufigleis bis zur Baustelle zu legen, was trassierungstechnisch 

ohne weiteres mOglich gewesen ware. Trotzdem wurde dieser Weg 

nicht gewShlt, sondern Beifuhr aller Massenguter vom entfernteren 

Bahnhof her mit Lastkraftwagen und sogar noch ein teilweiser Umbau 

der Gleisanlagen dieses Bahnhofs in Kauf genommen, weil durch den 

Bau des Anschlufigleises mit den zugehOrigen Sicherungsanlagen viel 

Zeit verlorengegangen w3re und weil die Belfuhrkosten dadurch nicht 

merklich billlger gekommen waren. In einem andern Falle, wobei 

es sich allerdings nicht um eine Masslv-, sondern um eine Stahlbrucke 

handelte, hat sich der Bau eines iiber 8 km langen Anschlufigleises aus- 

gezeichnet gelohnt, obgleich dies rd. 1/„ M ili. RM  gekostet hat. Zum 

Bau wurden alte Schienen und alte Holzschwellen verwendet, die 

nachher gunstig verkauft werden konnten. Der Schotter des Bahn- 

kOrpers wurde zum grOfieren Teil zum Einbetten der statt Graben aus- 

gefuhrten Sickerrohre zu beiden Seiten der Fahrbahn verwendet, zum 

kleineren Teil wurde er an die benachbarten DOrfer verkauft und zur 

Befestigung der neuen Feldwegrampen benutzt. Der besondere Yortell

dieses Gleises ergab sich neben der Móglichkeit, Konstruktionsteile mit 

einem Stiickgewicht bis zu 35 t leicht heranzuschaffen, aus dem U m 

stande, dafi es auf iiber 5 km Lange auf das Planum des spateren Mittel- 

streifens der Autobahn gelegt werden konnte. Es diente dann gleich- 

zeitig zum Befórdern der grofien Mengen von Kies, Sand und Zement 

zum Betonieren der beiden Fahrbahndecken.

Ebenso gunstig wie das Vorhandensein eines guten Bahnhofs wirkt 

sich eine Wasserstrafie m it Schiffsverkehr aus. Ob von der Umschlag- 

stelle ab noch ein Anschlufigleis oder die Befórderung mit Lastzugcn 

zweckmafiig ist, hangt von vielen Nebenumstanden ab.

Das Gegenstiick nach der ungiinstigen Seite bietet sich bei Brucken, 

die an stellen Hangen im Gebirge gebaut werden miissen, wie z. B. beim 

Albaufstieg am Drackensteiner Hang oder in dem w ild zerfressenen 

Muschelkalkbergland zwischen Kocher und Jagst im nordóstlichen 

Wiirttemberg. Wenn uberhaupt Strafien vorhanden sind, dann liegen 

sie im Talgrunde, oder sie haben sehr viele Kurven, durch die Last- 

ziige mit Anhangern kaum hindurchzubringen sind. Wenn die Hangę 

so steil oder ungiinstlg geformt sind, dafi keine Zufahrtstrafie zur Briicke 

gebaut werden kann, dann benutzt man ais Hilfsm ittel gern Bremsberge 

oder Seilbahnen, dereń Leistungsfahigkeit wegen ihrer langsamen Be- 

wegungen naturgemafi aber sehr begrenzt ist. Die einzige Móglichkeit, 

grOfiere Massen wirtschaftlich zu befórdern, besteht dann darin, auf dem 

Trassenweg Gleise zu legen, die man gleichzeitig fur die Erd- und Fels- 

bewegungen und fiir die Kunstbauten benutzen mufi. Uber die Frage, 

ob man fiir diese Gleisanlagen, die wie ublich 6 bis 7 %  Neigung haben, 

90er oder besser 60erSpur nimmt, lafit sich streiten. Selbstverstand!ich 

haben beide Spurweiten ihre Vor- und Nachteile. Im allgemeinen wird 

bei bedeutenden Bauwerken oder kurzeń Ausfiihrungsfristen das schwerere 

Gerat mehr Vorteile bieten.

Zwlschen diesen beiden Grenzfailen gibt es nun dank dem Formen- 

reichtum der deutschen Landschaft vielerlei MOglichkeiten. Interessant 

Ist z. B. die Kombination, die bei einer Donaubriicke gewahit wurde. 

Kies und Sand wurden dort aus einem besonders angelegten Baggersee 

in der Nahe der Baustelle auf dem linken Donauufer gewonnen. 

Fiir Zement, Stahl, Holz und alle Gerate wurde ein Anschlufigleis auf 

dem rechten Donauufer vom nachsten Bahnhof her gebaut. Bei einer 

936 m langen Eisenbetonbriicke standen zwei etwa je gleich weit ent- 

fernte Bahnhofe zur Verfiigung, die aber beide nicht lelstungsfahig waren 

und aufierdem zu zwei verschiedenen unbedeutenden Stichbahnlinien 

gehórten. Deshalb wurden Kies und Sand nur mit Lastziigen unmittelbar 

von den Gewinnungsstellen am Flufi beigefiihrt, Stahl, Holz und 

Gerate vom einen Bahnhof und Zement vom andern Bahnhof, sonst 

ware es uberhaupt nicht móglieh gewesen, die lange Brucke in der 

verfiigbaren kurzeń Bauzeit fertlg zu bekommen. Von den Betriebstoffen 

lassen sich Kohle, Treib- und Schmieróle leicht beschaffen, nicht so ein- 

fach ist dagegen oft die Versorgung mit Wasser und clektrischem Strom.

Beim Wasser kónnte ab und zu noch manches besser gemacht werden. 

Wenn ein Flufilauf oder Sec in der Nahe ist, so Ist die Entnahme einfach, 

aber oft wird an der Grófie der Zwischenbehaiter oder an der Leistungs- 

f3higkeit der Pumpen gespart, so dafi im Hochsommer leicht Betriebs- 

unterbrechungen entstehen. Ferner wird auf das Speisewasser der Loko- 

motiven zu wenig Sorgfalt verwendet. Grundliches Ausfiltern mechanischer 

Verunreinigungen und besonders Enthartung kalkhaltigen Wassers sollten 

selbstverstandllch sein, weil sie fur die sachgemafie Pflege und Erhaltung 

der Maschinen unerlafllich sind. Wenn nicht geniigend Wasser in der Nahe 

ist, mufi eben eine Leitung gebaut werden, die aber von Anfang an frost- 

sicher gefilhrt werden sollte. Bei giinstigem Grundwasserstande kann auch 

mit Hilfe von Rohr- oder Senkbrunnen das nOtige Wasser beschafft werden. 

Anders liegt der Fali beim elektrischen Strom; denn diesen kann man 

auch auf der Baustelle erzeugen, wenn die sonstige Beschaffung schwierig 

Ist. Die Entscheidung daiuber ist eine reine Rechenaufgabe fiir den 

Kalkulator. Wenn Fremdstrom aus einem Netz bezogen wird, so ist in 

der Regel der Zwischentransformator zu schwach bemessen. W ie falsch 

diese vermeintliche Sparsamkeit ist, bekommt man durch óftere Betriebs- 

stOrungen zu spuren, besonders wenn durch Ausfall von Pumpen ab 

und zu eine Baugrube in die Gefahr gerat, zu ersaufen.
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Turmdrehkrane, Kabelkrane, Giefi- 

tiirme, Betonpumpen. Diese ver- 

schledenen Gerate sind um so empflnd- 

ilcher, und ihre Vorhaitung ist um so 

teurer, je vielseitiger ihre Verwendungs- 

móglichkeit ist. Fórderung auf orts- 

festen Anlagen ist immer billiger im 

Betriebe ais auf beweglichen, weil 

keine unnfltzen Wege entstehen und 

der Aufwand fflr Einrichtung und A b 

bau sich auf die ganze Fórdermasse 

umlcgt. Man strebt deshalb immer 

an, einen móglichst grofien Tell des 

Fórderweges auf festen Strecken zu- 

rflckzulcgen und nur am Ende ein 

móglichst kurzes Stflck bewegllch zu 

halten.

Zunachst seien noch einige Ge- 

danken flber Verarbeitungsfragen aus

gefuhrt, besonders im Zusammenhang 

mit der in der Baulndustrie noch mehr 

ais bisher anzustrebenden Rationalisie- 

rung der Arbeitsvorgange. Bei Massiv- 

brflcken kommen im wesentlichen 

Beton oder Eisenbeton einerseits, 

Naturstein anderseits in Frage. Die 

Verwendung von Naturstein ist immer 

mehr im Zunehmen begrlffen. Es gibt 

aber an sich keine reine Naturstein- 

brflcke, auch wenn die Gewólbe echt 

aus Quadern gemauert werden, sondern 

man braucht daneben immer noch eine 

Menge Stampfbeton. Der Bedarf an 

Naturstelnen fflr die vielerlel Bauvor- 

haben ist viel grófier ais die Liefer- 

móglichkeit, weil es an Arbeitskraften 

fehit, um die reichen Steinvorkommen 

unseres Yaterlandes verstarkt Lauszu-
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Bei der Baustoffbefórderung innerhalb der Baustelle hangen Art und 

Menge der Gerate von den órtllchen Verhaltnisscn ab. Trotz der ver- 

schiedenen Verhaitnisse sind aber die Aufgaben immer dieselben, und 

sie kónnen dargestellt werden ais:

Langenfórderung, also z. B. Transport von Kies und Sand von 

den Bunkern zur Mischmaschlne. Wenn der W eg kurz ist, nim mt 

man dazu am besten Fórderbander, weil sie selbsttatig arbeiten; ist 

er lang, kommen nur ortsfeste Gleisanlagen in Betracht. Dann Flachen- 

fórderung, z. B. Einbringen des Fundamentbetons; soweit ais irgend 

móglich wird man feste Gleise verwenden, zur Verteilung Betonrinnen 

oder Trichterrohre. Drittens Raumfórderung, z. B. des Betons oder der 

Steine fflr Pfeiler, Gewólbe und Oberbau. Ais Gerate dafiir stehen 

zur Verfflgung Derrickkrane, einfache Krane auf Gleisen oder Raupen,

beuten. Man wird deshalb in den nachsten Jahren dazu kommen miissen, 

z. B. die Gewólbe mehr aus Klinkern oder Betonkunststeinen zu mauern. 

Bei flachen Bogen, wie z. B. an einer Flufibrucke mit rd. 65 m grófiter 

Spannweite und einem Pfeilverhaitnis etwa 1:9, ist die Beschaffung 

der grofien Gewólbeąuader aus Muschelkalk ohne Stiche und grobe Poren 

schwierig, wenn sie ungestofien auf die ganze Gewólbedicke durchgehcn 

sollen. Der Ausweg, die Steine zu unterteilen, macht den Nachteil, dafi 

die Mauerwerksfestigkeitcn vlel kleiner ais die reinen Steindruckfestig- 

keiten sind, um so fiihlbarer. Nach Versuchen an der Materialprufungs- 

anstalt Stuttgart kónnen die in den amtlichen Bestimmungen verlangten 

Sicherheiten fflr die Beanspruchungen so groBer Gewólbe nur bei grófiter 

Sorgfalt in der Vermauerungstechnik erreicht werden. Bei den viel haufiger 

Yorkommenden steilen Bogen mit kleineren Spannweiten (Yiaduktformen)
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liegen die Verhaitnlsse einfacher. Der Platzbedarf und der GerSteaufwand 

sind fiir eine Steinbrflcke vlel grófier ais fiir eine Betonbriicke, und es 

ist falsch, dabei irgendwo sparen zu wollen. D ie Steinlagerpiatze werden 

oft zu klein gewahlt, so dafi die vielen Brocken zu hoch aufeinander- 

geschichtet werden miissen. Auch miissen alle Steilen dieser Lagerpiatze 

mit mechanischen Hebezeugen bestrichen werden kónnen, damit nicht 

kostbare Arbeitskrafte mit dem Herumwalzen der schweren Stucke ver- 

geudet werden. Dasselbe gilt fiir die Steilen, an denen die Steine versetzt 

werden.

Bei der Verarbeitung von Beton und Eisenbeton lassen sich auf ver- 

schiedene Weise Arbeitskrafte einsparen, z .B . durch Kies- und Sandbunker 

mit selbsttatigen Zugabevorrichtungen an den Ausiaufen. An einem 

Tunnel haben wir zum ersten Małe einen Schnellmischer fiir durch

laufenden Betrieb, und es ist gelungen, durch entsprechende Regelung 

der Zufiihrungsschieber an den Fórderschnecken genau die gleiche 

Stetigkeit der Zusammensetzung des Betons zu erreichen wie bel den 

iiblichen Mischmaschinen mit Einzelfiillungen. Die Anlage leistet 

90 m 3 Frischbeton tagllch, doch gibt es auch eine grófiere Ausfuhrung.

ersetzen. Bei Bogenbriicken ergeben sich an einzelnen Punkten gewisse 

Schwierigkeiten, die sich aber iiberwinden lassen; jedenfalls ist das Ver- 

fahren noch entwicklungsfahig. Dagegen sind die Versuche, bei den Lehr- 

gerusten Holz zu sparen, iiber schwache Ansatze bisher nicht hinaus- 

gekommen, und das wird darum die Hauptaufgabe der nachsten Zeit sein. 

Von der statischen Seite her ist nichts zu wollen, denn die heute zulassigen 

Spannungen der Holzkonstruktionen sind im Hinblick auf die unsicheren 

Anforderungen an die Giiteklassen schon an der oberen Grenze. Auch 

von der organisatorischen Seite her lafit sich nichts erreichen, denn dafi 

man bestrebt ist, die LehrgerOste durch Umsetzen und seitllches Ver- 

schieben móglichst oft zu verwenden, ist schon alt. Wenn man wirklich 

fiihlbare Einsparungen erzielen w ill, dann mufi man dazu ubergehen, 

die Gerustteile, deren HOhe und Breite in gewissen Grenzen willkiirllch 

gewahlt werden kann, aus fertigen Stahlteilen zu bauen, die ohne merk- 

liche Abnutzung immer wieder verwendet werden kónnen, genau wie 

das der Stahlbriickenbau mit seinen Montagetiirmen von jeher schon 

gemacht hat. Das sind also z. B. bei Betonbogenbriicken alle Unter- 

geriiste und dann vor allem alle Fahrgeriiste neben dem Bauwerk her,

Fiir die Befórderung des Betons von der Mischmaschine zur Einbaustelle 

eignen sich Betonpumpen sehr gut, allerdings ist dabei besonders bei 

mageren Mischungsverhaltnissen ein hoher Sandgehalt nótlg, der ent

sprechend geringe Druckfestigkeiten zur Folgę hat. Immerhin wurde z. B. 

an einem andern Tunnel Stampfbeton aus Muschelkalkschotter und Rhein- 

sand mit 230 kg Zement und 40 kg Trafi/m3 bei 5 5 %  Sandanteil auf eine 

Lange von 200 m bei 10 m Hóhenzuwachs ohne Schwierigkeiten gepumpt, 

und zwar m it einer klelnen Anlage von nur 150 mm Rohrdurchmesser. 

Die Schichtleistung beim Pumpen lafit sich leicht auf etwa 150 m3 bringen. 

Das Verdichten von Beton solite nur mit Oberfiachen- und Innenriittlern 

geschehen. Die dafiir entwickelten Gerate haben ihre Kinderkrankheiten 

langst verloren und einen hohen Stand von Vollkommenheit erreicht. 

Zur Zeit kann man zwar nicht bellebig viele Gerate kaufen, auch wenn 

man noch so gerne móchte, aber diese Knappheit wird viel schneller 

und leichter behoben sein ais die an menschlicher Arbeitskraft, und des

halb mufi beim Entwerfen von neuen Baustelleneinrichtungen noch vlel 

mehr ais bisher danach getrachtet werden, auch die einfachsten Arbeits- 

vorgange soweit ais móglich durch Maschineneinsatz zu beschleunlgen 

und zu erlelchtern.

Noch eine andere Frage ist in letzter Zeit brennend geworden, 

namlich die Beschaffung von Holz. Den grófiten Holzverbrauch ergeben 

die Eisenbetonbriicken m it ihren Lehrgerusten und dem hohen Schalungs- 

anteil. Zur Ersparnis von Schalholz sind mutige und hoffnungsvoi!e 

Bestrebungen schon seit Jahren im Gange, es durch Stahlblechteile zu

insbesondere die schweren Geriiste fiir die m it Recht so beliebten Turm- 

drehkrane und ebenso alle Fahrgeriiste fiir den Erdtranspott. Ob sich 

am besten die Betongrofiflrmen ein Lager von solchen Stahlgeriislteilen 

anlegen, oder ob sich Sonderfirmen dafiir bilden, oder ob die Stahlbau- 

firmen einen Verieih solcher Geriiste einfuhren oder die Auftraggeber 

der óffentlichen Hand, das sind Nebenfragen. Aber um die entscheidende 

Erkenntnis kommen wir nicht herum, dafi dank dem Vierjahresplan unsere 

Eisenversorgung standig besser wird und ebenso die Erzeugung unserer 

Maschinenfabriken, wahrend wir das Wachstum unserer Waider kurzfristig 

ja nicht beschleunigen kónnen.

Es wird auf lange Zeit hlnaus nicht mehr móglich sein, z. B. fiir eine 

mittelgroBe Talbriicke, die in einem Jahr gebaut werden kann, 2000 m 3 

Holz elnzusetzen, von denen schon bei einmaliger Verwendung mindestens 

500 m3 verlorengehen, wenn zu seiner Beschaffung etliche Hektar Wald 

abgehauen werden mfissen, die 50 bis 80 Jahre brauchen, um wieder nach- 

zuwachsen. Mafinahmen, den Holzverbrauch einzuschranken, sind z. B. 

auch: einseitiges Hobeln und grundliches Einólen der Schalbretter, sorg- 

faltiges Abkratzen und vorsichtiges Ausnageln nach dem Ausschalen, Schal- 

tafeln móglichst beisammen lassen, sie beim Ausschalen nicht mehrere 

Meter hoch berabstiirzen lassen, weil sie sonst zersplittern (sie kónnen iiber 

geneigte Hólzer herabgezogen werden), Dielen an den Stirnseiten mit 

gewellten Blechstreifen zusammenhalten, alle Hólzer beim Lagern nach 

Langen ordnen, gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch unterbetonierte 

Rlppen schutzen, oben gegen Regen abdecken.
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E in ig e  B e is p ie le  von  g ro S e n  B a u s te l le n e in r ic h tu n g e n  mógen 

die vorstehenden Darlegungen erlSutern.

Das erste Beispiel bezieht sich zwar nicht auf eine MassWbriicke, 

sondern auf eine zur Zeit im Bau befindliche H S n g e b ru c k e  iiber 

einen Strom, aber die zu bewSltigenden Betonmassen lur die Pfeiler- 

fundamente und die Ankerklótze der Tragkabel waren so grofi, und die 

dazu verfugbare Zeit war so kurz, daB eine erstklassige Einrichtung 

dafiir aufgebaut wurde, die besondere Beachtung verdlent.

Abb. 1 zeigt die Einrichtung auf dem linken Stromufer. Die Fiachen-. 

einteilung war elndeutig gegeben durch das Ufer mit einer StraBe auf 

der BOschung einerseits und einer zwetgleislgen Hauptbahnlinie ander- 

seits. Fur den Senkkasten des Uferpfeilers wurde zunachst eine kiinstliche 

Halblnsel hlnter einer Spundwand zwischen zwei durch Fangdamme er- 

hOhten Buhnen geschGttet. Das Schuttgut wurde aus Schwimmbaggern 

unmittelbar vom Strom aus elngefiillt. Auf der Bahnseite wurden zwei 

VollspurgleIse gezogen, auf denen Kies, Sand, Zement und Natursteine 

anrollten. Die Betonieranlage ist mit neuzeitlichen Hochlelstungsgeraten, 

selbsttatigen Wiegevorrichtungen fiir die yerschiedenen KorngrOflen, Gurt- 

fOrderbandern usw. ausgestattet. Der Beton fiir den Pfeilersenkkasten und 

den Pfeiler selbst wird uber eine FOrderbriicke angefahren; der fiir den 

Widerlagerklotz wird von einem besonderen Gleis auf eine Betonlerbrucke 

in Form eines Portalkrans iibernommen, mit dem die ganze Grundfiache 

dleses Klotzes bestrlchen werden kann. Ein ahnliches Gerat bedient den 

Steinlagerpiatz.

Einen schwlerigen Fali der Anfuhrverhaltnisse zeigt eine 500 m lange 

Brucke iiber ein anderes Tal (Abb. 3, 4 u. 5). Die Talsohle ist nur etwa 

70 m breit. Die Hangę sind teilweise recht steli. AuBer einigen Holz- 

abfuhrwegen war keine StraBe in der Nahe. Deshalb wurde der 

etwa 500 m von der Baustelle entfernt liegende Bahnhof ausgebaut. Die 

geologischen Verhaltnisse waren auch ungiinstig, so daB die Fundamente der 

drei Talpfeiler mit eisernen Spundwanden gegriindet werden muBten. Die 

verfugbare Bauzeit fiir den Unterbau und die erste Fahrbahnhalfte betrug 

nur 15 Monate, fur die andere Haifte der Fahrbahn noch weitere 8 Monate. 

Ind ieserZeit mufiten 30000 m 3 Aushub, 70000m 3 Statnpfbeton, 18000 m2 

Steinverkleidung und 9500 m 3 Naturstelnmauerwerk fiir die Gewólbe be

waltigt werden. Solche Leistungen lassen sich nur mit elncr vorziigIich auf- 

einander abgestimmten grofizugigen Einrichtung vollbringen. Fiir die 

belden Anschlufigleise auf dcm Bahnhof war das Gelande an sich nicht 

geeignet. Es mufite zuerst der vorhandene Bahneinschnitt vergrófiert 

werden, wodurch eine 7 m hohe BOschung entstand, die auf den Schnitten 

dargestellt ist. Fiir die Steine wurde ein Portalkran von 32 m Spannweite 

aufgebaut, fur die Zuschlagstoffe ein Dampfkran mit 15 m Ausladung. 

Steinlager sowie Sand- und Kiesbunker liegen auf gleicher Hóhe oben 

auf der BOschung. Zement und Thurament wurden von Hand ausgeladen 

und zunachst in einen Zementschuppen neben dem Ausladegleis ver- 

bracht. Zwischen den belden Ausladegleisen wurde fiir den Umschlag von 

Geraten, Ersatztellen und sonstigen Sliickgiitern eine besondere Lade- 

strafie eingebaut, um den sonstigen Umschlagverkehr nicht zu behindern.

Die Betonanlage wurde sehr 

geschlckt an den nórdllchen 

steilen Hang gebaut und da- 

Abb. 3. durch der Bau von besonderen

Geriisten und Rampen vermleden. 

Zwischen dem Zementschuppen neben der Briicke, dem Kiessilo und den 

Mischmaschinen wurden wegen der Geiandćschwierigkeiten dann Fórder- 

bander angeordnet. Die Fórderbahn fiihrt vom Hang aus iiber die Silos 

weg. Die Zugabc der Zuschlagstoffe geschieht nach Gewicht. Die Zement-

In erstaunlich kurzer Zeit wurde 

die Talbriicke des nachsten Belsplels 

ausgefiihrt (Abb. 2). Das machtige Bau

werk wurde in vier Lose aufgeteilt. 

Fiir alle vier Abschnitte wurden von 

der OBR vollspurige Anschlufigleise 

vom nachsten Bahnhof aus gebaut. 

Die Abblldung zeigt den grófiten der 

vler Abschnitte. Die Zuschlagstoffe 

wurden mit einem Greiferkran entladen, 

Zement und Thurament von Hand. 

Fur das Entladen der Steine wurde ein 

3-t-Kran eingesetzt. Fiir das Bemessen 

der Zuschlagstoffe wurden selbsttatige 

Waagen yerwendet. Die Fórderung 

innerhalb der Baustellengleise geschah 

selbstverstandlich nicht im Handbetrieb, 

sondern mit DiesellokomotWcn. Dank 

der giinstigen Geiandeverhaltnisse 

konnten die Fahrbahnen der Turm-

D a m p fkra n

Zu Abb. 3.

Abb. 4.

Abb. 5.

drehkrane unmittelbar auf den Talboden gelegt werden, Fahrgeriiste waren 

nur uber den Flufi nótig. In dem hier gezelgten Abschnitt waren auf 

dem Gelande unmittelbar zwei Turmdrehkrane eingesetzt, e indritterlie fau f 

einem Gerust in Hóhe des linken Talhanges oberhalb der Relchsbahnlinie.
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Abb. 8.

Im Gegensatze zu der rd. 40 m hohen Brucke des vorhcrlgen 

Belspiels zeigt Abb. 6 die zwar etwa 400 m lange, aber nur rd. 10 m 

hohe Brucke uber ein flaches, ebenes Tal. Fiir dle Beiluhr der Stoffe 

stand hier das verl3ngerte Gleis einer Kieinbahn zur Verfugung. Auch 

die sonstige Anordnung, insbesondere der Lagerpiatze, begegnete keinen

diesen Aufzfigen geschieht uber ein etwa 3 m hohes Bodengeriist. Das 

Geriist war notwendig, weil das Gelande durch die Reichsbahn-Hauptglelse, 

das Anschlufigleis, durch den Flufi, den MChlgraben und durch eine 

Strafie sehr zerschnitten ist. Die Fórderung des Betons vom Aufzugturm 

auf den Pfeiler und das Yersetzen der Verblendsteine geschieht auf einer

®  AnschluBgleis 
®  Bodengirust 
<Ę) Schrlgm/żug 
@ hohes Oeriist 
®  Mischmaschinen 
®  Sementschuppen

sScke werden hier durch ein in dem Boden der Rutsche eingelassenes 

Sageblatt selbsttatig aufgeschnitten. Sclbstverstandlich mufi der Zement 

dann zunachst durch ein Sieb fallen, das die Paplerreste zuriickhalt. 

So wurde es móglich, ais Hóchstleistung in zwei Schichten bis zu 350 m 3 

Beton herauszubringen. Die Steine wurden in Kasten anbefórdert und auf 

einem zweiten Lagerplatz an der Baustelle selbst noch einmal gelagert. 

Von ihm aus kónnen die Hubgerate die Steine unmittelbar entnehmen.

Schwierigkelten, so konnten mit nur vler kurzeń, niederen Gerusten auf 

beiden Langsseiten der Brucke Gleise fur Turmdrehkrane angelegt werden. 

Aufierdem stand am einen Briickenende noch eine StraBe zur Verfugung; 

so wurden in der Nahe der beiden Briickenenden getrennte Kies- und Sand- 

lagerpiatze eingerichtet. Die Mischmaschine stand etwa in Brilckenmitte. —  

Ein glanzendes Beispiel dafiir, daB auch ohne Turmdrehkrane hohe 

Briickenpfeiler rationell hochgefiihrt werden kónnen, ist das folgende 

Bauwerk. Die Gesamtanordnung der Einrichtung war durch un- 

giinstige Platzverhaitn!sse behindert, weil nur ein schmaler, langer 

Streifen quer zur Brtickenachse zwischen dem Fliifichen einerseits 

und dem Mtihlgraben anderseits zur Verfugung stand (Abb. 7 u. 8).

Langssc/mirr

Zu Abb. 6.

Ais Hub- und FórdergerSte wurden vier Turmdrehkrane aufgestellt, von 

denen drei auf hohen Gertisten iaufen. Der gróBte lauft auf einem zu 

diesem Zweck geschtltteten 6 m hohen Damm im Tal. Er hat 36 m Hóhe 

und bei 25 m Ausladung 2 t Tragkraft. Die Hóhenunterschiede zwischen 

Damm und Geriist einerseits und den Gerusten unter sich anderseits 

werden, soweit erforderlich, durch besondere Aufziige ilberwunden. Die 

Lehrgeriiste, die auf dem Reifiboden im Talgrunde abgebunden wurden, 

kamen auf einem klcinen Gleis bis In den Bereich des einen Turm- 

drehkrans, der sie hochhob. Das Bauwasser wurde aus dem Bach ln 

einen Hochbehaiter auf den Nordhang gepumpt. —

In diese Flachę 

wurden zwei vo!l- 

spurige Anschlufi- 

gleise hereingefdhrt. 

Die Betonzuschlag- 

stoffe wurden mit Greifern in dle Silos befórdert. Fiir das Umladen und 

Stapeln der Steine standen zwei Turmdrehkrane zur Verfiigung. Zum 

Entladen der ankommenden Stein-Giiterwagen war ein fahrbarer Portal- 

kran, der iiber die Reichsbahngleise und die Fórdergleise hinwegreichte, 

aufgebaut. Dagegen muBten die Pfeiler ohne Turmdrehkrane hochgefiihrt 

werden, weil solche erst seit Januar 1939 zur Verfugung stehen und 

deshalb nur zum Bau der Gewólbe und des Uberbaues benutzt werden 

kónnen. Die gewahlte Konstruktion erfullte ihre Aufgabe gut (Abb. 9). 

An den einzelnen Pfeilern wurden an der Schmalseite Doppelaufziige 

vorgesehen, die Steine und Beton hochfórdern. Die untere Zufahrt zu

\Reili boden 
. jlimmemerkstatt 
(jfiHohlager 
((g)Verblendsteine 
(13) Min*er 
(ty Stein tog er 
(tf) Sond und Hies

Zu Abb. 6.'
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uber dem Pfeiler aufgesetzten elnfachen eisernen Briickenkonstruktlon, Auf dieser Seite wurden auch die Einrlchtungen fur eine zweite Betonler-

auf der die Muldenkipper befórdert werden und ein Handkran zum Ver- anlage der drel Endoffnungen auf der einen Hangseite unabhangig von

setzen der Steine ISuft. Diese Brucke ist auf fertigen Betonsteinen ge- der iibrigen Einrichtung aufgebaut. Die Hauptkranbahn lief in diesem

lagert, sie wird entsprechend dem Baufortschritt mit Spindeln hoch- Fali nicht seitlich neben der Brucke her, sondern zwischen den beiden

gewunden und auf Betonformsteine gesetzt. Da die Pfeiler sehr hoch Gewólben. Dles war hier móglieh, weil sie einen geniigend breiten

sind (bis zum Bogenanfang rd. 40 m), wurde an Stelle des iiblichen lichten Zwischenraum haben. Fiir die beiden Endoffnungen der anderen

Standgerflstes ein besonderes Pfeilerschutzgerflst konstruiert, das ais Seite wurden ebenfalls Fahrgeriiste gebaut, an diesem Hang jedoch zu

Schutz fiir die Maurer und ais Arbeitsbiihne fiir die Behandlung der beiden Seiten der Brucke. Die gesamten Baustoffe wurden iiber zwei

Steinfiachen gebraucht wird. Das Gerust besteht aus zwei leichten Anschlufiglelse beigefahren (Abb. 10 u. 11). —

eisernen Briicken, die an den Langsseiten der Pfeiler entlang laufen und An einer Autobahnstrecke liegt eines der bedeutendsten Elsen-

auf der einen Schmalseite an den bereits genannten Aufzugtiirmen betonbauwerke der bisherigen RAB, iiber dereń Baustelleneinrichtung

und auf der anderen Schmalseite an starken C-Eisen befestlgt sind. in Erganzung einer friiheren VerOffentlichung noch folgendes mitgeteilt

Lóngsschnitt

Diese C-Elsen werden, entsprechend dem Fortschritt der Mauerarbeit, in 

gewissen Abschnitten nach oben umgesetzt. Der Vorteil dieses Scliutz- 

gerilstes besteht darin, daB es gegenflber den sonstigen Klettergerusten 

b illlg  ist und dafi wenig Anker in den Pfeiler eingelassen werden miissen. 

Aufierdem kann es belieblg hinauf- und heruntergelassen werden. Die 

hier angewendete Lósung ist sehr geistreich und kann ais ein Muster- 

beispiel dafflr dienen, wie man an Gerflstholz sparen kann.

Der AushubfiberschuB muBte auf die Hóhe des einen Widerlagers 

hinaufbefórdert werden. Dles geschah, wie flbllch, mit einem Schrag- 

aufzug auf dieser Hangseite. Ais Lehrgerflste fflr die Gewólbe sind in 

den nlederen Endoffnungen normale Standgerflste vorgesehen. In den 

anderen Óffnungen werden zum Teil holzerne, zum Tell eiserne Segment- 

binder verwendet, die auf auskragenden Konsoltragern sitzen. Fur die 

Herstellung der elgentlichen Bogen sowie des Oberbaues stehen dann 

drei grofie Turmdrehkrane zur Verfugung, die aber noch besonders um 

5 m erhoht werden mufiten, Zwei dieser Krane laufen auf einer Seite 

der Brucke, der dritte gegenflber. Dadurch wird erreicht, dafi die be

sonders hohen Krane nur etwa bis zur Briickenachse auszuladen brauchen, 

wodurch die Fahrgeriiste fflr die Krane verhaltnlsmafiig niedrig gehalten 

werden kónnen. Dles war hier besonders wichtig, weil diese Krane 

sehr hohe Raddrflcke haben. An den beiden Bergseiten der Brucke 

sind Portalkrane m it elnseitigen Fórdergleisen innerhalb des Portals vor- 

gesehen. —

Besonders grofizflgige Steinlagerplatze wurden beim Bau der 

folgenden Briicke angelegt (Abb. 10). Der Talgrund begflnstigte diese Ein

richtung und machte auch fflr die elf Inneren Bogen den Bau 

von besonderen Fahrgerflsten fflr die Turmdrehkrane flberflussig. Die 

Slloanlage fflr die Betonzuschlagstoffe und die Mischmaschinen konnte 

in nachster Nahe der Briicke mitten im Talgrund aufgebaut werden, Iinks 

und rechts davon die Steinlagerplatze, nur die Gewólbesteine fur sechs 

Bogen wurden am Hang auf der anderen Seite der Brflcke gelagert.

(J)Verblendsteine ■ ©Pumpe *  *  (jhMagtHinu.h,
(pG em lbeslewefirSlogen ©  Moniuchaftsriiutn @ Si/o 
Q) »  - Q) Po/iere ®  lemenfschi
($)Steinlagerplati ( f )  M ogaiin @  Kronbahn
($)Ver6lendsteine @  Mischonloge ®  G eriist

Abb. 11.

@  Kreissage lem ent
<)S )/liig.H cli Ę i FahrgerustffirBetcn 
@  PeiRboden @  'Kies u. Sand
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Belfahren der Werksteine und der iibrigen Baustoffe wurde ein be- 

sonderes Anschlufigleis gebaut, von diesem wurden sie mit Greifbagger 

und Turmdrehkranen auf die Lagerplatze geschafft. Auch hier wurden 

wegen der groBen Stelnmengen die dafflr nOtigen Lagerplatze groBziigig 

angelegt und mit sehr ieistungsfahigen FOrdergeraten ausgestattet. Im 

Talgrunde liefen zwei grofie Turmdrehkrane auf einem ganz niederen 

Fahrgerust, das wegen zweier vorhandener Wasseriaufe notwendig wurde. 

Der fertig gemischte Beton wurde unter die Ausleger der Turmdrehkrane 

hergefahren, ebenso die Steine. Fur das eine Widerlager und den

werden mogę. Die fiir die Einrichtung bestimmenden Faktoren waren 

einmal die Gelandebeschaffenheit, auf der linken Flufi-Seite ganz flach 

mit Waldbestanden und auf der rechten nach einer schmalen Terrasse, 

auf der die zweigleisige Hauptbahn auf einem Hochwasserdamm 

entlang lauft, eine sehr steil ansteigende BOschung. Eine weitere 

Besonderheit war die Beschaffung der Betonzuschlagstoffe durch die 

Unternehmung selbst aus einer zu diesem Zweck besonders angelegten 

Klesgrube etwas oberhalb der Baustelle. Wegen der sehr gefahr- 

lichen Hochwasser mufiten alle Anlagen auf Pfahle gebaut werden.

©  Turmkron 

®  A af zug 

®  farmkran 7 

®  Turm/trans 

®  Zement 

®  Sand Kies S plitt 

®  lager far die GewSIt/esteine 

®  Schichtensteine 

®  Greifbagger 

®  S i/o

®  Beton maschine 

®  M Srtel maschine 

©  Magazin 

®  W erkstolt 

®  Reitboden 

®  Hotzm schim n 

®  Pumpenhaas 

@  Trafo

®  M annschofthutter 

®  Buro 

®  R A B  Buro 

©  Bachfassung

®  AnschluRgleis A b b .  1 2 .

Am rechten Ufer wurde vom nachsten Bahnhof her ein Anschlufigleis 

bis an die Brucke gefiihrt. Sonst hatten auf dieser Seite nur noch die 

Fiachen fur ungebogenes und gebogenes Eisen sowie fflr die Biegemaschine 

Platz. Alle anderen Elnrichtungen waren auf dem linken Ufer in nachster 

Nahe der zweitenBrflckenOffnung aufgebaut. Die ganzen Verhaitnisse waren 

im iibrigen verhaitnismafiig einfach. Aus diesem und auch aus noch 

weiteren Beisplelen fflr Elsenbetonbrflcken geht immer wieder sehr an- 

schaullch hervor, wie einfach die Einrichtungen fflr Elsenbetonbrflcken 

sich gestalten lassen gegeniiber solchen fflr Natursteinbrucken. —

Wieder sehr langgezogene Gleisanlagen fflr die Bedienung der Stein- 

lagerplatze waren notig beim nachsten Belsplel (Abb. 12). Fflr das

ersten Bogen dieser Seite wurde noch 

eine besondere Fahrbahn fflr einen 

dritten Turmdrehkran mit einem ent

sprechenden Gerflst aufgebaut, der 

hier laufende Kran konnte Steine und 

Beton von den im Tal liegenden For- 

dergleisen flbernehmen. Ein welterer 

Turmdrehkran lief auf einem kurzeń 

Stlchgleis quer zur Briickenachse 

in der ersten Óffnung, solange diese 

noch nicht zugewOlbt war. Aufier

dem war am ersten Zwischenpfeiler 

dieser Seite noch ein besonderer 

Aufzugturm montiert. Die Beton

zuschlagstoffe wurden fflr diesen 

Teil mit Lastwagen unmittelbar zur 

Baustelle gebracht. Fflr den Bau 

von Pfeiler 4 und Bogen V wurden 

jedoch Steine und Beton von dem 

im Tal befindlichen Kran auf das 

Fahrgerflst des oben laufenden Kranes 

heraufgehoben. —

Aufierordentlich gunstige Lage- 

rungsverhaltnisse bot das Gelande 

an dem folgenden Bauwerk (Abb. 13). 

Ein Anschlufigleis, das eine Reihe 

von Abzweigungen erhielt, brachte 

alle Baustoffe in die unmittelbare 

Nahe der Brflcke. Fflr den Bau 

waren zwei Kranbahnen und auf 

der gegenflberliegenden Bruckenselte 

zwei anelnanderllegende Aufzugtflrme 

yorhanden. Die Steinlagerpiatze 

waren terrassenfOrmig an den beiden 

Talhangen angeordnet, die Misch- 

anlage fur den Beton sowie die Lager

platze fflr die Betonzuschlagstoffe 

und den Zement lagen gflnstlger- 

weise etwa in der M itte der Brflcke 

im Talgrunde, ebenso Fiachen fflr Holz und den Reifiboden. Fur die 

Gefolgschaft wurde in unmittelbarer Nahe der Brflcke ein besonderes 

Wohnlager eingerichtet. —

Ein besonders grofies Bauwerk ist die 936 m lange E is e n b e to n -  

b a lk e n b r f lc k e  des nachsten Beispiels. Das Bauwerk wurde in etwa 

gleichen Abschnitten an drei Firmen yergeben, dereń jede ihre eigene 

Einrichtung brachte (Abb. 14). A lle Baustoffe mufiten m it Lastzflgen 

auf die Baustelle gebracht werden. Die Anordnung der Einrichtungen 

war bei den drei Firmen entsprechend den yerschiedenen Órtlichen

Bedingungen yerschieden, auch die Fórdergerate wurden den Ver-

haitnissen angepafit. So wurde der Beton Im obersten Abschnitt mit
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Bauwerke der RAB. Die sehr steilen Talhange boten der Bau- 

stellenelnrichtung naturgemafi Schwierigkeiten, weil die Lagerpiatze nur 

eine geringe Breite haben konnten und dafiir eine grofie Langen- 

entwicklung notwendlg machten. Trotzdem ist die Einrichtung verhaitnis-

maBig einfach móglich gewesen; in ublicher Weise wurde ein Fahr- 

geriist fur zwei grofie Turmdrehkrane quer iiber den mittleren Teii des 

Tales gebaut. Fiir die Seitenóffnungen standen noch zwei hóher liegende 

Hanggeriiste zur Verfugung. Der fertig gemischte Beton wurde in einem

©  Technisches Buro 
©  Kaufmdnnisches Buro 

i Sanitotsraum 
©  Podien f iir  Steine austegen 
©  S/eintager 
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@  Polierbude 
®  Gr. S plitt 
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einer Standsellbahn bis auf die Hóhe 

der Fahrbahn am Widerlager herauf- 

gezogen und von dort uber die Schalung 

verfahren. D ie Standseilbahn war ohne- 

hin in diesem Abschnitt vorhanden, weil 

dieselbe Firma auch die an die Brucke 

anschliefiende Bergstrecke mit ihrer ge- 

staffelten Fiihrung in Auftrag hatte. An 

dieser Bergstrecke befinden sich Stutz- 

und Futtermauern, die zum Teii sehr 

hoch und Hunderte von Metern lang 

sind. Im mittleren Abschnitt war der 

Platz so beschrankt, dafi der Eisenbiege- 

platz und der Reifiboden jenseits der 

Briicke auf der Talseite angeordnet 

werden mufiten. Die Betonmassen fiir 

diesen Abschnitt wurden gepumpt. Im 

unteren Drittel stand zwischen der 

Strafie und der Brucke reichlich Platz 

zur Verfiigung. Der Beton wurde hier 

m it einem Turm auf die Hóhe der Fahr

bahn geschatft und dann der Lange nach 

uber ein besonderes Geriist zur Ver- 

wendungsstelle gefahren. Auf dem Bilde 

sind auch noch die drei Wohnlager fiir 

die Belegschaft angedeutet. —

Eines der ersten grófieren Bauwerke 

der RAB ist die folgende Eisenbeton- 

bogenbrucke. Kies und Sand konnten 

auch hier aus einem Baggersee in der 

Nahe bezogen werden (Abb. 15). Die 

Silos wurden am rechten Flufiufer ent- 

jang einer besonders angelegten Rampę 

in Richtung der Bruckenachse angeordnet, 

was ihr Fiillen sehr erleichtert hat. Auf

der anderen Seite der Silos lief ein Gummlfórderband entlang und brachte 

die abgemessencn Zuschlagstoffe zu der Mischmaschine, hinter der un

mittelbar der Aufzugturm stand, der den fertigen Beton auf die Fahrbrucke 

hob, die tiber den FluB bis ans andere 

Widerlager tiihrte. Auf dieser Baustelle 

sind fast keine Gleisanlagen notwendig 

gewesen, weil alle Baustoffe m it Last

wagen belgefahren wurden. Die ganze 

Einrichtung ist sehr einfach, klar und 

ubersichtllch. Hier wie auch bei der 

vorigen Briicke konnte ohne Turmdreh- 

kran ausgekommen werden.

Die folgende Brucke der Abb. 16 

m it ihrem 138 m weit gespannten Eisen- 

betonbogen bei 26 m Pfeilhóhe ist 

eines der kuhnsten und eindrucksvollsten

Steinlogerplatz
Podien fu r Steine austegen
Z A uf zuge
Kranbahn
Gefolgschaftslager
Pumpstation
duellfassungfiir TrMy/asser

Abb. 13.

. 13.

Zu Abb. 13.
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0  /Jrbeifsbrucke 
Q) Boi/buro 
Q) dufzugsr/inde

t
Werkstoff 
tfannschatf

f
Scńrógaufzug 
Kre/ssaęe 
Bandsage 

© Fdume fur/lrbeder 
® Mo/z/ager und fie ifi boden 
w Sisenschne/der 
@ B/egemaschine 
® f/sen fager und Biegp/a/z

O uerschnitt
—  23,90 —

Turm auf die Hóhe des Fahrgeriistes gebracht 

und dort bis unter die Turmdrehkrane her- 

gefahren. Auf der gegenilberliegenden Brucken- 

selte befand sich ein SchrSgaufzug fflr die Ab- 

befórderung des Aushubiiberschusses. Die 

gesamten Eisenbetonmassen wurden hier wie

auch bei dem nachsten Beispiel m it elektrischen Tauchriittlern verdichtet. 

Der Erfolg (tadellose Sichtfiachen ohne Poren und Nester und gleich

zeitig sehr gute Druckfestigkeiten) bei kleinem Aufwande an Zemen- 

teuren war iiberzeugend. —

Ahnliche Platzverhaltnisse waren bei der Bogenreihe des nachsten 

Beispiels gegeben, aber die Zufuhrmóglichkeiten waren an ihr dadurch

2
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gflnstig, daB In verschiedener 

HOhe fahrbare Waldwege vor- 

handen waren, von denen zwei 

fflr die Anfuhr der Baustoffe 

benutzt wurden. Im Talgrunde 

waren zwei ReiBbóden und die 

Eisenlager- und Biegeplatze so

wie Magazln und Werkstatt an

geordnet. Dle Betonzuscblagstoffe 

wurden auf dem am seitlichen 

Hang liegenden Waldweg bei- 

gefahren. Die Silos wurden sehr 

geschickt unter Ausnutzung der 

Verhaitnisse am Hang so gebaut, 

daB sie voń oben vollgekippt 

werden konnten, die Auslauf- 

schnauzen gaben Kies und Sand 

in Muldenkipper, die auf einem 

Gleisstrang im Talgrunde zu den 

Mischmaschinen fuhren. Von dort 

wurde der fertige Beton auf eine 

groBe Kranbrucke gehoben, auf 

der zwei Turmdrehkrane sechs 

von den sieben Bogenoffnungen

bedienen konnten. Eine besonders /|

hubsche Anordnung wurde fflr das 

Ausladen der Zementsacke getroffen; der Zementschuppen stand unten im 

Tal, von dem Hangweg aus wurden die Sacke auf eine blechbeschlagene 

Rutsche gelegt. Die Geschwindigkeit der abrutschenden Sacke konnte

©  Boufuhrer 
©  Baubiiro 
©  Arbeiterunterkunft 
©  Kronfiihrer 
©  Magazin 
@ Werkstatt 
®  Wassermsorgung 
@ Brunnen

Kronbohn
Mischer,Zapfsteiie

Rutsche
Betanzuschtagstoffe
ReiBboden
Eisenobiage
Eisenbiegepiotz
Eiseniagerpiatz
Hoiztogerptatz

durch eine sehr einfache Bremsvorrlchtung im Schuppen so geregelt 

werden, dafi jede gewiinschte Stelle im Zementschuppen erreicht wurde. 

Fflr Bogen 1 auf der Sud-Seite und die anschliefienden frei stehenden Stfltz-

®  Maschineniurm 
©  Turm dr et kr on 1 
© ' ■ » ' / ;

®  Pendeiturm 
©  Portatkran mit Kutze 
©  tau/sctienengerust fur Oemag-Katze 
©  '  '  '  '  '  Ptottwagen
©  Aufzug 
©  Bremberg 
@ YSindwerk
®  Betornnisctier 7501 und 12501 
@  Transportbriicke 
®  Portatkran 
®  Sctnitzdach 
®  Eiektr. Niederspannung

wande bis zum W ider

lager hier und auch auf 

der Nord-Seite wurde 

noch ein drltter Turm- 

drehkran elngesetzt, der 

auf einem besonderen 

Fahrgerflst weiter oben 

am Hang lief, das von 

der Sud- spater nach 

der Nord-Seite versetzt 

wurde (Abb. 17). —  

Der nun folgende 

360 m lange und rund 

40 m hohe B u n ts a n d -  

s te in v ia d u k t  ist fast 

so grofi wie die vorher- 

gehende Brucke und 

deshalb zum Verglelch 

der Einrichtungen beson

ders geeignet (Abb. 18). 

Zu seinem Bau sind 

auBer einem 400 m weit 

gespannten Kabelkran, 

der quer zur Brflcken- 

achse fahrbar ist, noch 

vier Turmdrehkrane mit

©  StraBenunterfuhrung 
@  Eisenbahnunterfuhrung 
@ tktmiede 
@ Baubiiro 
®  Enttadebunker 
©  Steintager 
@  Kteine Steine 
@  Zementschuppen 
®  Materiaihatte 
®  Magazin 
@  l/nterkunftstoger 
©  Wohnhaus Abb. 18.

®  Oberes fahrseit 
©  Unteres • ’
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la g e rp (a tz  
fu r Holz

Q)Kronbahn '
ODBremsterg
Q)Kiessi!o
®  lim m er-u. Logerp/ah

Steinbruch(DKronM/m
Q )lu fa h r/
©  Lagerp/ah

S ch n itt A -A

Die Trichter mflnden in kleine Loren, die auf einem schrSgen Holzgerflst 

bis oben auf die Hauptsilos gefahren werden. Unmittelbar daneben liegt 

die Mischanlage mit dem Aufzugturm. Vor der Mischanlage lauft ein 

Glels quer unter der Briicke hindurch, das es gestattet, mit den Mulden- 

klppern voll frlschem Beton unmittelbar auf die Hauptfórderbrflcke, die 

quer flber das mlttlere Tal fflhrt, zu fahren. Besonders ungunstig waren 

die Platzverhaitnlsse fflr die Anlage der Stelnlager. Die schmale, ebene 

Flachę zwischen der Bahnbóschung und Strafie reichte bei weitem nicht

aus, so daB noch weitere Lagerplatze an drei anderen Stellen an dem 

westlichen Talhang eingerichtet werden mufiten. So werden die Steine 

teilweise von den Turmdrehkranen unmittelbar hochgehoben; die Steine 

des am tiefsten gelegenen Platzes werden in einem Aufzugturm auf die 

grofie Fórderbrflcke gehoben. —

Die groBen Schwierlgkeiten der Einrlchtung an steilen Hangen sind 

besonders aus folgendem Lageplan ersichtlich (Abb. 19), in dem zwei 

aufelnanderfolgende Brflcken eingezeichnet sind. Fflr die eine (A) war es 

mOglich, die Baustoffe flber eine besonders gebaute HangstraBe an die 

Brucke heranzubringen, bei der andern (B) gelang das nicht. Deshalb 

wurden die Kiessilos unm ittelbar an der im Talgrunde liegenden 

ZufahrtstraBe angeordnet und flber einen Bremsberg zur Brflcke hinauf- 

geschafft. —

Einzelheiten fflr die grofie B o g e n b r f lc k e  an einer Im Bau be- 

findlichen Geblrgsstrecke zeigt Abb. 20. Auch hier ist eine Zufahrt

straBe zur Baustelle mOglich gewesen, der Bremsberg dient nur 

zum Wegschaffen des Aushubflberschusses nach einem geeijgneten 

Auffflllplatz. Die Silos fflr die Zuschlagstoffe sind so angeordnet, daB

Die Versorgung einer ganzen Baustelle vom Trassenweg aus ist 

notwendig an einer kleineren Brflcke im Zuge derselben Strecke (Abb. 21). 

Die Silos sind hier oberhalb des Fahrgerflstes fflr die Turmdrehkrane ln 

eine stelle Runse des Felshanges hinelngebaut, auch das Fahrgerflst liegt 

auf der Bergseite der Brflcke, weil es dadurch viel nlederer gehalten 

werden kann. Der Bremsberg dient wieder zur Abfuhr des Aushub

flberschusses. —

Zwei Elnrlchtungen besonderer Art, die sich nicht auf Masslv- 

brflcken bezlehen, sind die zweier Tunnel. Die Besonderheit der Ein- 

richtung fflr den zweiróhrigen ersten RA B -T unne l besteht darin, 

daB alle Baustoffe nur auf der RelchsstraBe hergefahren werden 

konnten, die oben flber den hOchsten Punkt des Berges auf dem 

Tunnel wegfflhrt. Die Portale der beiden Rchren auf der Sfldseite 

liegen nicht auf derselben Hohe und auch nicht in einer Ebene. Die 

Damme unmittelbar vor den Sfldportalen wurden aus dem Vollausbruch- 

material erst Im Laufe des Tunnelbaues geschflttet, so dafi fflr die ganze 

Anlage der Einrlchtung nur der nOrdliche Voreinschnitt, in dem die 

Portale etwa in einer Ebene und auch fast auf derselben Hohe liegen, in
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Ansicht

0  Krongeriist 
@  Bremsberg 
©  CHeise f iir  Erdschiittung

Ouerschnitt

Abb. 21. Lageplan,

Bandstrafle: LdngsschnittFrage kam. Die Kies- und Sandsilos 

wurden so an den Hang gelegt, 

dafi die Lastenziige oben entlang- 

fahren konnten. Auch lagen die 

KlinkervorrSte und die Natursteine auf 

der HOhe der Strafie. Vom Haupt- 

silo oben am Berg fiihrte zu dcm tm 

nordlichen Voretnschnitt aufgebauten 

Verarbeitungssilo, der eine selbst- 

tatige Dosierungsvorrichtung besafi, 

etn fast 200 m langes Fórderband iiber 

den Hang hlnab. Mischmaschinen, 

Betonpumpe und Zementschuppen 

schlossen sich an. Die zahlreichen 

Gleise waren fiir den umfangreichen 

Zugverkehr notwendig. Zur Forderung 

der Klinker- und Natursteine sowie 

der Zemcntsacke wurde ein zwei- 

gleisiger Schr3gaufzug gebaut, der 

unmittelbar Anschlufi an die Gleise 

im ndrdllchen Voreinschnltt hatte 

(Abb. 22). Das Holz fiir die Tunnel- 

zimmerung dagegen wurde iiber eine 

alte steile Strafie nach der Sudseite 

hinabgeschafft und von dieser Seite 

durch die Firststollen eingebracht. 

In den beiden ROhren zusammen 

waren wahrend der Hauptbauzeit 

gleichzeitig fiinf Angriffstellen in 

Arbeit, m it je zwei Vollausbruchzonen 

und allen iibrigen Zwischenstadien. 

Der Beton fiir die W iderlager •wurde 

gepum pt, um den Zugverkehr zu 

vereinfachen. —

Forderband

Lagep/an

loMraRe_
Tl ' l l l l l r!Tp t

lurKippe

J)Lokschuppen u. Werkstott

0  Kantine 
Ib  yentilatpren 
1$) Maimcbnflstwrocken

f i )  Sito fu r Sand u. Kies 
(6) Ktinker u. Steinlager 
'X ) Porto/kran
@ Windenhai/s fiir  Schrdgaufiug

Einfacher liegen die Verhaltnisse bei dem einrOhrigen anderen 

Tunnel, der aber dafiir mit rd. 650 m die doppeltc Lange gegen

iiber dem crsteren aufweist. Hier wurde mit Riicksicht auf einen 

ungehinderten Fahrbetrieb der Sohlstoilen gleich zweigleisig angelegt,

was sich sehr bewahrt. Die Ausbruchmassen werden hier nur nach der 

Nordseite herausbefórdert und, soweit sie aus Fels bestehen, in einer 

besonderen Aufbereitungsanlage zu Betonschotter und Sand verarbeitet, 

der aber nicht fiir den Beton am Tunnel selber, sondern fiir die frflher
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©  Mannscboftshiitten 
©  Aufsicht 
©  Biiro
©  Biiro diritJ.B.

©  Sanitatsbarocke 
©  Kontine 
®  fithrradschuppen 
®  Aborte

©  Werkstatt 
@ [lektroscbweilier 
@ Mascbinenmeis/er 
©  Magazin

t
Reiiiboden 
Kompressorenhaus 
@ Windkesse!

©  Gradierwerk 
@ [Mtromagazin 
@ Trons/br.rc/mnhaus 
@ Sandtrcckcnbude
Abb. 23.

Bohrerschmiede
Lampenbude
Scharbade
Sprengstoffmogazin
Kapse/bude
Belotimascbine, Regu/us"
Zementbude
Mbrie/misckr

) Heizung
) Ze.mentplattenfobrik 
) iho/ierer 
) Kiesbunker 
) AufbereHungsan/age 
) Sciwttersilo 
) Kldrbecken 1,2,3.
) Pumpstation 
) Konferenzborocke

erwahnten Briicken an der Hangstrecke yerwendet wird. Der Stampf- 

beton fiir die Widerlager des Tunnels wird aus Neckarkles und 

-sand hergestellt, der iiber die bereits fertige Autobahn zu den Lager- 

platzen am Siidportal gefahren wird. Hier sind auch die Werkstatten, 

Hoizlagerpiatze, Klinkerlagerpiatze und Maschlnenanlagen (Abb. 23).

W ie eingangs berichtet, wird der Beton hier m it einer stetig arbeitenden 

Schnellmischeranlage zubereitet.

Zum Schlufi mOchte ich allen, die mir durch Oberlassung von Unter

lagen die Zusammenstellung interessanter Beispiele ermOgiicht haben, 

yerblndllchst danken.

Alle Rechte vorbehalten. Die Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder

nach dem Gesetz vom 4. August 1904.

VI. Erwerb des Grund und Bodens sowie der Fischereien, ihre Verwertung und Nutzung. *)
Von Oberreglerungs- und -baurat i. R. O stm ann  in Berlin.

A. Allgemeines.

Die einschneidende Umgestaltung des Odertals unterhalb Hohensaaten 

bedlngte eine starkę Inanspruchnahme von Grund und Boden, der zu 

Bauwerken, Deichen und zur Anlage neuer oder zur Erweiterung vor- 

handener Wasserziige erforderlich wurde. Dazu yerlangten die Bau- 

mafinahmen auch yielfach die Verfiillung oder Verflachung yorhandener 

Wasserlaufe oder die Aufhóhung niedrig gelegener Landereien, .wenn diese 

Gebietstelle zu fruchtbaren und nutzbrlngenden Wiesen umgestaltet werden 

sollten. Dabei unterlag es von vorherein naturlich keinem Zweifel, dafi 

die Gelandeteile, die fur neue Flufiarme (Durchstiche, Abbaggerungen, 

Begradigungen usw.) gebraucht wurden, ebenso wie die fiir die Kunst- 

bauten (Wehre, Schleusen, Slele, Delchliicken) erworben werden mufiten; 

Anders lagen die Verhaltnisse m it dem nur mlttelbar zum Bau erforder- 

lichen Gelande, das waren die Grundfiachen, die fur die Deiche gebraucht 

wurden, ferner die, die zwischen Deichen und Strom ais „Vorland“ liegen- 

blleben, sowie die fiir die Aufhóhung erforderlichen Wlesenfiachen. Hier 

konnten Zweifel bestehen, ob es erforderlich war, den Grundeigentiimern 

ihr Eigentum zugunsten des Ausbaues zu entziehen, oder ob der Zweck 

des Ausbaues m it Hilfe von dinglichen Belastungen ausreichend gesichert 

werden konnte.

Ebenso hatten die einschneidenden Baumaflnahmen und grundlegende 

Gestaltung der Lage und der Tiefe der Wasserlaufe weitreichende, im 

voraus auch nicht annahernd zu iibersehende Ver3nderungen In den 

Fischereiberechtigungen zur Folgę, die sich zunachst ais StOrungen des 

Betriebes, welterhin ais Schadlgungen des Ertrages, da vor allem durch 

die Deichanlagen den Wanderfischen der Zugang zu den Polderarmen 

erschwert wurde, bemerkbar machen mufiten. Umfangreiche Kiagen und 

weitgehende Anspruche der zahlreichen Fischereiberechtigten waren somit 

zu erwarten. Das stellte sich schon bei den ersten Verhandlungen heraus, 

wo die beteiligten Fischer yielfach Forderungen stellten, die den Wert 

ihrer Fischereien um ein Mehrfaches iibertrafen und die infolgedessen die 

ln den Kostenberechnungen veranschlagten Betrage weit uberstlegen. Es 

mufiten daher zugleich Mafinahmen getroffen werden, die diese Anspruche 

auf das berechtigte Mafi zuriickfiihrten, ohne dafi die Staatsbauverwaltung 

in Ihren Anordnungen und Mafinahmen beschrankt und der Erfolg des 

Ausbaues gemindert oder gar gefahrdet wurde. Diese Erfahrungen und 

Erwagungen fGhrten zu dem Gedanken, die samtlichen Fischereigerechtsamen 

im Ausbaugebiet in grofizugiger Weise anzukaufen und sie dann in ihrer 

yeranderten Form durch den Staat weiter verwerten zu lassen. Dies um

*) SchluB aus Bautechn. 1939, Heft 26/27.

so mehr, ais die Fischereiberechtigten wohl fur jede Beschrankung und 

alle Eingriffe in ihre Gerechtsamen reichliche Entschadigungen ver!angten, 

sich aber ganzlich ablehnend verhlelten gegen die Fórderung der Staats- 

bauverwaltung, sich die neuzuschaffenden Wasserfiachen und Stromarme 

in geeigneter Weise auf etwaige Schaden anrechnen zu lassen.

B. Grunderwerb.

a) G r u n d s a tz e  fiir  d ie  B e s c h a ffu n g .

Im ersten Entwurf vom 26. September 1899, der der Denkschrift zum 

Oderregulierungsgesetz vom 4. August 1904 zugrunde gelegt war, war 

vorgesehen, die fiir die Deiche und Vorl3nder erforderlichen Grundfiachen 

ihren Eigentiimern zu belassen und diese lediglich durch eine Ent- 

schadigung fiir die dingliche Belastung zur Duldung der Deichanlagen 

sowie zur Verpflichtung, die Vorl3nder in ihrer HOhenlage zu erhalten, 

zu veranlassen. Dafiir sollte ihnen die Nutzung der Deichflachen auf 

ihren Grundstiicken verbleiben. Im Laufe der Verhandlungen ergaben 

sich aber insofern Verwicklungen, ais der Deichverband fflrchtete, bel 

der Deichunterhaltung In Schwierigkeiten mit den Anliegern zu geraten, 

wenn diese infoige von Deichlnstandsetzungsarbeiten die Deiche auf ihren 

Grundstiicken nicht regelmafiig nutzen kOnnten, und dafi anderseits die 

Deichunterhaltung nicht ordnungsgemafi durchgefuhrt werden konne, 

wenn jeder Anlieger das auf seinem Grund und Boden liegende Delchstiick 

nach seinem Beliebcn landwirtschaftlich behandle. Denn nach Auffassung 

des Deichverbandes werde es den einzelnen Beteiligten wahrscheinlich 

tnehr darauf ankommen, mOglichst hohe Ertr3ge aus den Deichflachen zu 

erzielen, anstatt den DeichkOrper in erster Linie ais Schutz fiir die hlnter 

ihm liegenden Polder anzusehen. Auch die beteiligten Grundbesltzer 

selbst konnten sich m it einer dinglichen Belastung ihrer Flachę zugunsten 

des Deichschutzes nicht befreunden und yerlangten klare Verhaltnlsse, 

wie sie nur durch den Erwerb der Fiachen geschaffen werden konnten. 

So wurde schliefilich die Anordnung dahin getroffen, dafi die fiir die 

Deiche erforderlichen Fiachen zu Lasten des Baufonds erworben wurden 

m it der Mafigabe, dafi sie spater an den Deichverband iibergehen sollten, 

und dafi dieser auch die Nutzung der Deiche iibernehmen sollte. Aus 

demselben Grunde, welł man eben nicht sicher war, dafi einzeine Be- 

teiligte die Vorl3nder gleichmafiig in der fiir die Vorflut erforderlichen 

Weise behandeln wurden, weil insbesondere auch yielfach die zu hohen 

Rehnen abgegraben und die Vorlandflachen gewissen Beschrankungen 

zugunsten des Deichverbandes unterworfen werden mufiten, wurden auch 

die Vorl3nder von den Grundeigentiimern mit erworben. Dagegen wurde 

der Antrag des Deichyerbandes, ihm auch diese Voriander spater unent-
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geltlich zur Nutzung zu flberlassen, abgelehnt. Erstens lag dazu kein 

Grund vor wie bei den Deichen, weil etwaige in den Voriandern erforder

llche die Vorflut sichernde Arbeiten doch von der den Strom unter- 

haltenden Staatsbauverwaltung ausgefuhrt werden mufiten. Anderseits 

wurde es m it Rucksicht auf die bisherigen Grundbesitzer nicht fur ver- 

tretbar gehalten, weil diese ais Eigentiimer der hinter den Deichen ver- 

blelbenden Reststiicke vorher Stromanlleger gewesen waren und daher 

den allergrófiten Wert darauf legten, die Ihnen entzogenen Vorlander 

zur Heuwerbung ihrer angrenzenden PolderflSchen betreten zu diirfen. 

Schliefilich waren auch nur unter Bewilllgung dieses Zugestandnisses hohe 

Entschadlgungen fflr Wirtschaftserschwernisse infolge Verkleinerung der 

ursprflnglichen Fiachen, Erschwerung in der Bewirtschaftung infolge der 

angelegten Deiche und Abtrennung der zweifellos besten am Stromliegen- 

den Geiandeteile zu vermeiden. Infolgedessen wurde ihnen ein Obertrags- 

recht flber den Deich und die Vorlandfiachen, sowie ein Heulagerrecht 

yertraglich ln allen den Failen etngeraumt, wo die Restfiachen nicht durch 

einen am binnenseitlgen Deichfufi verlaufenden Weg zur Werbung auf dem 

Landwege erschlossen wurden. Und zwar sollten unter dieses Recht alle 

Handlungen failen, die eine ordnungsgemafie Bewirtschaftung der Wiesen 

erforderten: Dflngung, Bearbeitung und Heuwerbung, wobei allerdlngs 

ein Befahren oder flberhaupt die Verwendung von Tieren ausgeschlossen 

werden sollte und erwartet wurde, dafi das Betreten der Vorlandfl3chen 

nur ln schonender Weise vor sich ging. Die Staatsbauverwaltung konnte 

auf diese Wflnsche um so leichter elngehen, ais die Vorl3nder mit Rflck- 

sicht auf etwaige Hochwassergefahr in den meisten Failen zur Grflnfutter- 

gewlnnung genutzt werden und daher frfiher abgeerntet zu werden 

pflegen ais die im Deichschutz liegenden Polderfiachen, und weil sich, 

je mehr die Arbeiten an der unteren Oder fortschrltten, bel den Wiesen- 

besitzern die Oberzeugung durchsetzte, fflr ihre Grundstflcke móglichst 

Weganschlufi zu erreichen, der eine wesentlich billigere Bewirtschaftung 

der Wiesen erlaubte ais die umstandliche Zufuhr auf dem Wasserwege. 

Den vom Strom abgeschnittenen Anllegern wurde infolgedessen fflr ihre 

Reststflcke m it der obenbezeichneten Elnschrankung yertraglich folgende 

Slcherheit eingeraumt:

.D ie  Staatsbauyerwaltung yerpflichtet sich, auf dem abgetretenen 

Gelande fflr den Eigentflmer des Restgrundstucks, Grundsteuerkataster 

B la t t ............. Flurstflck

eine Wegegerechtigkelt elnzuraumen. Sie ist eine Fufistelggerechtlgkeit 

(ALR.;'Tell I, Titel 22, §6 5 ) ledlgllch zum Zwecke der W iesennutzung. 

Sie belastet das ganze abgetrennte Teilgrundstflck m it der Mafigabe, 

dafi der Eigentflmer des dienenden Grundstflcks den Weg jederzeit fest- 

legen und auch im mer yerlegen kann. Das Betreten darf nur in schonender 

Weise geschehen.

Aufierdem gewflhrt die Staatsbauyerwaltung auf dem abgetretenen 

Gelande fflr den yorbezeichneten Restbesitz ein Heulagerungsrecht. Die 

Gerechtlgkeit umfafit nur das Recht, Heu wahrend der Heuernte vor- 

flbergehend auf einem hóchstens 5 m breiten Streifen des Vorlandes am 

jeweiligen Stromufer in schonender Weise zum Zwecke der Verladung 

des Heus zum Wasser zu lagern. Die Staatsbauyerwaltung kann be- 

stlmmen, auf weicher Seite neben dem eingeraumten Fufisteig das Heu 

zu lagern ist, Das Recht kommt in Wegfall, wenn der ln Betracht 

kommende Vorlandstreifen nicht mehr yorhanden Ist oder wenn ein 

Bediirfnls zur Heulagerung auf dem VorlandstreIfen nicht mehr besteht."

b) D ie  B e s c h a f fu n g  s e lb s t.

Die Beschaffung des Grund und Bodens geschah grundsatzlich durch 

die Bauamter. Diese hatten nicht nur die erforderlichen Messungen 

und Absteckungen zu bewlrken, sie fflhrten auch die Verhandlungen 

mit den Beteiligten und schlossen die GrunderwerbsvertrSge ab. Dabei 

wirkten die Bauamtsvorst3nde gemafi Artikel 12, §  2 und Artikel 27 des 

preufl. Ausfflhrungsgesetzes vom 20. September 1899 zum  BGB. (Preufl. 

GS. S. 177) ais Urkundspersonen, vor denen die Vertr3ge durch einen 

Bediensteten des Bauamts ais Vertreter des Staates m it den Elgentflmern 

geschlossen wurden. Die Vertr3ge wurden dann le d lg l lc h  von der 

Mittelbehórde, dem Regierungsprasldenten in Stettin, geprfift und ge- 

nehmigt. Nach Beschaffung der Auflassungsschriften, Durchfflhrung der 

erforderlichen Lastenfreistellung und Vornahme der Auflassung, alles 

Arbeiten, die wiederum ledlglich den Bauamtern zuflelen, wurde von 

def M ittelbehórde dann der Kaufpreis gezahlt und damit der Kauf ab- 

geschlossen. Dieses Verfahren hat sich in jeder Beziehung bewahrt. 

Es yerlangte von den den Bauamtern beigegebenen Beamten und An- 

gestellten, die sowieso tagtaglich mit der BevOlkerung zusammenkamen 

und mit lhr ln standiger Fflhlung lebten, ein geschlcktes und yertrauens- 

yolles Zusammenarbeiten mit den Grundeigentflmern und entlastete ander- 

selts die Mittelbehórde von der umstandllchen, yielfach den Eigentflmern 

abzunehmenden Kleinarbeit, die mit in den Kauf genommen werden 

mufite, wenn der Bau flott yoranschreiten und der Staat vor unnótiger

Zinszahlung bewahrt werden sollte. Diese Kleinarbeit haufte sich an 

der unteren Oder ganz besonders, dadurch, dafi der weitaus grófite Teil 

aller Grundstflcke ais sogenannte Hauskayel in den H3nden von kleinen 

Leuten waren, die, wenn sie ein Handwerk oder Geschaft betrieben, 

ihre Grundstflcke ln der Regel yerpachtet hatten und sie daher in der 

Órtlichkeit gar nicht kannten. H inzu kam, dafi die Grundstflcke haufig 

im Erbgang unterteilt und daher oft in sehr kleine Teile zerstflckelt 

waren, die fast durchweg nicht nur mit Hypotheken, Renten, Altenteilen, 

sondern auch mit Grunddienstbarkeiten und Gewohnheitsrechten der 

yerschiedensten Art belastet waren. In yielen Failen waren die letzten 

Rechtsanderungen gar nicht einmal im Grundbuch eingetragen, so dafi 

zunachst erst einmal der derzeitige Rechtszustand Im Grundbuche her

gestellt werden mufite, ehe yerhandelt und der Vertrag abgeschlossen 

werden konnte.

Die Wertermittlung der Grundstflcke geschah ausschliefilich durch 

Hlnzuziehung von gerlchtlich yereldeten sachyerstandlgen Landwirten, 

die In der betreffenden Gegend behelmatet waren und daher bel den 

Grundeigentflmern ein gewlsses Ansehen genossen. Ihr Am t war oft nicht 

beneldenswert, da ihre Landsleute von Ihnen gflnstlge Berflcksichtigung 

erwarteten; anderseits mufite die Verwaltung Wert darauf legen, nicht 

flberteuert zu werden. Es wurde daher spater grundsatzlich yermieden, 

die Sachyerstandlgen in ihren elgenen Gemeinden abschatzen zu lassen. 

Aus diesem Grunde wurden auch stets die Kaufpreissammlungen der 

Katasteramter m it zu Rate gezogen, die gute Anhalte gaben. Freilich 

konnten sie nicht immer ais mafigebend angesehen werden, da die Ver- 

waltung beim Kauf der Uferstreifen fur die Deiche und Vorlander die 

guten Uferrehnen von den Grundstflcken abschnitt und den Eigentflmern 

yielfach tatsachlich die geringwertigeren Telle der Grundstflcke bellefi. 

Denn da die abgeschnittenen Uferstreifen hóher lagen, bessere Graser 

trugen ais die dahinterliegenden Telle, so lag ihr Wert an sich flber 

dem Durchschnltt des Gesamtgrundstflcks. Und da der Kaufpreis weiterhin 

gleichzeitlg den Ersatz fflr etwaige Wirtschaftserschwernisse und fflr die 

Wertminderung des yerbleibenden Reststficks mit enthalten sollte, so 

erreichte er haufig eine den durchschnittlichen Elnheitsprels weit flber- 

schreitende Hóhe.

Ais Oberlassungstermin wurde im  allgemeinen, abgesehen von be

sonders dringenden Einzelfailen, der 1. Oktober, d. h. das Ende des 

Wirtschaftsjahres, angenommen, weil nur von diesem Zeitpunkte an ge- 

rechnet die zu zahlenden Zlnsen auf der einen Seite den Ertrag auf 

der anderen ausglichen. Etwaige besondere Aufwendungen (Dflngungen 

usw.), die nachweislich vor der Oberlassung gemacht worden waren, 

aber vom Verk3ufer nicht mehr hatten ausgenutzt werden kónnen, wurden 

selbstverstandlich besonders yergfltet.

Im ganzen sind erworben worden von den Neubauamtern Stettin 

und Greifenhagen rd. 5500 preufi. Morgen, vom Neubauamt Schwedt 

2500 preufi. Morgen, zusammen rd. 8000 Morgen == rd. 2000 ha. Die ge- 

zahlten Kaufpreise bewegten sich im  allgemeinen zwischen 400 und 

1200 RM je preufi. Morgen (1600 bis 4800 RM je ha), je nach der órtllchen 

Lage und der Beschaffenhelt der Grundstflcke und der Hóhe der in der 

geldlichen Abfindung enthaltenen Abgeltung fflr Wlrtschaftsersparnlsse. 

Jm ganzen haben die Aufwendungen fflr den Grunderwerb rd. 5,5 M ili. RM 

(wobei die wahrend des Wahrungsverfalls erworbenen Fiachen auf Gold- 

mark umgerechnet sind) betragen, was einem Durchschnittspreis von

"" *2000°° =  RM/ha =  700 RM fflr den preufi. Morgen entspricht.

Das Enteignungsrecht zur Gew innung des erforderlichen Grund und 

Bodens brauchte nur ln sehr wenigen Failen angewendet zu werden, da 

im allgemeinen die Grundeigentfimer Verstandnis fflr die Arbeiten, die 

ja ledlgllch Ihrem Nutzen dienen sollten, zelgten. In allen Failen, wo 

sich fibrigens zunachst Schwierigkeiten flber die Preisfrage ergaben, wurde 

die Bauerlaubnis erteilt; dabei wurde ausnahmslos darauf gehalten, dafi 

diese in Form einer s c h r i f t l lc h e n  Erkiarung gegeben wurde. In der 

Regel wurde dann im Laufe des Verfahrens dank der verstandnisvollen 

M Itwirkung der landwirtschaftlichen Sachyerstandlgen Immer eine beide 

Teile befriedlgende E inigung erzielt.

Ein grófier Teil der Wiesen des unteren Odertals lag so tief zum 

Wasserstande der Oder, dafi sie nur saure Graser brachten, und dafi auch 

diese nur ln besonders trockenen Jahren abgeerntet werden konnten, 

Infolgedessen war yorgesehen, derartlge Fiachen mit Hllfe des bel den 

Bagger- und Begradigungsarbeiten gewonnenen, yielfach aus Schlick und 

Moor bestehenden Bodens aufzuhóhen und sie dadurch einer besseren 

Kultur zuzufuhren. Wenn diese Wiesen auch nur geringen Wert hatten, 

so standen doch die Eigentflmer dieser neuen Art der Bodenkultlyierung 

zunachst so mifitrauisch gegenflber, dafi sie sich trotz des geringen Ertrages, 

den sie von ihren Wiesen hatten, nicht entschliefien konnten, sie ohne 

weiteres fflr die Aufhóhung zur Verfflgung zu stellen. Aus diesem Grunde 

kaufte die Staatsbauyerwaltung zunachst einige grófiere Bruchfiachen, das 

Gartzer Kraningsbruch, etwa 100 ha im Bauamtsbezirk Greifenhagen 

und eine Flachę von 140 ha an dem linken Ufer der Rórlcke Im Bauamt- 

bezirk Schwedt an, um durch ihre Aufhóhung den Bruchbesitzern die
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ZweckmaBigkelt, ihre tiefliegenden Wiesen durch AufhOhungen verbessern 

zu lassen, vor Augen zu fiihren. Diese Fiachen wurden nach ihrer Auf- 

hohung sachgemafi landwirtschaftlich bearbeitet (s. w. u.) und jahrlich ver- 

pachtet. Dabei wurden vor dem Kriege Pachtprelse von jahrlich durch- 

schnlttlich 300 Mark/ha Im Gartzer Kr8ningsbruch erzielt, das ais Wiese 

bewirtschaftet wurde. Im ROrlcketal, das yorwlegend in Ackerland um- 

gewandelt worden war, konnten, soweit der Grundbesltz nicht zum Unter- 

brlngen von Baggerboden yorbehalten werden muBte, rd. 30 ha an kleine 

Landwlrte zu sehr giinstigen Preisen yerkauft werden. Die Fiachen werden 

heute zum Anbau von Getreide und Tabak benutzt. Diese Beispiele haben 

den Erfolg gehabt, daB spater Wiesengebiete auf mehrere Jahre zur Auf- 

hohung gepachtet werden konnten; ja, noch spater stellten die Besltzer 

die Wiesen meist gegen die Pachtentschadigung fiir ein Jahr und gegen 

Ubernahme der Ausfuhrung der neuen Ansaat durch die Staatsbau- 

verwaltung zur Verfiigung; die weitere Bearbeitung fibernahmen sie dann 

selbst. In den Nachkrlegsjahren, ais der Erfolg der vor dem Kriege auf

gehohten Wiesen fast durchweg klar zutage lag, haben die Eigentumer 

ihre Wiesen unter Verzicht auf alle Entschadlgungsansprflche fflr die Auf- 

spfllung zur Verfflgung gestellt. Auf diese Weise ist es gelungen, grOBere 

gerlngwertige Wiesengebiete wirtschaftlich auBerordentlich zu verbessern, 

insbesondere auch dadurch, daB vlele dieser Wiesen m it ihrer Aufhóhung 

zugleich der Landabfuhr erschlossen werden konnten. Fflr die Wasserbau- 

verwaltung ergab sich dabei zugleich der weitere Vorteil, daB mit dieser 

Verbesserung eine wirtschaftllche und billlge Unterbringung des Bagger- 

bodens verbunden werden konnte. Allerdlngs sind in einzelnen Fallen 

Rflckschlage Insofern nicht ganz ausgeblieben, ais trotz aller Vorsicht 

bel den Bodenuntersuchungen stellenwelse schweflige Saure im Moor- 

boden vorhanden war, die, an die Luft gebracht, den Boden vergiftete 

und fflr Pflanzenwuchs zunachst untauglich machte. Es hat In diesen 

allerdlngs nur wenigen Fallen oft jahrelanger Bemfihungen bedurft, durch 

entsprechende Bearbeitung und Zusatz von chemlschen Bestandteilen, 

insbesondere kohlensauren Kalks, diese Fiachen fflr den Graswuchs ge- 

elgnet zu machen.

c) V e rw e r tu n g  u n d  B e w ir ts c h a f t u n g  des G ru n d  u n d  B odens .

Es wurde oben bereits berlchtet, daB fflr die Ausbauarbelten im 

ganzen rd. 2000 ha Grund und Boden angekauft worden sind. Davon 

sind rd. 600 ha bei der Herstellung der Bauwerke und bei der Erweiterung 

der Wasserlaufe In diesen untergegangen, anderselts sind etwa 175 ha 

Wasserlaufe yollstSndig yerfflllt und in Wiesen umgewandelt worden. 

Dabei muBten bis zum Inkrafttreten des W G. ( l .M a i 1914) die Wasser- 

fiachen, soweit sie im gemeinen Eigentum des Staates gestanden hatten 

(ALR., T. I, Titel 9), nach ihrer Verfflllung yermessen und zugunsten der 

Wasserbauverwaltung Ins Grundbuch eingetragen werden. Nach dem 

Inkrafttreten des W G . war es lediglich erforderlich, die Uferllnlen an den 

zu yerfflllenden Stellen gemaB §  12 W G . festzulegen. Da sich die Arbeiten 

zur Beschaffung und Verwertung des Grunderwerbs auf die ganze Bauzeit 

yertellten, so ergab sich mit dem Fortschreiten der Arbeiten ein zu- 

nehmender Bestand an Grundfiachen, die von den Bauamtern zugunsten 

des Bauanschlags bewirtschaftet werden muBten, und dereń Umfang, 

wie aus den oben angegebenen Zahlen zu ersehen Ist, in den letzten 

Jahren der Bauausfflhrung 2000 —  600 + 175 = 1 5 7 5  ha =  rd. 6300 preuB. 

Morgen betrug; der Grundbesltz der Staatsbauverwaltung im unteren 

Odertal wles also den Umfang eines ansehnlichen Rittergutes auf.

Es lag In der Natur der Sache, daB der erworbene Grund und Boden 

von der Verwaltung bewirtschaftet werden muBte. Denn soweit er nicht 

unmittelbar zu Bauten yerwendet wurde —  Kunstbauten, Durchstiche, 

Abbaggerungen u. a. —  wurde er in erster Linie fflr die Deiche und 

die Vorlander gebraucht, die eine dauernde Unterhaltung und Pflege 

der Grasnarbe yerlangten. AuBerdem hatte man, wie oben bereits erwahnt, 

einige grOBere geschlossene Gebiete schlechter Wiesen angekauft, um an 

ihnen Beispiele yorblldllcher Wiesenkultur zu geben; auch diese muBten 

daher nach ihrer Aufhóhung weiter verbessert und genutzt werden. 

Es kamen also nur ab und zu verelnzelt gelegene Reststflcke, die zur 

Ersparung von Wirtschaftserschwernissen hatten erworben werden mflssen, 

fflr einen Verkauf in Frage. Tatsachllch sind solche Verk3ufe auch nur 

in wenigen Fallen getatigt worden; sie wurden auch nur da yorgenommen, 

wo die Fiachen nicht mit gróBerem staatllchen Grundbesltz zusammen, 

also abselts lagen und infolgedessen in der Bewirtschaftung teuer waren. 

Diese wurden gewóhnllch einem der benachbarten Anlieger angeboten 

nnd in der Regel zum Kaufprelse wieder verauflert. Der ganze fibrlge 

staatliche Grundbesltz mufite genutzt, und, da er ja yorbildllche ErtrSge 

bringen und den angrenzenden Bauern, die an ihren Wiesen nlchts zu 

tun gewohnt waren, zeigen soilte, dafi man hohe Ertrage aus Wiesen 

auf die Dauer nur gewlnnen kann, wenn sie landwirtschaftlich sachgemafi 

bewirtschaftet, nach dem Rate von erfahrenen Landwlrten bearbeitet 

werden. Das heifit da, wo es bei Moorwlesen nOtig war, wurden sie mit 

Kalk und fast in allen Fallen mit Dflnger (Kalnlt im Herbst, Kali und 

Thomasmehl im Frflhjahr, wenn die Uberflutung ausgeblieben war) ver- 

sehen und, wenn irgend mOglich, auch je nach den Erfordernlssen mit

landwirtschaftlichen Geraten (Scheiben-, Tellereggen u. dgl.) bearbeitet. 

Soweit nOtig, wurden Fehlstellen dabei nachgesat. Die Bekiimpfung des 

Ungezlefers (Raupen, Kafer, Mause usw.) wurde dabei nicht aufier acht 

gelassen. Bei frisch aufgehohten Wiesen kam hinzu die Offenhaltung 

der Entwasserungsgraben und die Ausglelchung der Schwindrlsse, die 

nach Ablauf des Winters vor Beginn der Ansaat yorgenommen werden 

mufite. Fflr die Ansaat selbst wurden die Grasmlschungen je nach der 

Hóhenlage und der Bodenbeschaffenhelt nach den Vorschl3gen der Land- 

wlrtschaftskammer und den Moorversuchsanstalten zusammengestellt. 

Bei den Delchen mufite dabei m it besonderer Vorslcht yerfahren werden, 

da sie ja infolge mangelnden Kleibodens im Innem grOfitenteils aus Sand 

hergestellt und nur aufien m it einer 30 cm hohen Mutterbodenschicht 

bekleldet waren. Um die insbesondere In den Herbstmonaten noch fertlg- 

gestellten Deiche schnell mit einer fest verwurzelnden Rasenschlcht zu 

versehen, die dem Frflhjahrshochwasser und erforderlichenfalls auch dem 

Eisgang einigermafien Widerstand zu leisten imstande war, wurden sie 

mit Roggen besat, ln den dann schon im zeltigen Frflhjahr der Gras- 

samen elngestreut werden konnte, ohne dafi man fflr die jungen Pflanzen 

bei NachtfrOsten Besorgnisse zu haben brauchte. In der zweiten Halfte 

Mai wurde dann der Roggen abgemaht, und die Grasnarbe konnte sich 

nunmehr frel entwickeln.

Neben der Bearbeitung der Wiesen selbst wurde aber auch die Ab- 

fuhrmOglichkeit fortlaufend yerbessert. An der unteren Oder waren die 

W iesen bis zu Beginn der Ausbauarbelten fast ausschllefillch von Kahnen 

aus geerntet worden, was sehr zeitraubend und umstandllch war. Bel 

drohender Uberschwemmung, die ja hier yorwlegend durch die Nord- 

west- und Nordwinde bedlngt wird, also unter Umstanden innerhalb

24 Stunden elntreten kann, war es daher hauflg nicht mOglich, die bereits 

gemahten Heumengen zu bergen. Um so freudlger machten die be- 

teillgten Wiesenbesitzer mit dem Fortschreiten der Bauarbeiten von der 

ihnen gebotenen Moglichkeit der Landabfuhr Gebrauch. Demzufolge 

mufite auch die Verwaltung Wert darauf legen, dort, wo es in den Land- 

poldern mOglich war, die Landabfuhr sicherzustellen. Insbesondere 

wurde sie durch Anlage von Wegen, Durchiassen, Brucken und Fahren 

an ylelen Stellen begflnstigt. Wo, wie bel den Bruchpoldern, dleWasser- 

abfuhr grOfitenteils beibehalten werden muBte, wurden die an der Land- 

seite des Stromes yorhandenen Ablagen und die zu diesen fuhrenden 

Wasserwege so ausgebaut (Anlage von Kahnschleusen, Erweiterung der 

Ablagen und Yerbesserung der Zufahrtwege zu diesen), dafi mOglichst 

viel Kahne zugleich heranfahren und slcher ausladen konnten. Diese 

Mafinahmen kamen natflrlich auch den staatllchen Wiesen zugute und

■erhOhten ihren Wert.

t Diese Wiesen selbst wurden nach der oben beschriebenen jahrllchen 

Bearbeitung jedes Jahr in kleinen Stflcken von 0,5 bis 1,5 h (2 bis 6 preuB. 

Morgen) offentllch meistbletend fflr das laufende Jahr an Ort und Stelle 

zur Verpachtung ausgeboten, und zwar ln der zweiten Halfte Mai und 

ersten Halfte Juni, wo jeder den Ertrag sehen und bewerten konnte. 

Zunachst geschah die Ausbletung gegen Barzahlung, wie es die Vor- 

schrlften yerlangen. Da aber die kleinen Bauern, die fast durchweg ais 

Kaufer in Frage kamen, zur Zeit der Grasyerkaufe noch keine Ertragnisse 

zu Geld gemacht, yielmehr den Rest ihrer Barmlttel fflr die Frflhjahrs- 

bestellung angelegt hatten, so waren die ErlOse immer yerhaltnlsmafilg 

gerlng. Man ging daher 1911 zu dem ln jenerGegend Im Privatverkehr 

flblichen Verfahren flber, die PachterlOse erst zum l.N ovem ber, wenn 

die Kaufer ihr Heu yerwertet und auch ihre sonstigen landwlrtschaft- 

lichen Erzeugnlsse, wie Kartoffeln, Vieh, Tabak usw., ver3uBert hatten, 

von ihnen zu fordem und den Zuschlag lediglich von der Zahlung eines 

Handgeldes ln HOhe von 10 °/o« spater (nachdem Kriege) von mindestens

25 °/o des Gebots abhangig zu machen. Dleses fflr die Behórde zunachst 

m it einem gewissen Wagnis yerbundene Verfahren der Kreditgewahrung 

hat der Verwaltung einen vollen Erfolg gebracht. Die Angebote gingen 

stark in die Hohe. Ausfalle dagegen, wie zunachst befflrchtet wurde, sind 

so gut wie gar nicht, in jedem Jahre nur einige Hundert RM, zu yerzeichnen 

gewesen; denn es war allen Kaufllebhabern bekannt, daB gegen saumlge 

Zahler nicht nur m it Rucksichtslosigkelt yorgegangen, sondern dafi ihnen 

auch in Zukunft bestimmt kein Zuschlag wieder ertellt werden wflrde.

Nur in den Jahren nach dem Kriege —  etwa ab 1926 (Hochwasser- 

katastrophe) — , ais sich die Lage der Landwlrtschaft yerschlechterte und 

Ihr dann ein weitgehender Vollstreckungsschutz zur Seite stand, ergaben 

sich naturgemafi grOBere Rflckstande. Die Hóhe der ErlOse richteten sich 

aufier nach dem Ertrage der Wiesen vor allem nach der mehr oder 

weniger gflnstlgen AbfuhrmOgllchkeit. Die aufgehohten Wiesen des 

Gartzer Kraningsbruches bei Buddenbrock haben schon vor dem Kriege 

Ertrage von 300 bis 320 RM je ha und Jahr gebracht, ab 1930 ist der 

Ertrag allerdlngs auf etwa 140 bis 150 RM/ha zurflckgegangen. Im all

gemeinen wurden davon 2/3 fflr den ersten Schnitt, Ende Jun i Anfang 

Ju li, und 7a fflr den zweiten Schnitt, die Grummeternte (Ende August), 

in Ansatz gebracht. Im September wurden die Wiesen der Landpolder 

dann von den In der Nahe wohnenden Kaufern yielfach noch ais Welden 

genutzt.
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DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Der Gesamterlós im Bauamtsbezirk Greifenbagen belief sich in den 

gflnstigsten Jahren (1912 bis 1914) bei rd. 1000 ha verpachteter Wiesen 

auf 70 000 bis 80 000 RM durchschnittlich 70 bis 80 RM je ha oder 

18 bis 20 RM fflr den preufi. Morgen. Nach dem Kriege hat das gesamte 

Gebiet von Schwedt bis Stettin in der obenangegebenen Grófie von 1575 ha 

folgende Ertrage gebracht:

im  ganzen das sind je ha

1929 116 500 RM rd. 75 RM

1930 91 000 , - 60 „

1931 72 000 . » 46 .

1932 72 000 , „ 46 .

1933 75 000 , . 48 .

1934 68 000 , , 44 »

1935 87 000 , . 56 ,

1936 82 000 „ „ 53 ,

Diese aufgekommenen Erlóse entsprechen unter Ausscheidung der 

durch den Baubetrieb in Anspruch genommenen oder im Wirtschafts- 

werte dauernd oder voriibergehend geminderten Flachen einer Verzlnsung 

der Kaufpreise an der Ostoder etwa von 5 bis 6 °/0, an der Westoder 

dagegen nur von 3 % ,  da dort das Angebot im Verbaitnis zur Nachfrage 

stets reichlicher war ais in den Ortschaften an der Oder. Dabei mufi 

allerdings beruckslchtigt werden, dafi die vorstehend aufgeffihrten Gesamt- 

ertrage und dementsprechend auch die Durchschnittserlóse kein einheit- 

liches Bild geben kónnen, da alijahrlich bis zur Gegenwart ein grófier 

Tell des fiskalischen Besitzes Zwecken des Baubetriebes diente oder nur 

ais „Baustelle ohne Gewahr" verpachtet werden konnte. Aufierdem ist 

zu bedenken, dafi von diesen Erlósen noch die Bewirtschaftungskosten 

abgerechnet werden miissen, so dafi etwa eine Verzinsung der Kaufpreise 

nur von durchschnittlich 3 b is 4 ° / 0 erreicht wurde.

Von den erworbenen Flachen entfalien rd. 300 ha auf die von den 

Deichverbanden gemafi §  2 Abs. 3 des Gesetzes vom 4. August 1904 in 

ihre Unterhaltung zu nehmenden Deiche. Diese Flachen sind bereits 

in den vergangenen Jahren fortschreitend den Deichverb3nden zur Unter

haltung iibergeben worden. Die der Staatsverwaltung verbliebenen nutz- 

baren Wiesenfiachen von restlich 1275 ha sind im Auselnandersetzungs-

31 1 1921
verfahren nach dem Staatsvertrage vom ^  (g21 - (R G B 1 .1921, S. 961)

2. 12. 1926
In Verbindung mit dem Abkommen iiber die untere Oder vom - ‘ ' | nr,~-

/. \z. iy
bis auf 30 ha, die das Reich erhalten hat, also m it 1245 ha (rd. 5000 

preufi. Morgen) bei Preufien verblieben. Dabei ist zu beriicksichtigen, 

dafi alle im óffentlichen Wasserlauf untergegangenen Flachen (id. 600h?J 

s. o.) auf Grund des Staatsvertrages sowleso Reichseigentum geworden 

sind. Die Bewirtschaftung, Insbesondere die Verpachtung aller Flachen 

elnschl. der Deiche geschieht aber noch heute gemeinsam vom Wasser

bauamt Stettin, da die Deiche mit den VorlSndern eine wirtschaftliche 

Einheit bilden. Der Pachterlós wird antellig nach den Flachen unter 

Beriicksichtigung der entstehenden Verwaltungskosten und Grundlasten 

zwischen Reich, Preufien und Deichverbanden aufgeteiit. Dle auf das 

Reich und Preufien entfallenden Anteile sind alijahrlich den Ausbau- 

arbeiten wieder zugute gekommen,

Bei einem so ausgedehnten Besitz durften auch die Belange der 

Jagd nicht ganz aufier acht gelassen werden. Obw ohl die Wasserbau- 

verwaltung grófiere zusammenhangende Gebiete von mehr ais 75 ha be- 

safi, fiir die nach den Grundsatzen der Jagdordnung vom 15. Ju li 1907 

(GS., S. 207ff.) Eigenjagdbezirke hatten gebildet werden kónnen, hat man 

im allgemeinen davon abgesehen; vielmehr wurden die staatlichen Flachen 

In den urspriinglichen gemeindlichen Jagdbezirken belassen oder an- 

grenzenden zugeteilt, zumal nach §  4 der Jagdordnung (s. o.) lediglich aus 

Deich, Vorl3ndern und Flufistrecken keine besonderen Jagdbezirke gebildet 

werden diirfen, eine Vorsćhrift, die auch §  6 des Reichsjagdgesetzes vom

3. Julf 1934 (RGB1. 1934., T. I., S. 549/564) aufrecht erhalten hat. Lediglich 

im  Róricketal hat man mit Riicksicht auf die dort vorhandenen besonderen 

Kulturen einen 123 ha grofien Eigenjagdbezirk eingerichtet, der heute 

noch unter besonderen Bedingungen verpachtet wird. Die aus den Jagd- 

einkiinften erzlelten Einnahmen fielen iibrigens niemals ernstlich ins 

Gewicht; sie bewegten sich zwischen 0,20 RM  und 3,00 RM je ha, der 

letztere Satz wurde nur in ganz einzelnen Fallen, wie z. B. bel dem 

Eigenjagdbezirke im Róricketal erreicht; sonst lagen die Erlóse meist in 

der Nahe der unteren Grenze; jedenfalls deckten sie im  ganzen kaum die 

Unkosten der durch sie entstehenden Inneren Verwaltungsarbeit.

C. Fischerei.

a) D er E rw e rb ,

Bei der Aufstellung des dem Gesetze zugrunde gelegten Anschlages 

war man von dem Geslchtspunkte ausgegangen, dafi die dauernde Be- 

elntrachttgung der Fischerei durch das Unternehmen im wesentlichen 

darin bestehen werde, dafi infolge der neuen Deiche den Wanderfischen 

kflnftig der Zugang zu den Altarmen erschwert werde, dafi also der Fisch-

wechsel zwischen Strom und Polder gewissermafien nicht mehr so rege 

sein werde wie bisher, und dafi infolgedessen in erster Linie die dadurch 

bedingten Nachteile fiir die Fischerei abzugelten sein wiirden. Mafigebend 

fur diese Auffassung war der Ausgang eines schon Jahre zuruckliegenden 

Rechtsstreites, den die Fischerinnung der Stadt Schwedt gegen dieWasser- 

genossenschaften der Polder A und B (jetzt Criewener und Schwedter 

Deichverband) gefiihrt hatte. Durch die Schaffung dieser Polder waren 

etwa 100 ha der den Schwedter Fischera gehórendenFiscbereigerechtsame 

elngedeicht und diese bisher offenen Wasserlaufe in Poldergewasser um- 

gewandelt worden. In dem Rechtsstrelt war den Fischera fflr jedes Hektar 

eingepolderter Wasserfiache eine Entschadigung von 1000 RM, im ganzen 

also 100 000 RM zugesprochen worden. Da die Deiche dieser Polder 

im VerhSltnis zu den Oderwasserstanden niedriger waren, ais die geplanten 

Deichanlagen im Bereich der Oderregulierung liegen sollten, so waren 

die damals in Schwedt entschadigten Flachen (vgl. oben) auch nach der 

Eindeichung noch haufigeren Oberschwemmungen ausgesetzt, ais fiir die 

im Bereich der Oderregulierung einzudeichenden voraussicbtIich zu er- 

warten war. Es mufite also im Bereich der Oderreguilerungsarbeiten u. U. 

m it noch hóheren Entschadigungen gerechnet werden, ais sie die Schwedter 

Fischer erhalten hatten. Die durch die Bauausfuhrung selbst entstehenden 

Fischereischadcn hatte man ais weniger bedeutungsvoIl angesehen; man 

war vielmehr der Meinung gewesen, dafi diese Bauscbaden von Fali zu 

Fali aus den betreffenden Bautiteln wiirde abgegolten werden kónnen. 

Je mehr jedoch die Arbeiten in Gang kamen, je mehr also die Einzel- 

entwiirfe durchgearbeitet und fiir die Ausfuhrung freigegeben wurden, 

und je mehr infolgedessen die bauleitenden Dienststellen auch mit den 

Fischereiberechtigten persónlich Fiihlung nehmen muBten, um somehrge- 

wann man die feste Oberzeugung, dafi die geplanten Ver3nderungen an 

den Wasseriaufen so einschneidend sein wurden, daB dle Fischerei

berechtigten m it weitgehenden Forderungen fiir die Wertminderung ihrer 

FIschereien an die Staatsverwaltung herantreten wiirden, und dafi der 

Staat die Zahlung betrachtllcher Entschadigungen nicht wiirde vermeiden 

kónnen. So stand man bereits im Friihjahr 1907 vor der Notwendigkeit, 

die Frage prfifen zu lassen, ob es fur den Staat vortei!hafter sein werde, 

die Fischereien, soweit sie durch die Arbeiten wesentlich in Mitlelden- 

schaft gezogen werden wurden, anzukaufen und die zu erwartende Wert

m inderung somit ais Verlust auf die Staatskasse zu iibernehmen, oder 

ob man sie den Fischera belassen und diese fur etwaige Schadigungen, 

in Geld abflnden sollte. Demzufolge erhielt der Reglerungsprasident In 

Stettin den Auftrag, durch entsprechende Gutachten baldigst nachzuwelsen, 

welche Aufwendungen in einem und im anderen Falle zu erwarten seien.

Im Herbst 1907 legten dle Fischereisachverstandigen, darunter der 

Leiter der PreuBlschen Fischereiversucbsanstalt in Friedrichshagen, 

Professor Dr. P. S c h ie m e n z , die geforderten ausfiihrllchen Gutachten 

vor, in denen sie den Nachweis fiihrten, dafi fiir den Ankauf der Fische

reien rd. 3372000 Mark wiirden bereitgestellt werden miissen, wogegen 

fiir die Schadigung durch die Neubauanlagen nur 1034000 Mark, das waren 

rd. 30°/0 des Ankaufwertes, aufzuwenden sein wiirden. Bei Durch- 

beratung dieser Gutachten herrschte zwischen Verwaltung und Sacbver- 

standigen Ubereinstimmung, dafi im zweiten Falle folgende nicht zu 

unterscbatzende Nachteile vom Staat neben der Entschadigung mit in den 

Kauf genommen werden mufiten:

a) Dle Fischer verlangten zwar fiir alle Beeintrachtigungen, dle ihnen 

durch Verfullung und Verflacbung von Wasserarmen erwuchsen, 

Schadenersatz, lehnen es aber grundsatzlich ab, neu hinzukommende 

Wasserflachen (Durchstiche, VeTbreiterungen usw.) sich dabei an- 

rechnen zu lassen, weil sie diese fflr lange Zeit ais ertraglos, somit 

ais nicht wertausglelchend ansahen.

b) Fiir die besondere Behandlung dieser neuen Wasserarme und ihre 

etwaige Bewirtschaftung durch den Staat war es schwer, im voraus 

geeignete Vorschl3ge zu machen. Jedenfalls war yorauszusehen, 

dafi dadurch zahlrelche Reibungen und Schwierigkeiten mit den 

Fischera hervorgerufen werden wurden.

c) Die Fischer wurden durch ihre dauernden Klagen und Anspriiche 

die Ausbauarbeiten stóren, wodurch ungiinstige Riickwirkungen auf 

die Durchfuhrung und die Kosten der Arbeiten, vor allem bei 

Unternehmerbetrieben zu erwarten waren.

d) Durch alle diese unter a bis c aufgeffihrten Schwierigkeiten wiirde 

ein groBes Mafi von Verwaltungsarbelt, wahrscheinlich auch lang- 

wlerige Prozesse, hervorgerufen werden, wodurch dle bauleitenden 

Beamten zum Tell von ihrer Hauptarbeit abgelenkt werden wiirden.

Diese Erwagungen und Bedenken veranlafiten die Fischerelsachver- 

standigen, der Staatsverwaltung zu empfehlen, das Verfahren des Ankaufs 

an Stelle der Entschadigung zu wahlen. Dies um so mehr, weil wohl 

erwartet werden kónnte, dafi nach Vollendung der Bauarbeiten, wenn 

eine Neuregelung der Fischerei stattgefunden hatte, ihre Ertrage dle Halfte 

der aufgewendeten Mittel (s. o.) m it 4°/0 verzinsen wurden, d. h. es 

werde alles in allem nur etwa dle Halfte der fiir den Ankauf auszugebenden 

Summę tatsachlich zur Abgeltung der entstehenden Schadigungen ver- 

wendet zu werden brauchen. Unter Zugrundelegung der gegebenen
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Zahlen der Sachverstandigengutachten wiirden somlt im Falle des Ankaufes 

3 372 000
lediglich ---- --- — 1034000=  rd. 650000 Mark mehr aufzuwenden sein

ais im Falle der Entschadigung. Danit schienen die oben unter a bis d 

aufgefiihrten Nachteile b illig  abgegolten.

So entschlofi sich denn die Staatsbauvenvaltung grundsatzlich zum 

Ankauf der Fischereien. Der Erwerb wurde in der Weise betrieben, dafi 

man zunachst auf Orund besonderer fischerellicher Gutachten m it den 

Fischern verhandelte, deren Gerechtsamen von den Bauarbeiten in erster 

Linie betroffen wurden; fortschreitend m it den Bauarbeiten wurden dann 

die weiteren Fischereibezirke in den Bereich der Verhandlungen einbezogen. 

So wurden allmahiich in dem ganzen Gebiete der hauptsachlichsten Arbeiten 

alle Fischereien von Niederkranig und Criewen bis oberhalb Stettins bis 

auf die Fischerei der Gatower und der Nipperwieser Fischergemeinde 

erworben. Die Verhandlungen mit diesen hatten bis zum Kriege nicht 

zu Ende gefiihrt werden kónnen; wahrend und nach dem Kriege gewannen 

aber die Flschereigerechtsamen ais Betrlebe zur Versorgung der Bevólke- 

rung mit Lebensmitteln fiir die Inhaber eine so grofie Bedeutung, daB 

die Fischer ln Nipperwiese und Gatow nicht mehr zum Verkauf zu be- 

wegen waren. Sie sind dann fiir die spateren Elngriffe entschadigt 

worden (s. u.).

Beim Ankauf wurde darauf Wert gelegt und in den Vertragen streng 

darauf gesehen,

a) daB jede Fischerei im gesamten Umfange mit allen auf besonderen 

Rechtstiteln beruhenden Sonder- und Nebenberechtigungerl verkauft 

wurde, Insbesondere mufite flberall das Recht, alles an den Ufern und 

Borden wachsende Schilf, Rohr, Blnsen und andere Wasserkrauter 

zu nutzen, sowie das Recht der Flschfolge auf die angrenzenden 

Wiesen zur Zeit der Oberschwemmung an die Staatsverwaltung 

mitverkauft werden;

b) dafi die Abtretung zum unbeschrankten Eigentum ais selbstandige 

Fischerelgerechtsame (vgl. §  2 des Ges. vom 2. September 1911, 

GS. S. 189) geschah, und zwar frei von Schulden und Lasten jeder 

Art. Die Verk3ufer mufiten daher, soweit die Fischereien mit 

ihren Grundstiicken verbunden waren, ihre rechtswirksame Befrelung 

von allen Schulden und Lasten bewirken;

c) dafi die Kaufer wegen aller Schadenersatzanspriiche, die sie oder 

ihre Pachter aus Anlafl der Arbeiten der Wasserbauverwaltung fur 

Storung ihrer Fischerei bereits erhoben hatten oder die ihnen bis 

zur Auflassung etwa noch erwachsen kónnten, sich fiir abgefunden 

erkiarten;

d) daB die Verkaufer anerkannten, daB alle lm Bereich Ihrer Fischerei- 

gerechtsamen bisher von der Staatsbauverwaltung geschaffenen 

neuen Wasseriaufe und Wasserfiachen dem Staate verblieben, ohne 

daB den Fischern dafiir eine Entschadigung zustand.

b) D ie  V e rw e r tu n g  d e r  a n g e k a u f te n  F is c h e re ie n .

Die Nutzung der vom Staate erworbenen Fischereien geschah grund

satzlich durch Verpachtung, und zwar wurden dabei ln erster Linie die 

bisherigen Eigentflmer der Gerechtsamen beriicksichtigt. Damit die Ver- 

kaufer nicht zu plótzlich ihrer gewohnten Beschaftigung entzogen wurden 

und wenlgstens ein Teii von Ihnen Zeit haben solite, sich unter Um- 

standen auf die neue Art der Erwerbsbetatigung umzustellen, sei es, daB 

sie ihren Erwerb nun lediglich von gepachteten Flachen zu gewinnen 

suchten oder In andere Berufe iibergehen mufiten, wurde ihnen gewóhn- 

lich schon beim Verkauf ihre verkaufte Gerechtsame zu einem billigen 

Zins, meist von 1 bis 4 % i  In der Regel steigend von Jahr zu Jahr, noch 

auf mehrere Jahre verpachtet.

Im allgemelnen wurden die Verpachtungen mit Riickslcht auf die 

Bauarbeiten, deren Einflufi auf die Fischereien sich ln den einzelnen 

Zeitraumen verschieden auswirkte, immer nur auf kurze Zeit (1 bis

3 Jahre, je nachdem der Einflufi der Arbeiten es bedingte) vorgenommen. 

Erst nach Abschlufi der gesamten Arbeiten im Jahre 1933 wurde der 

durch das preufiische Fischereigesetz vom 11. Mai 1916 (GS. S. 55) vor- 

geschriebene Mindestzeitraum von 12 Jahren fiir die Verpachtungen zu

grunde gelegt.

Es darf ais bekannt vorausgesetzt werden, dafi sich an den óffent- 

lichen Wasseriaufen im Laufe der Jahrhunderte neben den allgemein 

anerkannten, gewóhnlich von den Flscherinnungen genutzten Fischerei- 

gerechtsamen eine grofie Anzahl von Gewohnheitsrechten und Neben- 

berechtigungen, vor allen Dlngen Haus- und Kiichenfischereien, heraus- 

geblldet haben, deren Rechtsbestandigkeit von den Inhabern ebenso stark 

behauptet wie von den Fischern bestritten wird. An der unteren Oder 

war es nicht anders, dort kam es zuweilen sogar vor, dafi sich noch 

nach dem Ankauf durch die Staatsbauverwaltung plótzlich neue Be- 

rechtlgte meldeten. Die Staatsbauverwaltung hat in allen Failen diese 

Anspriiche, wo sie nicht durch Rechtstltel oder sichere Nachweise belegt 

werden konnten, zuriickgewlesen, hat aber damit Ihre endgflltige und 

dauernde Ausschliefiung nicht in allen Failen erreichen kónnen. Denn 

ylęlfach haben derartlge Beteillgte ihre vermeintlichen Rechte weiter

ausgeflbt, ohne dafi die Verwaltung Klage auf Unterlassung erhoben hat, 

weil der Ausgang derartiger Rechtsstreite nicht immer zweifelsfrei war 

und bei etwaigen Aussagen elnzelner Beteillgter leicht unvorhergesehene 

Folgerungen fflr ahnliche Falle und andere Bezirke sich hatten ergeben 

kónnen.

Die Verwaltung hat vielmehr die Pachter in denVertr3gen stets auf 

die vermeintllchen, von Ihr bestrittenen Anspriiche hingewlesen und es 

zunachst den Pachtem flberlassen, die Eingrlffe abzuwehren. In einer 

Reihe von Failen Ist die Ausflbung derartiger vermeintlicher Rechte 

spater von selbst unterblieben, ais man sah, dafi Entschadigungen nicht 

zu gewinnen waren. Dafi dlese Falle nicht zu haufig auftreten konnten, 

war im wesentlichen dem Gesetz vom 2. September 1911 „Gesetz flber 

den Erwerb von Fischereiberechtlgungen durch den Staat und das Auf- 

gebot von Fischereiberechtlgungen" (GS. S. 189) zu verdanken. M it 

Hilfe des § 9 dieses Gesetzes war es von da an móglich, ln einem 

Aufgebotverfahren alle unbekannten Anspriiche m it der Wirkung aus- 

zuschliefien, dafi sie dem Staat gegeniiber nach einem gewissen Zelt- 

punkte, dem Tage des Ausschliefiungsurteils, nicht m ehrgeltend gemacht 

werden konnten. Von dieser Vorschrlft ist grundsatzlich In allen Failen 

Gebrauch gemacht worden, wo Flschereigerechtsamen an der unteren Oder 

erworben wurden. Dadurch konnte erreicht werden, dafi alle Anspriiche 

durch Urkunden und Rechtstitel belegt und ihrem Umfange und Ihrer 

Art nach genau festgestellt werden mufiten, dafi neue Anspriiche nicht 

mehr auftraten, und dafi die vorhandenen nicht mehr durch falsche Aus- 

legung usw. ausgedehnt oder erweitert werden konnten. —  Aus diesem 

Grunde wurde das Aufgebotverfahren auch auf die Fischereigeblete, deren 

Gerechtsamen bel Verkflndigung des Gesetzes vom 2. September 1911 

bereits erworben waren, nachtraglich ausgedehnt.

Besondere Bedeutung hatte ais Nebenberechtigung der Anspruch, 

der von den Flscherinnungen in Frankfurt (Oder) erhoben wurde. Diese 

leiteten auf Grund eines ihnen von den brandenburgischen Kurfflrsten 

verilehenen Privilegs das Recht fflr sich her, auf der unteren Oder bis 

nach Stettin hin nach Belleben fischen zu dflrfen. Obwohl das Recht 

von ihnen in den letzten Jahrzehnten nicht mehr ausgeflbt worden war, 

verfochten sie es gerade der Oderregulierung gegeniiber mit besonderer 

Hartnackigkeit, offenbar in der Absicht, Infolge der bevorstehenden 

umfangreichen Bauarbeiten wenigstens Entschadigungen damit erlangen 

zu kónnen. Sie haben es spater ln den einzelnen Aufgebotverfahren auf 

Grund des Gesetzes vom 2. September 1911 auch in allen Gemelnden 

angemeldet. Bei naherer Priifung der Unterlagen hat sich aber ergeben, 

dafi das vermeintliche Recht, wenn es sich flberhaupt bis auf die untere 

Oder erstreckte, nur an die Person der einzelnen Innungsmltglleder ge- 

bunden war, d. h. es durften nur die Berechtlgten oder ihre Angehórigen 

fischen, nicht aber durfte das Recht verpachtet oder mit angenommenem 

Personal gefischt werden. Die Frankfurter waren sich dieser Schwache 

ihrer Lage auch bewufit; dlese wirkte sich wciterhln noch dadurch aus, 

dafi ihre Erwerbsbasis, die Stadt Frankfurt, so weit von der unteren Oder, 

120 km von Nipperwiese, entfernt liegt, dafi ein etwaiger Erlós aus 

Fischereiertragen notwendlgerweise durch die erhóhten Kosten der Werbung 

wieder ausgegiichen werden mufite. Es war also zum mlndesten sehr 

unwahrschelnllch, daB sie einen tatsachlichen Schaden infolge von Ein- 

griffen der Oderregulierung wiirden nachwelsen kónnen. VIelleicht gerade 

deshalb versuchten sie bereits vor Beginn der Arbeiten, im Jahre 1907, 

von der Staatsbauverwaltung fflr die vermeintliche Schmalerung ihres 

Rechtes durch den Ausbau eine Entschadigung zu erlangen, Indem sie den 

Antrag stellten, die Staatsbauverwaltung móchte ihnen fiir den Verzicht 

auf Ihr Recht in der Stromoder folgende Zugestandnisse machen:

a) Zahlung einer elnmaligen Entschadigung von 10000 RM ;

b) Einraumung des Rechtes, im Rahmen ihres jetzlgen Priyilegs 

auf der kflnftigen Ostoder von Nledersaathen bis Stettin, das 

sind auf 50 km Stromlauf, fischen zu dflrfen.

Aus den oben bereits angefflhrten Griinden lag fflr die Staats- 

bauverwaltung jedoch keln AnlaB vor, dlesem Vorschlag naher zu treten, 

zumal im Falle eines Entgegenkommens gegen die Frankfurter Fischer 

die Lage des Staates gegeniiber den iibrigen Fischerelberechtigten Insofern 

verschlechtert werden mufite, ais diese, falls sie angekauft wiirden, Ihre 

Fischereien nach Entlastung durch das Nebenrecht der Frankfurter ais 

wertvoller hatten hinstellen kónnen, ais sie tatsachllch waren, und weil 

bel einer Uberlassung des Fischereirechts im neuen Stromlauf der Oder 

an die Frankfurter Fischer die davon betroffenen Fischer wieder benach- 

teiligt worden waren und noch besonders Forderungen fflr Schadigungen 

durch die Frankfurter Fischer erhoben hatten.

Um ihre Rechte darzutun und wohl auch um den ortsansassigen 

Fischern und ais deren Rechtsnachfolger, der Staatsbauverwaltung, nach- 

zuweisen, dafi sie durch die Fangę der Frankfurter geschadlgt wiirden, 

um also die Staatsbauverwaltung gleichsam zum Entgegenkommen zu 

zwlngen, haben die Frankfurter Fischer nach Abbruch der Verhandlungen 

jedes Jahr fflr mehrere Wochen einen Fischzug mit samtlichen zugelassenen 

Geraten und mit einer Reihe von Fahrzeugen in das Gebiet der unteren 

Oder bis in die Gegend von Gartz yeranstaltet und haben insbesondere

3
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in der Scholwer Grube, in der Kreuzfahrt und im Gebiet der unteren 

Weise geflscht. in elnzelnen Jahren soilen sie dabei, zum grofien Ver- 

drufi der einheimischen Fischer, zwar gute Fangę gemacht haben, ob 

aber selbst die gflnstlgsten Ergebnisse ausgerelcht haben, die Geschafts- 

unkosten fiir diese weite Fahrt und die wochenlange Abwesenheit von 

ihrer Heimat zu decken, erscheint mindestens zweifelhaft, Auch nach dem 

Kriege sind diese Fahrten wieder aufgenommen worden. Da schliefilich 

die Pachter der Wasserbauverwaltung durch diese fortwahrenden Stórungen 

ernsthaft geschadigt wurden, hat die Reichswasserstrafienverwaltung im 

Jahre 1926 den Rechtsweg beschritten. Durch Urteil des Kammergerlchts 

sind die Frankfurter Fischer jedoch nur verurteilt worden, das Fischen 

im Bereich des Grofischiffahrtweges bis unterhalb Friedrlchsthal sowie 

das Fischen auf den Neben- und Poldergewassern von Hohensaaten bis 

Stettin zu unterlassen. Ob aber das ihnen somit zugestandene Recht, 

auf der Stromoder bis Stettin in ihrem alten Lauf zu fischen, praktischen 

Nutzen fiir sie hat, muB die Zukunft lehren.

c) W ir t s c h a f t l lc h e s  E rg e b n is .

Die angekauften Fischerelen haben im ganzen einen Geldaufwand 

von rd. 2 500 000 RM  erfordert. Dazu miissen noch die Entschadigungen 

gerechnet werden, die an einzeine Fischereiberechtigte gezahlt worden 

sind, dereń Berechtlgungen nicht angekauft wurden. Das waren vor 

allem 48 000 RM (16 Anteile je 3000 RM) fiir die Gatower Fischer und 

64 000 RM (32 Anteile je 2000 RM) an die Fischereigenossenschaft Nlpper- 

wiese, im iibrigen wurden gelegentllch nur noch klelnere Betragc an 

einzeine Fischer und ab und zu Abfindungen an die Pachter der Staats

bauyerwaltung gezahlt, wenn sie hier und da durch die Bauarbeiten einmal 

unmittelbar gestórt wurden. Im ganzen sind jedenfalls nicht mehr ais 

150 000 RM an besonderen Entschadigungen, die nicht in den Kaufpreisen 

wieder verrechnet worden waren, gezahlt worden. Damit erhóht sich 

der Gesamtaufwand fur Fischereiabfindungen bel den Oderregulierungs- 

arbeiten auf 2 650 000 RM.

Die Eriose, die wahrend der Bauzeit aus den Flschereiverpachtungen 

erzielt wurden, bewegten sich in der Regel zwischen 1 und 2 %  der 

Kaufsummen. N immt man durchschnittllch 1,5%  an, was den Tatsachen 

etwa entspricht, so ware der Ausfall von 2 ,5 %  —  beim Ankauf der 

Fischereien war in der Regel von dcm Geslchtspunkte ausgegangen, dafi 

die Eigentflmer einen 4 % igen  Kapitalertrag erhalten sollten —  den Er- 

sparnissen an Fischereieritschadigungen und sonstigen Aufwendungen fflr 

Stórungen der Fischerei durch den Baubetrieb und die dadurch bedingte 

Verwaltungsarbelt gegenflberzustellen. Die Fischerelen haben im ganzen 

rd. 2500000 RM gekostet; 2 ,5 %  dieses Betrages machen 62500 RM  im 

Jahre aus. Dieser Betrag ais Jahresverlust erscheint auf den ersten Blick 

etwas hoch, man mufi aber bedenken, daB ja, wie die oben angefuhrten 

Ergebnisse der Gutachten der Fischereisachverstandigen zeigen, rund

1 050 000 RM  an Entschadigungen hatten aufgewendet werden mflssen, 

die allein einen dauernden Zinsverlust (zu 4 %  gerechnet) von 42 000 RM 

bedingt hatten. Der Erwerb der Fischerelen wird also ledlgllch 

durch den Mehrverlust von 62 500 —  42 000 =  rd. 20 000 RM jahrlich 

belastet, der zusammen in 25 Jahren (1908, wo die ersten Fischereien 

erworben wurden, bis 1933, wo die endgflltige Verpachtung stattfand) 

einen Zinsausfall von 500 000 RM darstellt. Dieser Verlust hat infolge 

des Ankaufs wahrend der Bauarbeiten mehr in Kauf genommen werden 

mflssen, ais wenn man ledlgllch entschadigt hatte. M it diesem Mehr 

sind aber die oben aufgefflhrten Vortelle, die im wesentlichen die vóllige 

Unabhangigkelt der Bauarbeiten von Anspriichen, Klagen und Beschwerden 

der Fischer bedeuten, keineswegs zu teuer erkauft, ware doch nach den 

oben angestellten Oberlegungen sogar die Aufwendung eines Kapitals 

von 650000 RM dafflr noch gerechtfertigt gewesen. Berflcksichtigt man 

z. B., dafi die gesamten, bei der Oderregulierung entstandenen Erd- 

bewegungen in und an Wasserzflgen etwa 20 000000 m3 Bodenaushub 

betrugen, so ist diese Unabhangigkelt mit einer Belastung von i. M .

2,5 Rpf/m3 Bodenaushub erkauft worden, die, abgesehen von allen anderen 

Erleichterungen und Vorteilen, ais durchaus ertraglich bezeichnet werden 

kann. Denn dabei sind die samtiichen anderen Bauanlagen (Deiche, Kunst- 

bauten, Aufhóhungen usw.) nicht ais mit FIschereischaden belastet an- 

zusehen.

Anders verhalt es sich mit dem abschliefienden Gesamtergebnis. 

Dem Geldaufwand fflr den Ankauf der Fischereien in Hóhe von rund

2 500 000 RM steht gegenflber der Aufwand an Entschadigungen, die 

andernfalls hatten ausgegeben werden mflssen. Diese waren ursprflng- 

lich (s. o.) mit 1 034 000 RM  geschatzt, da tatsachlich noch etwa 150 000 RM 

an Entschadigungen gezahlt worden sind (Gatow, Nipperwiese und einzeine 

klelnere), so diirfen von den Ankaufpreisen statt 1 034 000 (s. o.) nur 

f  034 000 —  150 000 =  rd. 900 000 RM abgesetzt werden. M ithin mflBten 

2500 000 —  900 0 0 0 =  1 600 000 RM  oder, wenn man die oben noch zum 

Ausgleich errechneten 650000 RM absetzt, 1600 000 —  650000 =  950 000 RM 

durch den Ertrag der Fischereien voll, d. h. mit 4 %  verzlnst werden. 

Diese mflBten also jetzt, nach Eintritt der neuen Verhaltnisse, einen Pacht- 

ertrag von 950 000 • 0,04 =  38 000 RM erbringen. Die Fischereien an

der unteren Oder sind am l.A p r il 1933 auf 12 Jahre verpachtet worden. 

Ais Erlós haben nur 9600 RM, also rd. V4 des vorberechneten Betrages 

erzielt werden kónnen, das ist nur rd. 1 %  der oben errechneten 950000 RM. 

Es fehlt also an der vollen Verzinsung von 4 %  ein Pachtertrag von 

38 000 —  9600 =  28 400 RM, oder, anders ausgedriickt, der Ertrag von 

9600 RM verzinst nur ein Kapitał von 240000 RM mit 4 % . Fflr 710000 RM 
ist keine Verzinsung ausgewiesen.

Fflr diesen Ausfall sind folgende Erklarungen móglieh:

1. Die gegenwartigen Pachter zahlen zu wenig Pacht.

2. Die Oderregulierung hat einen hóheren Schaden verursacbt, ais 

bei den Schatzungen im Jahre 1907 angenommen worden war.

3. Die Staatsbauyerwaltung hat seinerzeit die Fischereien zu teuer 

bezahlt, weil sie zu hoch eingeschatzt waren.

Dazu ist zu bemerken:

Zu 1. Diese Móglichkeit ist natflrlich nicht ganz ausgeschlossen; 

jedoch wird der Nachweis sehr schwierig sein, zumal jeder Fischer bei 

dem starken Wettbewerb befflrchten mufite, unberflcksichtigt zu bleiben, 

wenn er nicht ein dem Werte annahemd entsprechendes Angebot gemacht 

hatte. Bei der Beurteilung dieser Frage darf aber auch folgende Erwagung 

nicht aufier acht bleiben: Die Flschprelse, also der Ertrag aus den

Fischereipachtgewassern, liegen gegenwartig kaum wesentlich hóher, 

etwa 10 bis 2 0 % . ais in der VorkrIegszeit. Dagegen sind die Ausgaben 

der Fischer, also ihre Geschaftsunkosten fflr Netze, Abgaben, Lóhne usw. 

wesentlich, sicher um 50 bis 100%  gegen die Vorkriegszeit gestiegen. 

Wollen die Fischereipachter also nur denselben Nettoertrag aus einer 

Pachtung herauswlrtschaften wie vor dem Kriege (diesen Anspruch wird 

man ihnen bel den allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten mindestens 

zugestehen mflssen), so kónnen sie nur stark gegen die Vorkrlegszeit 

geminderte Pachten zahlen. M it dieser Schlufifolgerung decken sich die 

Beobachtungen der letzten Jahre auf dem Gebiete der Fischerei- 

verpachtungen. Fischereigebiete, die heute annahemd die gleichen Fisch- 

ertrage llefern wie vor dem Kriege, bringen bei Verpachtungen nur 

etwa 7 , bis %  der Vorkrlegspachten. In den Failen, wo bei Verpachtungen 

ln der Zeit von 1928 bis 1930 infolge der gflnstigeren Wirtschaftslage 

hóhere Satze erzielt worden sind, haben die Verpachter im Laufe der 

letzten Jahre ihren Pachtem fast durchweg nennenswerte Nachlasse be- 

w llllgen mflssen, um ihnen das Auskommen zu ermóglichen. Unter den 

flblichen Verhaitnissen haben die Pachten auf 1/„ bis % , durchschnittllch 

auf 6 0 %  der Vorkriegspachten gesenkt werden mflssen. Der gegenwartige 

Pachtpreis von 9600 RM entspricht unter dieser Voraussetzung einem

Vorkriegspachtzins von ' =  16 000 Mark. Auch dieser erreicht

noch nicht die Halfte des obenerwahnten Betrages von 38 000 RM, er 

bleibt vielmehr noch um 22 000 RM =  5 8 %  gegen ihn zurflek.

Zu 2. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB die Eingriffe der 

Oderregulierungsarbeiten in die vorhandenen Fischereien sich schwerer 

und einschneidender ausgewirkt haben, ais man im Jahre 1907 annehmen 

konnte, wo die Sachyerstandlgen ihr Gutachten im wesenllichen auf den 

Unterlagen des allgemeinen Entwurfs von 1899 und auf der Denkschrift 

zum Gesetz vom 4. August 1904 (GS. S. 179 ff.) aufbauen muBten, ohne 

voraussehen zu kónnen, in welchem Umfange die tatsachliche Gestaltung 

der Verhaltnisse infolge der wahrend der Bauausfiihrung noch erforder

lichen Plananderungen notwendig werden wflrden. Diese ergaben sich im 

wesentlichen aus nachtraglich auftretenden Wiinschen der Beteiligten, aus 

den in den Ausbauverfahren der Staatsbauyerwaltung gemachten Auflagen, 

aus Erfahrungen, die die Vertreter der Staatsbauyerwaltung wahrend der 

Bauausfiihrung machten, sowie aus sonstigen Aniassen. Diese tatsachlich 

clngetretenen wesentlichen Abweichungen haben die Auswirkung des 

ursprflnglichen Planes auf die Fischerei nach folgenden Gesichtspunkten 

weiterhin nachteilig beeinfluflt:

a) Die Hochwasser sind starker und nachhaltiger abgesenkt worden, 

ais die Berechnungen erwarten liefien. Dadurch ist auch die durch- 

śchnittliche Anzahl der Tage im Jahre, die fflr die Oberflutung der 

nledriggelegenen Wiesen und dereń Ausnutzung fflr die Fischerei, ins

besondere fflr das Laichgeschaft, noch in Frage kommen, weiterhin ver- 

ringert worden.

b) Infolge der Eindeichung der Westoder, die im Gesetz von 1904 

nicht von vornherein Ins Auge gefafit war, Ist wahrend der Sommer- 

monate, wo die Polder geschlossen sind, die Móglichkeit des Fisch- 

wechsels zwischen Strom und Poldergewassern fast vó llig  unterbunden. 

In den Wintermonaten wird sie, solange die Deiche nicht uberstrómt 

werden, stark behindert, weil sie nur durch die offenstehenden Bauwerke 

(Siele, Kahnschleusen, Deichliicken) móglieh ist.

c) Es sind weitergehende Verfflllungen von Altarmen und umfang- 

reichere Aufhóhungen von tlefliegenden Wiesen vorgenommen worden, 

ais ursprflnglich in Aussicht genommen war. Infolgedessen kommen 

diese Fiachen aber nur noch fflr geringe Zeiten, ja grofie Fiachenteiie 

flberhaupt nicht mehr fflr das Ubertreten und Laichen der Fische in Frage.

d) Viele Uferstrecken der neuen Durchstlche haben zur Sicherung 

gegen Abspfllungen durch den Strom fast ausschlleBlich Befestigungen
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durch Steinschuttungen und Faschinenpackwerk statt mit Rasen und 

Schilfpflanzungen, wie urspriinglich vorgesehen war, erhalten miissen. 

Dadurch haben diese Strecken aber fiir die Fischerei ln ihrem Werte 

wesentlich eingebiifit.

e) Die Zeit fiir die Bauausfuhrung war nach der Denkschrift zum 

Gesetz vom 4. August 1904 auf 15 Jahre bemessen. Tatsachlich hat der 

Krleg und seine Folgen die Bauzeit um 10 Jahre verl3ngert. Es liegt 

auf der Hand, daB durch diese Verl3ngerung und die dadurch bedlngte 

wiederholte Benachteiligung einzelne Strecken der ln diesen verursachte 

Schaden sich nicht nur langer ausgewirkt hat, sondern im ganzen auch 

groBer geworden ist.

f) Die unter a, b und c aufgefiihrten Ver3nderungen haben sich in

folge der Arbeiten fiir die Hochwasserzurflckhaltung im Gebiete der 

oberen Oder (Anlage von Staubecken, Talsperren usw.) welterhln nach- 

teilig ausgewirkt.

g) Infolge des Weltkrieges und der anschlieBenden Zeit des Wahrungs- 

verfalls ist auf eine Dauer von etwa 10 Jahren wie uberall so besonders 

im Gebiete der unteren Oder starker Raubbau an der Fischerei getrieben 

worden, der infolge Sinkens der allgemeinen moralischen Anschauungen 

nach dem Kriege weiterhln versch3rft worden ist. Es wurde sehr viel 

unerlaubt gefischt, die Schonvorschriften wurden vielfach, selbst von 

Berufsfischern ubertreten, die Pachter versuchten sich vielfach Ihrer Pfllcht, 

fiir Fischelnsatz zu sorgen, zu entzlehen, auBerdem war dieser auch 

schwer zu beschaffen, und anderes mehr. Leider war die Aufsichts- 

behorde meist nicht in der Lage, diesen Vergehen und Unterlassungen 

mit dem erforderlichen Nachdruck entgegenzutreten, da wahrend des 

Krieges und spater infolge des allgemeinen Beamtenabbaues auch die 

Fischerelaufsicht stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Zu 3. Die AnkSufe der Fischereien sind nie anders ais auf Grund 

ausfflhrlicher Sachverstandigengutachten fiir jeden einzelnen Fali getatlgt 

worden. Die Kaufpreise haben in der Regel, wenn auch nur wenig, 

unter den Schatzungen gelegen. D ie Móglichkeit zu reichllcher Ein- 

schatzung Ist naturlich in kelnem Falle ausgeschlossen. Dabei darf aber 

nicht iibersehen werden, daB ein Erwerbsgeschaft, wie es der Ankauf 

von Fischereien ist, stets auf unsicheren Voraussetzungen beruht, daB 

die Unterlagen fiir die Schatzungen mehr oder weniger von Zufailigkeiten 

und Annahmen bedingt werden, so daB der Enderfolg nie so genau 

und sicher feststeht wie etwa beim Erwerb von Landgrundstflcken, die 

in ihrem ganzen Umfang, ln ihrer Beschaffenheit und Ertragsfahigkeit 

beslchtigt werden kónnen. Ein gewisses Wagnis mufi daher um so mehr 

bei Fischerelankaufen eingegangen werden, ais der Sachverst3ndige in 

seinen Annahmen und Schlussen vielfach auf die Hilfe des Inhabers der 

Gerechtsamen angewlesen ist, und ais es daher dem Sachverstandigen 

iiberlassen bleiben mufi, w ieweit er die Angaben des Verk3ufers flber 

den Umfang und die Art seines Fangergebnisses ais der Wahrheit ent

sprechend bei seinen Schatzungen benutzen will.

Zu 2. und 3. Wenn daher auch die Beurteilung des Wertes der 

Fischereien selbst zur Zeit der AbschStzungen im Jahre 1907 innerhalb 

gewisser Grenzen schwanken mufite, so war von vornherein allen Be- 

teiligten klar, dafi man fflr die SchStzung ihres voraussichtlichen Zu- 

standes nach Beendlgung der Oderregulierungsarbeiten, also fur die 

Grundlage des Verglelchs zwischen Ankauf und EntschSdigung (s. o.), 

den Sachverst3ndigen nur ganz unsichere Anhaltspunkte geben konnte. 

Die vorstehend unter Nr. 2 aufgefiihrten Tatsachen und Erfahrungen 

zeigen jedenfalls, daB der voraussichtliche Endzustand seinerzeit bei der 

Abschatzung im Jahre 1907 viel zu gflnstig beurteilt worden ist. Die 

Oderregulierungsarbeiten und die sonstigen Einflflsse haben wesentlich 

schwerere Eingriffe in die Fischercigerechtsamen verursacht, ais man bei 

Beginn der Arbeiten voraussehen konnte. Von den oben unter a) bis g) 

aufgefiihrten Einwirkungen fallen die unter a) bis d) den Oderregulierungs

arbeiten zur Last, wahrend die unter e) bis g) allgemeiner Art sind. 

Diese Einflflsse hatte die Fischerei in der unteren Oder auch ais hóhere 

Gewalt in Kauf nehmen mflssen, wenn die Oderregulierung nicht statt- 

gefunden hatte, sie kónnen daher zunachst auBer Betracht bleiben.

W ie weit die ersten (die unter a) bis d) genannten) Einwirkungen 

den Rahmen, der Im Jahre 1907 den Sachverst3ndlgen ais mutmaBlicher 

Endzustand angegeben worden war, noch welter ungiinstig beeinflufit 

haben, lafit sich weder in Zahlen noch im Verhaltnis auch nur einiger- 

mafien zutreffend sch3tzen. Nach meiner Kenntnis der órtlichen Ver-

haltnisse, des Umfanges und der Einw irkung der BaumaBnahmen darf 

jedoch gesagt werden, daB im ganzen eine Benachteiligung der Fischereien 

stattgefunden hat, die mindestens um 5 0 %  uber den urspriinglich an- 

genommenen Umfang hinausging. Der seinerzeit im Jahre 1907 von den Sach- 

verstandigen ais mutmaBlicher Schaden ermittelte Betrag von 1 034 000 Mark 

wird daher, abzuglich der tatsachlich fflr Nichtablósungen (Gatow und Nipper

wiese) gezahlten Schaden von rd. 150 000 Mark, auf (1 034 000— 150 000) 

+  5 0 % = rd. 1350000 RM zu berlchtigen und dem Kaufpreis von 2500000 RM 

gegeniiberzustellen sein. Es muBten also die gegenwartig aufkommenden 

Pachterlóse wenigstens einen Betrag von 2 500 000 —  1 350 000 —  650 000 

(s. o. fflr ersparte Nachteile wahrend der Bauausfflhrung) =  500 000 RM 

mit 4 %  verzinsen. Der oben angegebene Pachterlós vom Jahre 1933 

betragt bis 1945 9600 RM  im Jahre, auf Vorkriegsvcrhaitnisse bezogen, 

entspricht dieses einem Satz von 16 000 RM. Dieser verzinst zu 4 %  

einen Betrag von 400 000 RM, auch dieser bleibt noch um 100 000 RM 

hinter dem noch zu verzinsenden Kaufpreis von 500 000 RM zurflek. 

Diesen Fehlbetrag von 100 000 RM kónnte man also ungflnstigstenfalls 

ais Oberzahlung des wahren Wertes der angekauften Fischereien ansehen. 

Bel einem Gesamtaufwand von 2 500000 Mark wird dieser Betrag 4 %  

ausmachen, d. h. er hSlt sich im Verhaltnls zum Ganzen in so be- 

scheidenen Grenzen, dafi es nicht verlohnt, darflber noch welter Worte 

zu verlieren.

Nun aber ist noch folgendes zu berflcksichtlgen. Einmal haben die 

oben unter f und g aufgefiihrten, unabhangig von den Oderregulierungs

arbeiten eingetretenen Einflflsse zweifellos eine Benachteiligung derFIscherei 

im Gebiet der unteren Oder Im Gefolge gehabt, die zahlenmaBig iiberhaupt 

nicht zu erfassen ist. Diesen Schaden hat der jeweillge Eigentflmer zu 

tragen. Zum  anderen dauert es erfahrungsgemafi stets eine lange Reihe 

von Jahren, ehe derart starkę Eingriffe in die biologischen Bedingungen 

der Fischerei, wie sie die Oderregulierungsarbeiten verursacht haben, 

sich vóllig ausgleichen. Es darf also immerhin erwartet werden, dafi bei 

der nSchsten Verpachtung im Jahre 1945, nachdem das ganze Gebiet eine 

langere Ruhepause genossen hat und vielleicht auch durch die elnhelt- 

liche Bewlrtschaftung des Staates und durch seine Fflrsorge fur einen 

ausreichenden Fischelnsatz die Raubeinflflsse des Krieges und der Nach- 

kriegsjahre vóllig  fiberwunden sein werden, sich die Pachterlóse wieder 

etwas gunstiger gestalten werden. SchlieBlich darf auch ein ethisch volks- 

wirtschaftlicher Gesichtspunkt bei diesem durch den Staat betriebenen 

Unternehmen nicht auBer acht gelassen werden. Viele der abgefundenen 

Fischer sind mit ihren Kauferlósen nicht wirtschaftlich umgcgangen. 

Weil sie nicht gewohnt waren, mit so hohen Geldbetragen, wie Ihre 

Abflndungen ihnen elnbrachten, zu wirtschaften, ist gar manchcm das 

ihm ausgezahlte Bargeld in kurzer Zeit unter den Handen zerronnen, 

ehe er dazu kam, es gut und sicher anzulegen. Auf- diese Weise sind 

leider eine Reihe von friiher wenigstens zum Tell selbstandigen Fischer- 

wirten zu abhanglgen Lohnarbeitern und unselbstandigen Arbeltnehmern 

geworden, die jetzt vielfach die Staatsvcrwaltung fflr ihr Geschick ver- 

antwortllch machen. Diesen und auch der Allgemeinheit gegeniiber ist 

aber die Lage des Staates jetzt zweifellos vlel gflnstlger, ais wenn die 

Staatsverwaltung nachtragllch zugeben mflBte, die Fischereien unter Ihrem 

wirklichen Werte erworben zu haben.

Abschliefiend darf gesagt werden, dafi der Plan der Preufi. Staats- 

regierung, die Fischereien nicht zu entschadigen, sondern anzukaufen, richtig 

und zweckmafilg war. Wenn er nicht ganz hat durchgefflhrt werden konnen, 

so sind daran im wesentlichen die unglflcklichen Verhaitnisse des Krieges 

schuld, die es den Berechtlgten spater nicht mehr angezeigt erschelnen 

llefien, die Gerechtsamen aus der Hand zu geben. Trotzdem darf fest

gestellt werden, dafi die Erwartungen, die an den Erwerb geknupft wurden, 

sich in vollem Mafie erfflllt haben, und dafi selbst das Opfer, das der 

Staat durch seinen Mehraufwand gebracht hat, nicht nur durch Vortei!e 

wahrend der Bauzeit, sondern durch einen dauernden Gew inn, namlich 

die Vereinfachung, die Klarheit und Obersichtlichkeit der Fischerei- 

verhaltnisse im ganzen unteren Odertal, die durch den Ankauf erreicht 

worden ist, durchaus aufgewogen wird. Dies um so mehr, wenn man 

berflcksichtigt, dafi welterhin durch die elnheitliche Bewirtschaftung fast 

der gesamten Fischerei im Gebiet der unteren Oder durch den Staat erst 

die Móglichkeit gegeben Ist, der Fischerei dlejenige Fflrsorge angedeihen 

zu lassen, die ihr bei einer Zersplitterung auf zahllose Elnzelbesltzer, 

Innungen und Fischereiwirte bisher unmóglich zuteil werden konnte.

VII. Zusammenfassung.

Yon Oberregierungs- und -baurat i. R. O stm ann , und Oberregierungs- und -baurat B ruchm uller, Stettin.

Die Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder ist in Verbindung 

mit den Im Gesetz vom 4. August 1904 (GS. S. 185) verabschiedeten 

Vorlagen fflr die entsprechenden Arbeiten in der unteren Havel und an 

der Spree das bedeutsamste Landeskulturwerk, dessen Fórderung der 

preufiische Staat vor dem Weltkriege in Angriff genommen hat. Uber 

60M lll.M ark wurden damals fflr die genannten Kulturarbeiten ausgeworfen; 

davon waren allein flber %  fiir den Ausbau der unteren Oder vorgesehen.

Wenn auch ein betrachtlicher Teil dieser Mittel fflr Anlagen, die vorwiegend 

dem Schiffsverkehr dienen (Schiffschleusen, Ufersicherungen, Brflcken usw.) 

aufgewendet werden muBte, so andert das nichts daran, dafi die zu 

schaffenden Bauanlagen in ihrer Gesamtheit in erster Linie der Landes- 

kultur zugute kommen sollten, und daB die Schiffahrtsanlagen im  Rahmen 

der Entwflrfe insofern eine nachgeordnete Rolle splelten, ais die auf den 

Strómen seit alters bestehende Schiffahrt den berechtigten Anspruch er-



668 Os tm an n  u. Br uchmu l l er ,  Die Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder. VII Fachschrirt r. a . ges. Baulngenleurwesen

heben konnte, durch die zur Verbesserung der Vorflut zu treffenden An- 

ordnungen (Stauanlagen, Gberbruckungen, Deiche usw.) nicht benachteiligt 

zu werden.

Von den drei genannten Unternehmungen sollte der Ausbau der 

unteren Havel einer Wiesenniederung von 37 000 ha, der Ausbau der 

Spree einer solchen von 26 000 ha und der der unteren Oder einem Gebiet 

von nur 15 000 ha unmittelbar die Grundlagen fur eine geordnete und 

durch Hochwasser nicht gestórte Bewirtschaftung gewahrleisten. Gleich- 

zeltig sollten im letzteren Falle aber durch Absenkung der Wasserstande Im 

Hauptvorfluter Hohensaathen— Stiitzkow grofie Teile des landwirtschaftlich 

sehr wertvoi!en Oderbruches (rd. 50 000 bis 60 000 ha) dauernd vor schad- 

lichen Rilckstauwirkungen des Oderhochwassers geslchert werden. Wie 

besonders die Aufsatze II und IV  zeigen, ist diese letztgenannte Absicht 

ln vollen Umfange erreicht worden. Dagegen Ist, wie aus dem Aufsatze IV 

hervorgeht, der erwartete Erfolg fiir die Wlesengebiete des unteren 

Odertales infolge der im Laufe des Ietzten Jahrzehnts im mittleren und 

oberen Oderlauf ausgefflhrten Arbeiten nicht vollstandig eingetroffen. 

Es werden daher die weiteren vom Kulturbaubeamten oben angedeuteten 

Maflnahmen erforderlich sein, um die eingetretenen Unvollkommenheiten 

noch auszugleichen.

Die jetzt erreichte Vorflutverbesserung fur das Oderbruch ist das 

aufierste Mafi an Absenkung, das tiberhaupt móglich war, weil der Wasser- 

stand des Oderbruches nunmehr in unmittelbare Beziehung zum Dan)mschen 

See gebracht worden ist. M it diesem Erfolg Ist sozusagen der Schlufistein 

zu dem Werke gesetzt worden, das einst Friedrich der Grofie im Jahre 1746 

mit der Durchstechung der Neuenhagener Hohe (Durchstich Giistebiese—  

Hohensaathen, 21 km lang, ausgefuhrt 1746— 1753) begann, und von dem er 

selbst gern mit Stolz bekannte, dafi er dadurch mltten im Frieden eine 

Provlnz erobert habe, ohne eineft Soldaten dafiir opfern zu miissen. 

Wenn das flber 700 km2 grofie Oderbruch auch der Tatkraft Frledrlchs 

seine heutige Gestalt und die Grundlage der in ihm erbluhten Kultur 

verdankt, so wird diese doch im vollen Mafie, insbesondere fur die 

tiefer liegenden nórdlichen Teile unterhalb Wrlezen, erst jetzt durch 

die Vollendung des Ausbaues der unteren Oder erreicht. Der 

Oderbruchdeichverband hat das im voraus dadurch anerkannt, dafi er 

die Unterhaltung des neuen hochwasserfreien Deiches von Stiitzkow bis 

Friedrlchsthal flbernommen hat.

Diese Tatsache zeigt zugleich, dafi derartige umfangreiche Wasser- 

bauanlagen sich ln ihrem Enderfolge nie im voraus sicher flbersehen 

lassen, Sie steilen vlelmehr Arbeiten auf weite Slcht dar, weil eben

u. U. immer ein G lied mflhsam an das andere gefflgt werden mufi, bis 

sich der SchluB der Kette nach vielen Jahrzehnten sozusagen von selbst 

ergibt. Der Verlauf des Oderausbaues zeigt ferner, dafi man sich nicht 

gleich entmutigen lassen darf, wenn eine Baumafinahme nicht sofort den 

erhofften Erfolg brlngt, sondern dafi nur folgerichtig weiter gearbeltet 

werden mufi. Die Geschichte des Oderausbaues lehrt aber noch ein 

Drittes, dafi namlich derartige umfangreiche Arbeiten nicht nur ihrer hohen 

Kosten wegen, sondern weli sie eben auf lange Sieht geschehen mflssen, 

zweckmafiig von dem leistungsfahigsten .Trager der gesamten Volks- 

gemelnschaft, dem Staat, getragen und geldllch geslchert werden miissen.

Wenn also auch der Idealzustand, der den Verfassern der dem Gesetz 

vom 4. August 1904 zugrunde gelegten Denkschrlft s. Z. ais Enderfolg vor- 

geschwebt hat, bisher leider nicht ganz hat erreicht werden kónnen, so 

darf doch der Staat in seiner Gesamtheit m it Genugtuung auf das ent- 

standene Werk zurflckbllcken, und die Beteiligten, insbesondere die Deich- 

verbande, kónnen zum mlndesten einen ansehnlichen Teilerfolg buchen. 

Wenn dieser ihnen auch noch weltere Anstrengungen und Opfer auferlegen 

wird, so ist doch zu hoffen, dafi schliefilich der gewflnschte Enderfolg 

nicht ausbleiben wird.

Bei dieser Gelegenheit darf dankbar anerkannt werden, dafi alle am 

Werk beteiligten Kreise einschl. der unmittelbar in Anspruch genommenen 

Grund- und Fischereibesitzer, wenn diese auch zunachst vleifach eine 

zuruckhaltende und abwartende Stellung elnnahmen, dem Werk von Anfang 

an Verst3ndnis entgegengebracht und die Ziele, die die Staatsregierung 

mit dem Gesetz verfolgte, voll gewflrdigt haben. W ie klein der Kreis 

derer, die von Anfang an ais Unzufrledene und Nórgler gegen die Ab- 

slchten der Verwaltung. aufgetreten waren —  bei den Abstimmungen 

flber die B ildung des Deichverbandes im Jahre 1906 stimmten Immerhin 

noch 24°/0 der beteiligten Grundbesitzer dagegen, wohl weniger, um sich 

gegen die Absichten des Planes auszusprechen, ais aus Besorgnis, Bei- 

tr3ge zahlen zu mflssen — , schliefilich geworden ist, geht am besten aus 

folgenden Beobachtungen hervor:

1. war die Zahl der schliefilich entelgneten Grundbesitzer sehr gering,

2. haben die Wieseneigentflmer (s. Aufsatz VI) in den spateren Jahren 

ihre Wiesen freiwilllg und unentgeltlich fur die Aufhóhung zur 

Verfugung gestellt.

3. war die Nachfrage nach Heu von den aufgehóhten staatselgenen 

Fiachen immer sehr grofi, und die gezahlten Preise waren recht 

gflnstig (s. Aufsatz VI).

Insbesondere haben auch die m it dem Unternehmen durch das Gesetz 

besonders eng verbundenen Provinzialverb3nde von Brandenburg und

Pommern sowie der Oderbruch-Deichverband und der neugeschaffene 

Deichverband fflr das Gebiet der unteren Oder stets mit Verstandnis und 

Bereitwilligkelt mitgearbeitet, zu allen Mafinahmen, unbeschadet der 

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Belange, vorurteilslos und sachlich Stellung 

genommen und die mit der Bauausfflhrung beauftragten Bauamier nach 

Kraften unterstutzt. Auch die Mitarbeit der Amtsgerlchte und der Kataster- 

amter mufi hier lobend hervorgehoben werden. Bei den zahllosen Grund- 

stflcksgeschaften —  am Marwitzer Durchstich kamen allein uber tausend 

Anlieger ln Frage —  haben sie mit den erforderlichen Pfandfreisteilungen, 

Um- und Fortschreibungen sehr viel Arbeit und Mflhe gehabt. Und wenn 

von den Bauamtern, insbesondere von ihren Vermessungsabteilungen, 

alle Antrage auch soweit wie móglich vorbereltet wurden, so brachte die 

Sichtung, Prflfung und Eintragung der Unterlagen noch Belastung und 

Arbeit genug.

Eine ebenfalls durch die Arbeiten stark in Anspruch genommene 

Gruppe von Persónlichkeiten stellte der Kreis der zahlrelchen Sach- 

verstandigen. In Frage kamen vor allem Landwirte, Fischereisach- 

verstandige, insbesondere die zustandigen Oberfischmeister, ferner die 

Chemiker und sonstigen Sachbearbeiter der Moorversuchsanstalt Bremen, 

mit der die Bauamter wegen der Verwendung des Baggerbodens fflr 

W iesenaufhóhungen, ferner wegen der Samenmischungen fflr die ver- 

schiedensten Zwecke (Deiche, Aufhóhungen, Vorlander usw.) und wegen 

der Pflege und Bewirtschaftung der staatseigenen Fiachen in dauernder 

Fuhlung standen. Sie alle haben sich Ihren verantwortungsvollen Pfllchten 

stets gern und freudlg unterzogen. Dabei darf nicht verschwlegen werden, 

dafi insbesondere die Stellung der in den Abschatzungsgebieten be- 

heimateten landwirtschaftlichen Sachverstandigen in der Regel nicht be- 

neidenswert war, denn sie wurden haufig ln die Lage versetzt, eine Grenze 

zwischen dem Entgegenkommen, das ihre Landsleute von ihnen er- 

warteten, und der unparteilichen Bemessung des Grundstflckswertes fflr 

die Wasserbauverwaltung zu finden.

Schliefilich sei In dlesem Zusammenhang auch der zahlrelchen 

Beamten, Angestellten und Arbeiter gedacht, die im Laufe der dreifiig- 

jahrigen Bauarbeiten an dem grofien Werk in der Amtsstube, in der 

Werkstatt oder auf der Baustelle mitgeschafft und ihrBestcs zum Nutzen 

der Sache eingesetzt haben. Das gilt auch von den beteiligten Unter

nehmern und ihren Gefolgschaften. Der weitaus grófite Teil von Ihnen 

hat 1914 bis 1918 Feder oder Spaten m it der Waffe vertauschen mflssen, 

und gar mancher dieser Getreuen hat seine Arbeitsstelle nicht wieder 

einnehmen kónnen. Insbesondere sei bel dieser Gelegenheit die auf- 

opfernde Tatigkeit der Baggerbesatzungen hervorgehoben, die in haufig 

langen Tagesschlchten fur die beste Ausnutzung der Gerate gesorgt und 

oft auch bei ungflnstigem Wetter und schwerem Boden fflr gute Leistungen 

gesorgt haben.

Die Ausfflhrung hat, wenn man von den Vorarbelten fflr den all

gemeinen Entwurf von 1899 ausgeht, nahezu 40 Jahre gedauert. Aber 

selbst wenn man die durch den Krieg und den nachfolgenden Wahrungs- 

verfall bedingte Verzógerung von rd. 10 Jahren berucksichtigt, bleibt 

noch immer ein Menschenalter ubrig. Davon entfallen auf die reine 

Bauzelt (1906 bis einschl. 1932, wo die Ietzten Mittel bereltgestellt 

wurden) rd. 27 Jahre; die Jahre vor 1906 sind fflr die Vorarbeiten und 

Vorbereitungen in Anspruch genommen worden, die Jahre nach 1932 mit 

Abwicklungsarbeiten (SchluBvermessungen, Beslandzeichnungen der Bau

werke, Oberleitung des Grunderwerbs und der Fischereien usw.) aus- 

geffillt. Im  Gesetz von 1904 war ais reine Bauzeit eine Spanne von 

15 Jahren vorgesehen. Ware der Krieg mit seinen wirtschaftlichen 

Schaden nicht dazwischen getreten, so hatte das Werk slcherlich plan- 

mafilg 1922, wahrschelnlich sogar schon frflher, vollendet sein kónnen.

Die Vorarbeiten fflr den ersten der Gesetzvorlage zugrunde ge

legten Entwurf, der am 22. September 1899 abgeschlossen wurde, be- 

gannen M itte der 90er Jahre und wurden von dem damallgen Wasser- 

bauinspektor S c h e c k , dem die Reglerungsbaumeister S tf iw e r t  und

F. W . O t to  S c h u lz e  beigegeben waren, durchgefflhrt; seine Dienststelle 

wurde 1899 ais Kónigliches Bauamt fflr die Oderregulierung elngerichtet. 

Da die beteiligten Kreise schon damals grofien Wert auf die Verwirk- 

lichung der im Entwurf niedergelegten Gedanken legten, wurde der 

Entwurf beim Regierungsprasidenten in Stettin vom Regierungs- und 

Baurat E ic h  beschleunigt geprflft und unmittelbar anschliefiend von den 

Ministerien eingehend nachgeprfift. Im Ministerium der óffentlichen 

Arbeiten geschah dies durch den Geheimen Oberbaurat G e r m e lm a n n  

und den damaligen Wasserbaulnspektor K ie s e r i t z k y  mit teilweiser 

Unterstutzung des Regierungsbaumeisters M id d e ld o r f ,  im Ministerium 

fflr Landwirtschaft beteiligte sich daran der Geheime Oberbaurat v o n  

M u n s te r m a n n . Kieseritzky verfafite dabei die dem Entwurf bei- 

zugebende Denkschrift.

Bereits am 22. Dezember 1899 war die Nachprflfung beendet, sodafi 

schon 1900 dem Abgeordnetenhaus eine entsprechende Vorlage gemacht 

werden konnte. Der Gesetzentwurf fand aber 1901 noch nicht die 

B illlgung des Landtages, Das hatte zur Folgę, dafi die Fortsetzung der 

Vorarbeiten sich im wesentlichen auf die Beobachtung der wasser- 

wirtschaftlichen Vorgange und die statistischen Erhebungen beschranken
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konnte, die dem damaligen Wasserbauinspektor N ie h r e n h e im  ais 

leltendem Beamten oblagen. Erst nach Annahme der inzwlschen ura- 

gestalteten Gesetzesvorlage am 4. August 1904 wurde fiir die Ausfflhrung 

im Jahre 1905, entsprechend dem Hauptbauamt in Potsdam fflr den 

Hohenzollernkanal, in Stettin ein glelches Hauptbauamt fflr die Oder- 

regullerung eingerichtet, dessen Leitung dem Regierungs- und Baurat 

S c h e c k  und dem Reglerungsrat von  G e h re n  iibertragen wurde. Ais 

technische Mitarbeiter waren bei diesem Hauptbauamt zunachst die 

Wasserbauinspektoren S tf lw e r t  und N ie h r e n h e im ,  die spater die 

órtlichen Amter in Greifenhagen und Schwedt flbernahmen, und der 

Reglerungsbaumeister G a h rs  (jetzt Ministerialdirektor Im RVM) tatig. 

Das Hauptbauamt bildete eine Zwischenstelle zwischen dem Regierungs- 

prasidenten und den weiter unten aufgefflhrten Bauamtein. Im Laufe 

der Zeit ergaben sich aber aus dieser Zwischenstellung gewisse Schwierig

keiten; infolgedessen wurde das Hauptbauamt aus Griinden der Geschafts- 

vereinfachung am 1. Oktober 1907 aufgelost und an seiner Stelle eine 

besondere Abteilung „Oderregulierung* bel der Regierung gebildet. 

Diese ging spater, ais am 1. Oktober 1922 beim Oberprasidenten die 

Wasserbaudirektion Stettin errichtet wurde, in dieser auf. Ais technische 

Leiter der Abteilung Oderregulierung wirkten von 1907 bis 1916 der 

Geheime Baurat N a r te n , dann bis zur Errichtung der Wasserbaudirektion 

der Geheime Baurat K ie s e r it z k y . Juristische Mitleiter waren nach- 

einander die Regierungsrate M ax  F is c h e r , R ic h te r ,  K e h r l und v o n  

L iic k e n . Ais technische Mitarbeiter sind wahrend dieser Zeit zu nennen 

die Reglerungsbaumeister B lu m e n th a l ,  G e o rg  B r a u n , F r ie d r ic h  

F is c h e r , W i lh e lm  S c h u m a c h e r , H e rm a n n  K O rne r  und G e o rg  

F r a n z lu s . Nach Errichtung der Wasserbaudirektion Stettin (l.Oktober.1922) 

lag die Oberleitung der Bauausfflhrung in den Handen der Wasserbau- 

direktoren K ie s e r it z k y  (bis 30. September 1926) und W u lle . Ais tech

nische Sachbearbelter waren dafiir nacheinander die Oberreglerungs- und 

-baurate N ie h r e n h e im  und B r u c h m f il le r ,  ais Verwaltungsbeamte die 

Regierungsrate v o n  L iic k e n , Dr. S ehr od er und seit 1931 E r ic h  S c h u lz e  

tatlg. Die kulturbautechnischen Belange bei der MittelbehOrde wurden vom 

Regierungsprasidenten in Stettin wahrgenommen, und zwar lagen die 

Angelegenheiten des Oderausbaues nacheinander in den Handen der 

Herren v o n  L a n c iz o l le ,  S a r a u w , R ln g k  und N le m e ie r .

Die vom Ausbau berflhrten Gebiete liegen in den Provinzen Pommern 

(zum weitaus grOBten Teile) und Brandenburg; in dieser yertellen sich 

die betroffenen Fiachen wiederum auf die Reglerungsbezirke Potsdam 

ur.d Frankfurt/Oder. Zur Wahrung der Einheitlichkeit der gesamten Bau

ausfflhrung erhielt der Regierungsprasident in Stettin die Befugnls, die 

erforderlichen Bauanordnungen auch in den Nachbarbezlrken zu treffen, 

Dabei blieb natfirlich das Recht der Landespollzei sowie das der Ent- 

eignung den einzelnen Regierungsprasidenten fflr ihren Bezirk vorbehalten. 

Soweit auBerdem auf den von den Ausbauarbeiten berflhrten Oderstrecken 

der Oberprasldent der Provlnz Schleslen ais Chef der Oderstrombau- 

verwaltung zustandig war, war auf dessen Belange ebenfalls Rucksicht 

zu nehmen.

Nach den bei der Einrichtung des Hauptbauamtes im Jahre 1905 

von den Herren Ministern gegebenen Anordnungen sollte bei allen Ent- 

wflrfen und Ausfflhrung derVorstand des Kulturbauamtes Stettin mafigebend 

beteiligt werden. Ais solche haben wahrend der Dauer der Bauausfflhrung 

mitgewlrkt R in g k  und B ad ke . Es darf hier m it Genugtuung yerzeichnet 

werden, dafi sich diese gemeinsame Arbeit zwischen den Fachbeamten 

der Wasserstrafien- und Kulturbauverwaltung trotz zeitweise eintretender 

sachlicher Melnungsverschiedenheiten im allgemeinen reibungslos und im 

gegenseitigen besten Einvernehmen vollzogen hat. Auch die yorliegende 

Aufsatzreihe gibt dafiir Zeugnis.

Die Bearbeitung der Oderregulierungsarbeiten In den MInisterien wurde ’ 

im Minlsterium der Offentllchen Arbeiten und vom 1. April 1921 ab im 

Reichsverkehrsministerium in bautechnischer Beziehung von den Geheimen 

Oberbauraten G e r m e lm a n n  und N ak o n z  und von den Ministerialraten 

S tf lw e r t und K r ie g  wahrgenommen, fflr die Verwaltungsfragen von dem 

Geheimen Oberregierungsrat B re d o  w und den Ministerialraten B rose  und 

Erich S c h m id t . Im Landwirtschaftsministerium waren ais Baubeamte die 

Geheimen Oberbaurate v o n  M f in s te rm a n n  und T h o h o lte  und die 

Ministeralrate U l l r ic h  und ©r.=!3ng. S c h ro d e r  beteiligt, fflr die juristischen 

Fragen die Geheimen Oberreglerungsrate v o n  S c h m e l in g  (nachmaliger 

Regierungsprasident von Stettin), E n g e lh a r d  und Frelherr v o n  M a lt z a h n  

und die Ministerlalrate N ie rm a n n  und K e h r l.

Fiir die Aufstellung der Einzelentwflrfe, die Vorbereltung und Durch- 

fflhrung der órtlichen Bauarbeiten wurden drei Neubauamter in Stettin, 

Greifenhagen und Schwedt gebildet, die dem Regierungsprasidenten in 

Stettin unterstellt waren und ihre Anweisungen von dessen Abteilung 

Oderregulierung erhielten.

Das Bauamt in Stettin bestand vom 15. Mai 1906 bis 31. Dezember 1911, 

seine restllchen Aufgaben wurden am 1. Januar 1912 vom Bauamt G r e i f e n 

h a g e n  mit ubernommen, aber bis zum 31. Marz 1915 noch in einer be

sonderen Bauabtellung ln Stettin bearbeitet. Der Bezirk des Bauamtes 

erstreckte sich vom Dammschen See stromaufwarts bis Schlllersdorf an 

der Westoder und bis Ferdinandstein an der Oder. Ais Yorstande wirkten

nacheinander F a b ia n  und K ie so w , ais Mitarbeiter und spater ais Leiter 

der Bauabtellung H o f fb a u e r  und W i lh e lm .

Das Bauamt in Greifenhagen bestand vom 15. November 1905 bis

30. September 1929 und erstreckte sich von den vorgenannten oberen 

Grenzen des Stettiner Bauamtes an der Westoder bis zur Provinzgrenze 

bei Friedrichsthal und an der Oder bis Nipperwiese. Ais seine Vorst3nde 

sind zu nennen: S tf lw e r t , O s tm a n n , W e tz e l (vertretungsweise wahrend 

des Krieges) und E cke , ais Mitarbeiter R us t, S p a n n u th ,  H e rb s t , 

G e r m a n u s ,  S a g e m f l l le r ,  M e n z e l ,  G a y e ,  W i l h e lm ,  R o se , D e t ig  

und S tra a t . Wahrend des Krieges, ais alle hóheren Beamten zum Krlegs- 

dlenst einberufen waren, hat sich der Dipl.-lng. P e te rs e n  (norwegischer 

Staatsangehóriger) besondere Verdienste um die Aufrechterhaltung des 

Betriebes und die Fortfiihrung der Arbeiten erwoiben. Ais Bflrobeamte 

sind lange JahreReg.-BausekretSrNack undEisenbahnobersekretar A r n o ld  

tatig gewesen.

Das Bauamt Schwedt bestand vom 1. September 1905 bis zum

31. Marz 1927; am 1. April 1927 wurden seine Restaufgaben vom Bauamt 

Greifenhagen flbernommen; hierbei sei bemerkt, dafi das jetzt bestehende 

WasserstraBenamt Schwedt erst am 1 .4 .1937 eingerichtet worden ist. 

Der Arbeitsbereich des Neubauamtes erstreckte sich von den oberen 

Grenzen des Bauamtes Greifenhagen bis Hohensaathen am Westrande 

und bis Peetzig an der Stromoder. Vorstande dieses Amtes waren 

nacheinander N ie h r e n h e im , B lu m e n th a l ,  N o ld a , K ees  und G ram -  

b e r g , neben diesen waren ais Mitarbeiter tatig :M o h r , W e id n e r , W e tz e l ,  

D a n n e e l, Le B la n c , K ie n a s t  u. a. Ais erster Bfirobeamter hat der 

Reg.-Bausekretar W e n g e l von 1906 bis zu seinem Tode (1927) gewlrkt.

Bei Auflósung des Bauamtes Greifenhagen am 30. September 1929 

ubernahm das Wasserbauamt Stettin die restlichen Aufgaben des Oder

ausbaues und hat sie in den Jahren 1929 bis 1932 zu Ende gefiihrt und 

danach abgewickelt. Die Arbeiten lagen dabei insbesondere in den Handen 

der Herren S c h m lt z  und K e il.

Jedem der drei Neubauamter stand fflr die Durchfflhrung der Innen- 

und Aufienarbeiten ein Stab von Diplomingenieuren, Regierungsbaufuhrern, 

Beamten des Innen- und Aufiendienstes, Landmessern, technischen und 

nlchttechnischen Angestellten zur Verfflgung, der z. Z. des starksten 

Baubetriebes vor dem Kriege z. B. In Greifenhagen die Zahl von 80 Kópfen 

erreichte. Es darf ais gflnstiges Zeichen vertrauensvoller Gemeinschafts- 

arbeit zwischen den Bauamtsvorst3nden und ihren Beamten mit der An- 

gestelltenschaft angesehen werden, dafi von den Angestellten beim Bauamt 

Greifenhagen einschl. Stettin 22, beim Bauamt Schwedt 16 langer ais 

15 Jahre ihre Arbeitskraft den Oderregulierungsarbeiten gewidmet und so 

dazu belgetragen haben, eine gewisse Stetigkeit in den Arbeiten zu 

gewahrleisten. Von diesen haben sogar 4 bis zum Jahre 1936 mehr ais

25 Jahre Im Dienste des Unternehmens verbracht. Von ihnen mOgen 

hier diejenigen erwahnt werden, die sich durch besonders lange Beschafti- 

gung und ruhrige Betatigung ausgezeichnet haben, ohne dafi dadurch die 

Mitarbeit der iibrigen nicht genannten, ebenso wic bel den Beamten, 

verkleinert werden soli:

Der Materlalienverwalter H o f fm a n n  (hat in 32 Jahren fast an den 

gesamten Arbeiten teilgenommen); die Landmesser B e n k e n d o r f f ,  

D e g e n h a rd t ,  D ie t r ic h  (gefallen 1915 in Frankreich) und K a ró w  (ge- 

fallen bel Tannenberg); die Bautechniker H e lle r ,  K re tz s c h m a r , R e x , 

S a s se , U rm e tz e r , F re w e r t und S c h re b le r ;  die Vermessungstechnlker 

B r in k m a n n , H e rm e s m e y e r , H o l lb u r g ,  K u n e r th ,  M e y e r , P ap e n-  

d o r f  und S c h u lz ;  die Bauaufseher Schm e isk_y  u n d T h ie m ; die Bflro- 

angestellten H e rk e , K r a u s e , W e lm a n n , M e t t k e ,  M a r t ih s ,  Z im m e r-  

m a n n  und R e tz la f f ;  die Schiffsfflhrer K och , P us t(M ax ) u n d S e d d ig ;  

die Boten R a d k e  und R e ic h e r t .

Hierzu kamen dann noch die Eigenbetriebsarbeiter, dereń Zahl stark 

wechselte, sie betrug bei den einzelnen Amtern zeitweise 300 bis 400 Mann 

ohne die in den Unternehmerbetrieben tatigen. Bei jedem Bauamt wurde 

fflr die órtlichen Zahlungen, insbesondere der Lóhne fflr die Eigenbetriebs- 

arbelten, eine Baukasse errichtet, ferner fflr die gesundheitliche Betreuung 

der Gefolgschaftsmltglieder fur das gesamte Unternehmen des Oder

ausbaues eine Betriebskrankenkasse, die dem Bauamt Greifenhagen ange- 

gliedert wurde.

Die [gesamten Arbeiten spielten sich zum weitaus grofiten Telle im 

Bereich des Wasserbauamtsbezirks Stettin, zum geringeren Telle im Bau- 

amtsbezirk Kustrin ab. Es war daher selbstverstandilch, dafi dereń Be

lange in vielen Beziehungen durch die Neubauarbeiten beriihrt wurden 

(Verkehr, Hochwasser- und Eisdienst, Wasserpolizei, Nutzungen usw.), 

und dafi anderseits die Erfahrungen der Wasserbauamter (Piane und 

Karten, Bodenuntersuchungen, Abschatzungs- und Verhandlungsergebnisse

u. dgl.) sowie ih re , Aufienbeamten und Hilfsm ittel (Dampfer, Wohn- 

schiffe, Gerate) haufig in Anspruch genommen werden mufiten. Diese 

Zusammenarbeit mit den Bauamtsvorstanden der Wasserbau3mter (in 

Stettin: S le s in s k i bis 1911, G U s e r  bis 1914, B u c h h o l t z  bis 1922, 

F a h n d r ic h  bis 1928, dann R e p k e ; in Kflstrin G r a f in g h o f f  bis 1920, 

P o d e h l bis 1925, dann Fr. Lohse ) hat sich immer ln angenehmen Formen 

und Im besten Einvernehmen vollzogen. Ebenso darf an dieser Stelle 

die Zusammenarbeit m it dem Maschinenbauamt Stettin-Bredow (Vorstand
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dankbar anerkannt werden. Dieses hatte die Aufsicht iiber samtliche 

im Dienst der Oderregulierungsarbeiten beschaftigten staatseigenen Gerate 

żu fflhren, die Neubauten an Geraten zu uberwachen, die grOBeren In- 

standsetzungen auf seinem Bauhof Stettin-Bredow auszufflhren und bei 

grOBeren Unfallen seine Hilfsmittel und sein geschultes Personal zur 

Verfflgung zu steilen.

Bei den Bauamtern Greifenhagen und Schwedt wurde je ein besonderer 

Bauhof ais Liegeplatz fiir Gerate und damit verbunden eine Instandsetzungs- 

werkstatt fiir kleinere Schaden an Baugeraten eingerichtet, da die ortlichen 

Handwerksmeister fiir die sofortige Abstellung derartiger Betriebsschaden 

nicht eingerichtet waren und die Inanspruchnahme des Maschinenbauamtes 

Stettin-Bredow zuviel Zeitverlust bedingt hatte. Auch die winterlichen 

Instandsetzungen der schwimmenden Gerate, soweit sie nicht ein Auf- 

schleppen oder die Auswechslung gróBerer Teile voraussetzten, wurden 

auf diesen Bauhófen durchgefuhrt, was von den ortlichen Eigenbetrlebs- 

arbeitskraften ais w illkommenc Wlnterarbelt sehr begrflfit wurde. Dem 

Bauamt Stettin dagegen lag fur alle diese Zwecke der Bauhof Stettin- 

Bredow des Maschinenbauamtes Stettin bequem zur Hand.

Von diesen Bauhófen aus wurde auch regelmafiig die soziale und 

gesundheltliche Betreuung der einzelnen Gerate und Baustellen durch

gefuhrt: Oberholung, Instandhaltung und Oberwachung der Wohnschiffe, 

Wohnbaracken, der Unterkunftsraume auf den Fahrzeugen usw., die in 

vielen Beziehungen den heutigen Anforderungen an die Schónheit der 

Arbeit Rechnung trugen. Im Sommer versorgte in jedem Bauamtsbezlrk 

taglich ein Kraftboot alle Verpflegungsstellen m it frischem Trinkwasser 

und Els, das im Winter in besondere Eismieten eingebracht wurde. In 

gewissen Zeitabschnltten besichtlgte auch der Streckenarzt samtliche Bau

stellen, um sich vom Gesundheitszustande der Gefolgschaftsmitglieder und 

von dereń ordnungsmaBlger Unterbringung und Verpf!egung zu iiberzeugen.

Die Arbeiten wurden zum Teil im Eigen-, zum Tell im Unternehmer- 

betriebe ausgefiihrt. Fiir die Baggerungen war zunachst der Elgenbetrleb 

vorgesehen. Aus den im Aufsatz V unter A dargelegten Griinden wurde 

aber von dieser Absicht abgegangen, so daB schlieBlich im ganzen nahe

zu 50°/o der Erdarbelten durch Unternehmer geleistet worden sind. Bei 

den Kunstbauten dagegen herrschte der Unternehmerbetrieb vor. Nur 

an einzelnen Steilen, wo kleinere Bauwerke (Siele, Deichliicken, Briicken- 

widerlager) in Eigenbetrlebstrecken ln Frage kamen, wo also leicht gegen- 

seitige Behinderungen hatten eintreten kónnen, und wo die Bauamter 

die erforderllchen Gerate, wie Rammen, Pumpen usw., zurVerfiigung hatten, 

wurden einzelne kleinere Bauwerke auch im Eigenbetrlebc ausgefuhrt. 

Es dflrften aber kaum mehr ais 10°/0 des Gesamtneuwertes der Kunst

bauten im Eigenbetriebe hergestelit worden sein.

Folgende Unternehmer sind vorwiegend mit Arbeiten beauftragt 

worden:

a) B a g g e ra r b e ite n :  Habennann & Guckcs, Liebold: Marwltzer

Durchstich, 12,2 km Strombett; Gebr. Goedhard, Dusseldorf: Strecken 

Niedersaaten— Nipperwiese, 9 km Strombett, Hohensaaten— Stiitzkow,

10 km Kanalbett; W . Bruch A G , Berlin: Strecke Criewen— Schwedt,

5,5 km Kanalbett.

b) K u n s t b a u t e n :  Dyckerhoff & W idm ann: Unterbauten der Greifen- 

hagener und Mescheriner Brucke; Grun & Bilfinger: Westschleuse Hohen

saaten mit Wehr; Philipp Holzmann: Schleuse Schwedt, Anderungen am 

Unterbau der Niederkraniger Briicke; Robert Richter, Dessau: Wehr 

M arienhof,, die beiden Schiffschleusen der Gartzer Querfahrt, mehrere 

Kahnschieusen, Siele und Deichliicken.

c) E is e n b a u te n :  Hcin, Lehm ann& Co, Berlin-Reinickendorf: Eiserne 

Oberbau der Greifenhagener und Mescheriner Brucke, 1450 t Eisen und 

Stahl; Louis Eilers, Hannover; VerschluBkórper und Oberbauten am Wehr 

Marienhof; Belter & Schneevogl, Berlin-Wittenau: Verstarkung der Ober

bauten der Niederkraniger Bruckc und eine Anzahl Oberbauten fiir die 

Briicken auf der Strecke Schwedt— Hohensaaten; Beuchelt & Co.: Schleusen- 

tore und Antriebe; Gollnow  & Sohn, Stettin: dsgl.; Eisenbau Schiege, 

Stettin: dsgl.; Flender, Dusseldorf: Bruckenuberbau bei Neuenzoll.

d) L ie fe r u n g  v o n  G ro B g e ra te n :  Stettiner Oderwerke: einen 

Bagger von 150 m3 Stundenleistung, einen Spuler von 250 m3 Stunden- 

leistung; Liibecker Maschincnbau A G : einen Spuler von 215 m3 Stunden

leistung; Gebr, Sachsenberg, RoBlau: einen Bagger von 250 m 3 Stunden

leistung.

. Aufierdem wurden zahlreiche kleinere, vor allem auch órtliche 

Unternehmer und Handwerksmeister mit Sonderauftragen, Lieferungen usw. 

bedacht, so dafi dadurch die ganze vom Untemehmen betroffene Gegend 

auBer durch die ansehnlichen Lohnbetrage, die wóchentlich in dieTaschen 

der landlichen Arbeiterschaft flossen, von der Bauausfiihrung selbst 

mannigfache wirtschaftliche Vortei!e gehabt hat.

Im ganzen sind bei dem umfangreichen Werk folgende Leistungen 

bewaitigt worden:
38 000 000 m 3 Bodenbewegung, davon

26 000 000 m3 NaBbaggerleistung,

12 000 000 m 3 Trockenaushub.

Die dabei hergestellten Durchstiche haben eine Gesamtlange von 33 km.

Die angelegten Deiche haben eine Gesamtlange von 177 km, davon 

sind 51 km Winter- und 126 km Sommerdelche. Durch Aufhóhung mit 

gutem Schlickboden konnten 1600 ha Wiesen einer gunstigeren Kultur 

entgegengefiihrt werden.

Die Gesamtzahl der hergestellten Kunstbauten betragt 129. Davon 

sind (s. Aufsatz III u. Abb. 2):

4 Schiffschleusen, 2 Wehre, 3 grofie Brucken (iiber 100 m Lange), 

15 mittlere Brucken (20 bis 100 m Lange), 10 kleine Brucken (unter 

20 m Lange), 21 Kahnschieusen, 30 Deichliicken, 25 Siele, 10 Fahren, 

7 Ablagen, 2 Diiker.

Daneben wurden zahlreiche Bauanlagcn geringerer Bedeutung (Boots- 

uberschleppen, Durchiasse, Oberfahrten, Anlegestellen usw.) hergestelit 

und eine Menge voriibergehender Bauanordnungen, wie Geruste, Not- 

brflcken, Grundwassersenkungen usw., notwendig. Erinnert sei hierbei 

besonders an den schwimmend eingebrachten Mittelteil der Greifenhagener 

Strafienbriicke23) sowie an die im Bauamtsbezlrk Schwedt mehrfach 

schwimmend umgesetzten ganzen Brflckenuberbauten. Von den Bauwerken 

haben zwólf Aufwendungen von je flber 100 000 RM erfordert. Dic Kahn

schieusen und die grOBeren Deichliicken blieben in ihrem Kostcnbedarf 

meist nicht weit unter dieser Grenze.

Die Bauausffihrung verlief in der Weise, daB die Bauamter zunachst 

die Sonderentwflrfe fflr den zum Hauptvorfluter auszubildenden óstlichen 

Stromlauf aufstelltcn und gleichzeitig fflr diese Strecken die erforderllchen 

Grunderwerbsarbeiten und sonstlge Vorbereitungen trafen. In Verbindung 

hiermit wurden auch die Vorarbeiten fflr den Ankauf der Fischereien (Ab- 

schatzungen, Vorverhandlungen,FeststellungderNebenberechtigungen usw.) 

eingeleltet. Die Ankaufe selbst wurden in der Reihenfolge getatigt, wie 

die Strecken fur den Baubetrieb gebraucht wurden. Im Jahre 1907 wurde 

zunachst der Durchstich Criewen— Schwedt Im Unternehmerbctriebe be

gonnen, im Jahre 1908 folgte der Beginn der Arbeilen am Marwltzer 

Durchstich und die Strecke Niedersaathen— Nipperwiese, beide ebenfalls 

Unternehmerbetrieb, gleichzeitig begannen mit Eigengeraten die Arbeiten 

in der Mflndungstrecke am Dammschcn See, die vom Jahre 1909 ab, 

ais die beiden beschafften neuen Geratepaare abgeliefert worden waren, 

so gut vorangingen, daB die Arbeiten im Bauamtsbezirk Stettin bereits 1911 

im groBen und ganzen volIendet und nur die Deiche und Kunstbauten, 

dereń Zahl hier verhaltnismaBig gering war, nachzuholen blieben. 

Im Jahre 1910 war auch die Erweiterung des Vorfluters Hohensaathen—  

Criewen im Unternehmerbetrieb und 1911 der Durchstich Schwedt—  

Friedrichsthal, der im Eigenbetriebe mit dem bis dahin beim Bau des 

Silokanals bei Brandenburg yerwendeten Sondergerat (Trockenbagger mit 

Seitengurtfórderer21) hergestelit wurde, begonnen worden; zur gleichcn 

Zeit wurden die lm Bauamtsbezirk Stettin frei gewordenen Eigenbetriebs- 

gerate, zu denen 1913 noch ein weiteres, alt gekauftes Geratepaar er- 

worben worden war, in den oberen Strecken der Oder (Greifenhagen—  

Ferdlnandstein) und oberhalb Flddichow und Niedersaathen angesetzt. 

Diese durch den Kricg unterbrochenen und wahrend des Krieges nur 

stuekweise gefórderten Arbeiten wurden nach FriedensschluB wieder auf- 

genommen und beendet; im AnschluB daran wurde dann die Raumung 

der Westoder vorgenommen. Auf allen Strecken wurden die Deiche und 

Kunstbauten fortschreitend mit den Baggerarbeiten gefórdert und ihre 

Herstellung, insbesondere auch die der Grofibauten (Briicken, Wehre, 

Schiffschleusen), entsprechend in die Streckenarbeitspiane elngepafit. Neben 

den Baggerungen in den beiden Hauptvorflutern gingen standlge Raumungs- 

arbeiten mit mehreren Kleingeraten, die die vorhandenen Poldergewasser 

offen hlelten und erweiterten und die zur besseren Ausnutzung der Kahn

schieusen und Heuablagen erforderllchen Vorhafen, Durchstiche und 

Heuabfuhrgraben herstellten.

Die Kosten des ganzen Unternehmens waren nach der Denkschrift 

zum Gesetz vom 4. August 1904 zu 46976 800 Mark festgesetzt; davon 

stellte mit dem Gesetz der preuBische Staat 41 865 800 Mark (rd. 8 9 % ) 

bereit, wahrend 5111 000 Mark-(rd. 11% ) ais Zuschufi der Provinzen 

Brandenburg und Pommern in 15 Jahresteilbetragen wahrend der Bau- 

ausfflhrung beigesteuert werden sollten. Hierzu kam noch ein Betrag 

von 2 140000 Mark, der nach dem Gesetz vom 1. April 1905 (Kanalgesetz, 

GS. S. 179) fflr die Verlangerung des Vorflutkanals von Hohensaathen 

flber Criewen nach Schwedt ausgeworfcn wurde, so daB im ganzen 

rd. 49100 000 Mark zur Verfflgung standen. W ie Im Aufsatz I eriautert, 

waren die Mittel Ende 1920 bereits aufgebraucht; dabei hatten die 

Provlnzen Pommern und Brandenburg ihre Beitragspfllcht voll erfflllt. 

Infolgedessen mufite der preuBische Staat durch Gesetz vom 14. Januar 1921 

(GS. S. 320) weitere 36 M ili. Mark bereitstellen. Zufolge des Ubergangs 

der Wasserstrafien auf das Reich durch den Staatsvertrag vom 29. Ju li 1921 

(RGB1. S. 961) gingen die staatlichen, vom Ausbau berflhrtcn Wasserarme 

am 1. April 1921 auf das Reich flber. Zwischen den beiden zustandigen 

Mlnisterlen, dem Relchsverkehrsminlsterlum und dem PreuBischen M in i

sterium fflr Landwirtschaft, Domanen und Forsten wurde daher unter 

Zustlmmung der beiden zustandigen Finanzminister schliefilich unter dem

23) Vgl. Ztrlbl. d. Bauv. 1921, S. 617ff.

24) Vgl. Zeitschr. f. Bauw. 1912, S. 671 ff.
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2. Dezember 1926 und 7. Dezember 1927 in dem sogenannten Abkommen 

iiber die untere Oder endgultig vereinbart, dafi Reich und Preufien ab

1. April 1921 die Kosten fiir den Oderausbau zu glelchen Teilen tragen 

sollten, nachdem haushaltmafiig bereits seit 1. April 1921 in diesem Sinne 

verfahren worden war. Nach dieser Verclnbarung zeigen die bereit- 

gestellten und aufgewendeten Kosten folgendes Bild:

Jahr
Tatsachliche

Ausgaben

Bereit-

gestellte

Mittel

1

Ver-

wendete
Ruckein

nahmen

i 2 3 4

Bis 31. Marz 

1918 37 790 900

1919 — —

1923 3 015 100') —
nicht
mehr40 806 000

1924 2 952 700 3 000 0002) ( zu er
mitteln

1925 3 576 000 3 480 0002)

1926 4 493200 4 930 0002)

1927 2 848 600 2 500 0002)

1928 3 967 700 4 000 0002) 487 300

. 1929 949 300 1 050 000 2) 423 900

1930 311 000 250 0002) 223 000

1931 163 500 132 0002) 156 200

1932 97 700 130 000 2) 283 800

1933 51 400 — 83 200

1931 24 200 —

1935 10 300 60 0002) 223 000

1936 6 300 — 84300

Summę 60 257 900 

rd. 60 258 000

19 532 000 1 964 700

Bemerkungen

*) Der Betrag ist 
durch U m rechnung 
der aufgewendeten 
Papierm;rrkbetrage 

iiber den Dollarkurs 
in Goldrnarkbe t rSge 
ermittelt.

3) Diese Betrage 
sind je zur ł liilfte vom 
Reich und Preulien 
zur Yerfilguńg ge- 
stellt worden.

Die in Spalte 1 
aufgefiihrten und in 
den Jahren vor 1927 
gewonnenen Riick- 
einnahmen, die von 
1905 bis 1927 nicht 
mehr zahlenmaftigzu 
ermitteln sind, sind 
entsprechend den 
1 laushaltvorschriften 
dem Unternehmen 
durch Absetzen von 
den Ausgaben wieder 
nutzbar gemacht 
worden.

Die Kosten fiir die einzelnen Baustrecken und Bauwerke sind, 

soweit sie unabhangig vom W3hrungsverfall haben ermittelt werden 

kónnen, in den Aufsatzen III und V an den betreffenden Steilen an- 

gegeben.

In der Denkschrift zum Gesetz war angenommen, dafi die Gesamt- 

kosten sich etwa wie folgt auf die einzelnen Bauteile verteilen w iirden : 

I. Grunderwerb und Nutzungsentschadigung 9 180 6 0 0 =  19,6 °/0

li. Bagger-, Erd- und Bóschungsarbeiten. . 24 202 5 3 0 =  51,6 „

III. Bauwerke und Nebenanlagen . . . .  6 0 4 7 4 3 6 =  12,8 „

IV. B a u le i t u n g ....................................................... 2 659 0 5 0 =  5,6 ,

V. I n s g e m e in ....................................................... 4 887 184 10,4 „

zusammen 46 976 800 =  100,0 °/0i

Die am 31. Marz 1937 einschliefilich der Abwicklungsarbeiten vor- 

genommene Abrechnung ergibt demgegenOber folgendes Blld:

I. Grunderwerb und Nutzungsentschadigung 6 169 6 0 0 =  10 ,2%

II. Bagger-, Erd- und Bóschungsarbeiten. . 32 546 300  ̂ 54,1 „

lii. Bauwerke und Nebenanlagen . . . .  7 2 8 3 0 0 0 =  12,1 „

IV. B a u le i t u n g .......................................................  4 366 3 0 0 =  7,2 „

V. I n s g e m e in ................................................. ..... 9 892 800 ^ 16,4 „

zusammen 60 251 600 =  100,0 % .

Der Verglelch m it dem Voranschlag zeigt, dafi wesentliche Ab- 

weichungen lediglich ln den Prozenten der Posten I und V  entstanden 

sind. Posten I Ist vor allen Dingen dadurch stark abgesenkt worden, 

dafi die wahrend der ganzen Bauzeit erzlelten Ruckeinnahmen, die 

schatzungswelse den Betrag von 2,5 bis 3 M ili. RM erreicht haben mógen, 

und die nach den Haushaltvorschrlften nicht dem Baukapital zugeschlagen 

werden durften, sondern von den Ausgaben abgesetzt werden mufiten, 

diesem Titel I fast ausschliefilich zugute zu bringen waren, da sie aus 

den ErlOsen der verpachteten Grundstiicke und Fischereien stammten. 

Schlagt man diese Elnnahmen aber zum Baukapital, ohne Abziige beim 

Titel I zu machen, dann ergibt sich ein Anteil von 15 bis 1 6 % , der 

zwar immer noch um rd. 4 %  unter dem Satz des VoranschIags bleibt, 

aber diesem doch schon wesentlich naherkommt. Die Richtigkelt dieses 

Verfahrens wird durch einen Vergleich mit dem Abschlufi des Jahres 1918 

bestatigt. In diesem betrug der Anteil des Grunderwerbs 17 ,4% , Und 

damals war fast der ganze Grunderwerb an der Westoder noch zu 

erledigen. Immerhin darf mit Befriedigung festgestellt werden, dafi es 

gelungen ist, den Grunderwerb und die Nutzungsentschadigungen zu 

8 0 %  des Anschlagsatzes zu erhalten, und das trotz der hohen, im An- 

schlag nur zum Teii vorgesehenen Kosten (rd. 2 500000 Mark) fiir den 

Ankauf der Fischereien. Diese Tatsache stellt jedenfalls dem Verfahren

der Beschaffung des Grund und Bodens, wie es beim Ausbau der unteren 

Oder angewendet worden ist: Verhandlungen mit den Grundeigenttimern 

durch die Beamten und Angestellten der Bauamter und grundsatzllche 

Ausschaltung jedes Vermittlers, ein giinstiges Zeugnls aus.

Auch die anteiligen Aufwendungen fur die Bauleitung ermafiigen 

sich bei dem Verfahren, das fiir die Berechnung des Anteils fiir den 

Grunderwerb oben vorgeschlagen wurde, von 7,2 %  auf 6 ,4 % . da der 

unver3ndert bleibende Bauleitungskostenbetrag dann zu dem um die 

Ruckeinnahmen erhóhten Baukapital in Beziehung gesetzt wird. Bedenkt 

man, dafi etwa l/2 der gesamten Erdarbeiten im Eigenbetriebe ausgefiihrt 

worden sind, dafi dabei also die Bauverwaltung auch die ganze beim 

Unternehmerbetrleb vom Unternehmer zu stellende Bauaufsicht zu lelsten 

hat, bedenkt man weiter, dafi die Bauausfuhrung sich zeitlich nahezu 

um 10 0%  verl3ngert hat, und dafi ein grófier Tell der Besoldungen 

wahrend des Krleges hat weitergezahlt werden miissen, so darf dieser 

Satz ais durchaus giinstig angesprochen werden.

Stark erhoht hat sich gegen den Anschlag der Anteil des Titels 

Insgemein. Das wird dadurch erkiarlich, dafi infolge des Krieges und 

seiner Nachwehen viele Strecken haben nachgearbeitet und hauflg un- 

vorhergcsehene und aufiergewóhnliche Arbeiten haben mit in den Kauf 

genommen werden miissen. Der Posten „Unterhaltung wahrend der 

Bauzeit", der in diesem Titel mitenthalten ist, betragt allein schon 

rd. 1,26 M ili. RM, also 2 ,1 %  der gesamten Bausumme.

Der Hauptinhalt des gesamten Werkes, die Erdarbeiten und die Bau

werke, ist aber nahezu zu den Anteilsatzen des Voranschlags ausgefiihrt 

worden, ein Beweis, wie treffend die Bearbeiter des Entwurfs von 1899 

geschatzt, und wie vorsichtig sie die nicht vorherzusehenden Zuschlage 

und Einfliisse im voraus beriicksichtigt haben.

W enn der Ausbau der unteren Oder den Belangen der Landeskultur 

auch nicht ganz die W irkung gebracht hat, die nach dem Inhalt der 

Gesetzesvorlage von 1904 von dem Bauvorhaben erwartet wurde, so ist 

anderseits der Erfolg, der von den Ausbauarbeiten zugleich fiir die 

Schiffahrt erhofft wurde, unstreitig in vollem Mafie eingetreten. Der 

Hafen von Stettin konnte fruher (bis zum Weltkriege) seine Giiter mit 

Berlin auf dem Wasserwege nur mitteis Finowschiffen austauschen. Dlese 

mufiten zunachst die Oder von Stettin bis Hohensaathen gegen den Strom 

fahren, dann sich in miihsamer Fahrt, meist elnzeln, iiber den Flnow- 

kanal m it seinen 18 Schleusen durcharbelten. Eine solche Fahrt nahm 

mit allen Aufenthalten und Wartezeiten in der Regel mehrere Wochen 

in Anspruch. Infolge des gleichzeitig mit dem Oderausbau hergestellten 

Hohenzollernkanals (vollendet 1914) śteht diesem Verkehr jetzt eine 

Wasserstrafie zur Verfugung, die fiir grOfiere Fahrzeuge benutzbar ist, 

so dafi der Verkehr zwischen den beiden Stadten jetzt in wenigen 

Tagen erledigt wird. Im Rahmen dieses Grofischiffahrtsweges Berlin— 

Stettin kommt der Wasserstrafie Hohensaathen —  Friedrichsthal, also 

dem zur Schiffahrtstrafie ausgebauten ehemaligen Vorfluter des Oder- 

bruches, Insofern eine besondere Bedeutung zu, ais sie standig vollschlffig 

benutzbar und so gut wie ohne Strómung ist und daher der Schlepp- 

schiffahrt besonders in Richtung Berlin viel giinstigere Bedlngungen bietet 

ais die Oder. Sie hat auch erst die Voraussetzung fiir die Einrichtung 

des Eilgiiterverkehrs zwischen Berlin und Stettin geschaffen. Trotzdem 

braucht die Schiffahrt aber bei giinstigen Wasserstanden nicht auf die 

MOglichkeit zu verzichten, ln der Richtung nach Stettin die Strómung 

auszunutzen. Dieser Vortell ist auch fiir die oderaufwarts gehende 

Schiffahrt von Bedeutung, insofern ais diese, bei StrOmung auf der 

unteren Oder oder bei geringer Fahrwassertiefe auf der Strecke Hohen'- 

saathen— Raduhn, stromauf die Westoder bis Hohensaathen, also auf 75 bis 

80 km, benutzen kann und erst dort uber West- und Ostschleuse auf die 

Oder iiberzugehen braucht.

Die Tatsache, dafi die Gartzer Querfahrt im Gegensatze zur Schleuse 

Schwedt nicht fiir Schiffe ausgebaut worden, sondern ln den A b

messungen der Denkschrift zum Gesetz nur fiir Breslauer Mafikahne 

eingerichtet worden ist, hat sich, bisher jedenfalls, nicht ais Nachtell 

erwiesen. Die Querverblndung wird im wesentlichen nur von Fahrgast- 

schiffen und den Eildampfern der Greifenhagener Dampfschiffahrtsgesellschaft 

benutzt, und fiir diese sind ihre Abmessungen voilig ausreichend.

Diese giinstige Verkehrsgelegenheit auf dem Wasserwege Berlin—  

Stettin entwickelt sich immer mehr nach zwei Rlchtungen hin, nam lich:

1. dafi immer mehr hochwertige Giiter besonders im  Eilverkehr 

auf die Wasserstrafie iibergehen und

2. dafi zur Verbllllgung der Frachten die grófieren Schiffsgefafie 

mehr und mehr bevorzugt werden.

Diese Entwicklung ist nach den bisherigen Beobachtungen noch 

nicht abgeschlossen.

Die neue Wasserstrafie kommt aber dem Hafen Stettin auch nach 

einer anderen Richtung hin immer mehr zugute. Infolge ihrer Eigenschaft, 

stets voIlschiffig von Stettin bis Berlin von grofien Binnenfahrzeugen 

befahren werden zu kónnen, fangt sie zu Nledrigwasserzeiten auf der 

Elbe einen grofien Tell des Verkehrs auf, der fiir gewOhnlich von Hamburg 

nach Berlin geht.
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DIB BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

Bucherschau.
von Halasz, R., Dipl.-Ing: Eisenbeton im Wohnungs- und Siedlungsbau. 

VII, 132 S. mit 104 Abb. und 29 Taf. und 4 Berechnungsvordrucken. 

Berlin 1939, Verlag von W ilh. Ernst & Sohn. Preis steif geh. 9 RM.

Das Bfichleln ist fflr Architekten und Bautechniker bestlmmt, dle 
ohne Spezialkenntntsse die einfachen Eisenbetonteile entwerfen, bemessen 
und ausffihren móchten, soweit sie im Arbeitsbereich des Wohnungs- 

und Siedlungsbaues vorkommen. Fiir alle denkbaren Falle von einfachen 
und kreuzweis bewehrten Platten, Rippen- und Steineisendecken sind 
etwa 30 Seiten Tafeln berechnet, die unter Umgehung der ublichen 

Eisenbetonformeln dle rasche Bestimmung der Abmessungen und Eisen- 

elniagen ermóglichen. Zum Entwerfen von Eisenbetonbalken werden 

Kurvenscharen benutzt. Fur das Verst3ndnis der Momentenermittlung 
und der Schubsicherung ist ein Kapitel „Balkenstatik" vorausgeschickt. 

AuBerdem werden noch die Baustoffe besprochen, wobei viele praktische 
W inkę eingeflochten sind. Beachtlich erscheinen auch die am SchluB 

angefiigten Vordrucke fur die der BehOrde einzureichenden Berechnungen. 

Das neue Hilfsmlttel wird in weiten Kreisen freudig begruBt-werden.

S t ie g le r ,  Munchen.

Stegemann, R., Prof.: Vom wlrtschaftlichen Bauen. 23. Folgę aus den 

Schriften uber die „Leistungssteigerung der Bauwlrtschaft". 218 S. Text 
mit iiber 150 Abb. und Tafeln. Berlin 1939, Verlag O. Elsner. Preis 

6,80 RM.

Die Akademie fiir Bauforschung veróffentlicht in dem vorliegenden 
Heft 12 Beitrage aus der Feder namhafter Fachleute und gibt dazu eine 

E inie itung des Reichsarbeitsministers Fr. S e ld te . Es handelt sich hier

bei um dleselbe Aufgabe wie bei dem kurzlichen Preisausschreiben des 
Generalinspektors Dr. T o d t, und zwar wird versucht, das Verst3ndnis der 
Notwendigkeit einer Leistungssteigerung in der Bauwirtschaft zu ver- 
allgemelnern und die ganze deutsche Fachwelt zur Mitarbelt an dieser 
fiir unsere Volkswlrtschaft so wichtigen Frage zu gewinnen.

D ie dankenswerten Bemuhungen der Akademie fiir Bauforschung 
werden allerdings erst dann Erfolg haben, wenn fflr ihre Arbeiten bel 
allen Fachkollegen Verst3ndnis vorhanden ist.

Die vorliegende Folgę behandelt einige der wichtigsten Gegenstande 
des Fachgebietes:

1. gibt die bereits erwahnte Einieitung;

2. und 6. behandeln die segensrelcben Folgen der richtigen Ver- 

wendung von Baumaschinen ais Erganzung der menschlichen Arbelts- 
kraft. Dieser Umstand besitzt nach der Oberw indung der Arbeitsloslgkeit 
besondere Bedeutung. Nur der richtigen Verwendung der Baumaschinen 
verdanken wir es, dafi jene grofien Leistungen móglich waren, die in 

dem Aufschwung des Deutschen Volkes und in seiner fiihrenden Stellung 
Ihren sinnfailigen Ausdruck gefunden haben;

3. gibt eine Gbersicht der in der Industrie und im Handwerk erzielten 
Fortschritte durch neue Baustoffe und Bauweisen;

4. zeigt die neuen Grundlagen des Siedlungswesens und

5. die Gestchtspunkte des neuzeltlichen Stadtebaues von einem 
italienischen Fachmann;

7. berichtet uber eine grundlegende Neuerung im Eisenbeton durch 
den sparsamen Einsatz von Stahl und gibt Einzelheiten des „Stahlsalten- 
betons" von H o y e r ;

8. enthalt eine zusammenfassende Behandlung des Holzbaues mit den 
neueren Fortschritten in konstruktiver und in architektonischer Hinsicht;

9. gibt durch den Hinweis auf die Verwendung von Heraklithplatten 

an Stelle von Mórtel Im Bau wahrend des Winters beim Mauerwerksbau 
eine Beschrelbung einer neuartigen Herstellung von Mauerwerk ohne 
Mórtel, des „Novadoms“ von Dr. H o n lg m a n n ;

10. bringt- eine grflndliche Darstellung der hauflgsten Bauschaden 
und zeigt, wie man durch dereń Vermeidung das Volksvermogen besser 
erhalten kann;

11. bringt eine Darstellung der schalldichten Bauausfuhrungen, die 
die Wohnlichkeit unserer Hochbauten gewahrleisten;

12. gibt schliefilich an, wie sich bereits bei der Verdingung fiber- 

flussige Vorarbeiten vermeiden lassen, ohne dafi die Wtrtschaftlichkeit 
und die Gute des Bauwerks beelntrachtigt wird.

Die Bedeutung einer derartigen objektIven Berichterstattung, die es 

sich zur Aufgabe macht, alle wichtigen technlschen Fortschritte der Fach- 
welt vorzufiihren, erweist sich durch einen Vergleich mit den friiheren 

Verhaitnissen, wo jede Neuerung und jeder Vorschlag fur eine Yer
besserung allein auf die Tatkraft Ihres Urhebers angewiesen war. Der Er- 

finder konnte wohl dariiber irgendwo etwas ver0ffentlichen, er konnte eine 

elnzelne Ausfuhrung erreichen und sich vielleicht ein Patent oder denMuster- 
śchutz verschaffen; es fehlten ihm aber meist die M ittel und auch jene 

Geschaftserfahrung, die zur Einfiihrung einer neuen Bauweise erforderlich 
ist, wahrend selbst ein fachlich wertloses Umgehungspatent von einem 

geschickten Geschaftsmann zu einer E innahmeąuelle ausgestaltet werden 
konnte, sobald er nur die notigen HilfskrSfte zu bezahlen in der Lage 
war. Wenn wir solche Art von Mitarbelt heute gerne entbehren, so 

miissen wir uns doch bewufit sein, dafi mit dereń Ausscheidung nicht 

alles getan ist. Es bedarf vlelmehr einer Erganzung des toten Buch- 

stabens des Gesetzes durch das lebendige Rechtsgefiihl der Fachwelt, 
das am besten durch eine Beteiligung an den Arbeiten der Akademie 

fiir Bauforschung zum Ausdruck kommt, die es sich zur Aufgabe gemacht 

hat, der Fachwelt alle erwagenswerten und allgemein wertvollen tech- 
nlschen Fortschritte zu vermitteln. Der Fachwelt liegt es dann ob, diese 

Fortschritte auf ihre dauernde Verwendbarkeit zu erproben und so unserem 
Volke seine wahren VorteiIe zu slchern.

2)r.=3iig. F r i t z  v o n  E m p e rg e r .

v. Emperger, F.: Stahlbeton mit vorgespannten Zulagen aus hóher- 
wertigem Stahl. 38 S. m it 22 Textabb. Berlin 1939, Verlag von W ilh. 
Ernst & Sohn. Preis geh. 4,40 RM.

M it Einfiihrung der hochwertigen Stahle ist die Verhinderung von 
Rissebildungen zu,e iner dringenden Aufgabe geworden. Der bekannten 
Bauweise H oy e r (Stahlsaitenbeton)gegeniiber bringt Em  p e rg e r lediglich—  

ais gerade durchlaufende Z u la g e  z u r  e ig e n t l ic h e n  B e w e h r u n g  —  
den Gebrauch eines gewóhnllchen, nur mafiig vorgespannten Seilstahls 
mit gewóhnllchem Beton von Wb2s ™  ^00 kg/cm2 in Vorschlag, ein Ver- 

fahren, das fflr alle Elsenbetonausfiihrungen, also nicht nur fur Fertlg- 

balken geeignet w3re. Versuche in der Versuchsanstalt der Technischen 
Hochschule Wien haben die Brauchbarkeit des Verfahrens unter Beweis 
gestellt; schon bei einer Vorspannung von nur 4000 kg/cm- (gegenuber 
12 000 beim Hoyerschen Stahlsaitenbeton) wurden sehr befriedlgende 

Ergebnisse festgestellt. Dle Versuche haben die wirksame Mitarbelt der 
Zugfestigkeit des Betons und die Addition der Zugfestigkeit der belden 

gleichzeitig verwendeten Stahlsorten dargetan. In der Frage der Haftfestig- 

keit trltt Emperger der Annahme entgegen, dafi die Endverdickungen der 
Hoyerschen Stahlsalten wie Endhaken wirken. Bei Voraussetzung einer 

sachgemafien Ausfuhrung der in Vorschlag gebrachten Bauweise kOnnte 
wohl eine Erhóhung der zulassigen Grenzspannungen gestattet werden. 

Dahln zielende Versuchsarbelten des D. A. f. E. sind zu erwarten. Ein 
Studium der vorliegenden Arbeit unseres Altmeisters Fritz v. Emperger 

ist einem jeden Fachmann anzuraten. C. K e rs te n .

Model studies of spillways. Boulder Canyon Project Finał Reports. 
Part VI. Hydraulic Investigations. Buli. 1. (In englischer Sprache.) 

190 S. m it 132 Textabb. und 3 Taf. Denver 1938, U. S. Bureau ot 
Reclamation.

Dieser Bericht eróffnet eine auf 41 Veróffentlichungen bemessene 

Bilcherreihe, die neben der Geschichte der 1928 genehmigten Boulder 

Canyon-Anlage vor allem iiber dle hierfur durchgefiihrten technisch- 
wissenschaftllchen und experlmentellen Untersuchungen -berichten soli. 
Die Boulder Canyon-Anlage besteht bekanntlich aus der rd. 220 m hohen 

Betonstaumauer, dem Kraftwerk (1 835 000 PS) und dem A li American- 
Kanalsystem, das die Imperial- und Coachella-Taler bewassern wird 

(Q =  425 m 3/sek). Was das Boulder Canyon-Unternehmen auszeichnet, 
sind die ungewóhnlichen Abmessungen seiner Bauwerke und die bei der 
Ausfuhrung vielfach angewendeten neuen Bauformen und -verfahren. 

Infolgedessen durfte gerade auch der deutsche Ingenieur besonderes 

Interesse an den zur LOsung dieser Aufgaben angestellten Forschungen 
haben, wenn auch die hier untersuchten Bauformen und Abmessungen
—  auch in bezug auf dle Modellgrófien —  sich nicht oft wlederholen 
diirften.

Besondere Sorgfalt erforderte die Planung der Oberfallanlagen, die fflr 

eine Leistungsfahigkeit von 11327 m s/sek und eine Wassergeschwindigkeit 
von 53,3 m/sek zu bemessen waren und bel einer Fallhóhe von 152 m 

eine Energie von 22 700 PS, d. i. der 7 fache Betrag der Niagarafalle, 
zu beherrschen hatten. Die vergleichenden Vorentwtirfe und Kosten- 
anschiage befassen sich m it Oberfalltulpen, Seiteniiberfailen m it und ohne 
Stauklappen und verschledenen Kombinationen. Die endgiiltig gewahlte 

Seitenkanal-Uberfallform mit Sektorklappen und drei Zwischenpfeiiern ist 

das Ergebnis mehr ais zweljahriger Studien und ModelIversuche, dle im 
Laboratorium der Colorado Agricultur Experiment Station in Fort Collins 

und in dem zu diesem Zweck geschaffenen Laboratorium in Montrose 

(Col.) Im Mafistabe 1 :100 , 1 :60  und 1 :20 ausgefuhrt wurden. Die 
Versuche uber dle Widerstandsfahlgkelt des Betons gegen hohe Strómungs- 

geschwindigkeiten wurden in den Versuchsanstalten in Denver und im 
Kraftwerk Guernsey (Wyoming) ausgefiihrt.

Wenn auch die untersuchten Bauformen des Oberlaufwehrs, des 
Seltenkanals und der Ableitungstunnel nur fiir die ungewóhnlichen Ver- 

haitnisse der Boulder-Talsperre zugeschnitten sind, so sind doch viele 

der Versuchsergebnisse auch fiir andere Oberfallentwurfe wertvoll. Jeden
falls ist der Bericht ein fiberzeugender Beleg fiir den grofien Wert von 

ModeIlversuchen bel der Planung von Wasserbauten.

Model studies of petislocks and outlet works. Buli. 2. (In englischer 

Sprache.) 165 S. m it 88 Textabb. und 3 Taf. Denver 1938.

Der erfolgrelche Einsatz von Modellversuchen bei der Gestaltung 
der Entlastungsanlagen (Buli. 1) veranlafite, weitere Modellversuche fflr 

die Abzweigung der 4,27 m weiten Verteilrohrleitungen von den 9,14 m 

weiten Hauptdruckrohren (im Mafistabe 1:36), fiir die Eintrittsverluste 
und Druckverhaitnlsse bei den Entnahmetiirmen (im Mafistabe 1:64), bei 
den Ringschiebern in den Grundablaflstollen (im Mafistabe 1:106,2,

1 :60 und 1:20) und bei den Abflufiverhaitnissen im Colorado Rlver 
unterhalb des Krafthauses (Im Mafistabe 1:150) durchzufOhren. Bei den 

Versuchen mit den Entnahmetiirmen wurde auch der elektrische Modell- 
versuch angewendet, der sich durch Einfachheit, Schnelligkeit und niedrige 
Kosten auszeichnet. Auf Grund dieser Modellversuche wurden die Ent- 

wiirfe umgestaltet und vereinfacht, abgesehen von der grundsatzlichen 

und allgemein wertvollen Klarung der StrómungsvorgSnge, Druckverteilung 
und -verluste bei Wasserbauten. Bemerkenswert ist auch, dafi die Cber- 
tragung der an kleinen Modellen erforschten Druckverluste bei Rohr- 

abzweigungen auf grofie Anlagen, wie sie hier vorkommen, nicht statt- 

haft ist.

Schriftenverzeichnisse am Ende der beiden sehr sorgfaitig aus- 

gestatteten Berichte erleichtern das Studium  von Sonderfragen.

Prof. ©r.=3ng. Marąu a rd t ,  Berlin,
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Kramer, H., Dipl.-Ing., Architekt: D ie Meisterprufung fflr Maurer und 
Zimmerer. 2. Aufl., 192 S. mit 120Textabb. Berlin 1939, Verlag von 
W ilh. Ernst .& Sohn. Preis steif geh. 6,80 RM, geb. 7,60 RM.

Der ersten Auflage1) dieses Buches ist die vorliegende zweite sehr 
schnell gefolgt, an sich schon ein Bewels dafur, daB der dem Buche 

zugedachte Zweck erfflllt ist und ein tatsachliches Bedurfnis nach einem 
solchen Repetitorium vorlag. Es soli weder ein Schullehrbuch noch ein 

Nachschlagewerk oder gar ein Zeichenvorlagewerk sein, soli ylelmehr 
lediglich einen Gesamtflberblick bei knapp bemessenem StoffumriB ver- 

mltteln, den Prflfling damit instand setzen, Konstruktionen gedachtnis- 
maBig nachzuzeichnen sowie ein in der Priifung gestelltes Thema ln 

kurzer Vortragsform zu behandeln. Immerhln sollte man sich —  ganz 

allgemein gesprochen —  nicht in allen Fragen der Bautechnik allzu streng 
an bestehende Prufordnungen halten. Neue Zeiten bringen immer wieder 

neue Erkenntnisse, und im Augenblick redet die grofie Baustoffverknappung 

eine oft ausschlaggebende Sprache. Man mflfite, um nur ein Beispiel zu 
nennen, von dem angehenden Baumeister verlangen kónnen, dafi er auch 

flber sparsamer bemessene Dachbinder mit Kanthólzern kleinster A b

messungen, somit also auch flber Nagel- und Dfibelverbindungen, ein 
wenig unterrichtet ist.

Die Neuauflage zeigt starkę Erweiterungen, die zu begrflfien sind. 
Die Seitenzahl Ist von 146 auf 192, die Zahl der Textabbildungen sogar 

von 37 auf 120 gestiegen. Das Ganze hat sicherlich an Wert gewonnen, 
zumal in der Neuauflage den Forderungen der Jetztzelt in hoherem Mafie 

Rechnung getragen wurde. Die Anordnung des Stoffes Ist ubersichtlich 
und zweckentsprechend, die Ausstattung des Buches musterglltig. Das 

Buch ist fur alle, die ihren „Baumeister" machen wollen, ein zwar kurz- 
gefafiter, aber durchaus wertvoller Ratgeber. C. K e rs te n .

Mesmer, G., Dr.: Spannungsoptik. XI, 222 S. mit 197 z. T. farbigen Abb. 
Berlin 1939, Julius Springer. Preis geh. 28,50 RM., geb. 30 RM.

Der Verfasscr hat sich die Aufgabe gestellt, zusammenfassend und 
móglichst vollstandig uber die Versuchsmethoden und Probleme der 

Spannungsoptik zu berichten. Zunachst sind die Gleichungen der ebenen 
elastischen Zustande und der optischen Doppelbrechung dargelegt. 
Von den Grundtatsachen der ebenen Spannungsoptik ausgehend werden 

alsdann die verschiedenen Móglichkeiten zur vollstandigen Bestimmung 

des Spannungsfeldes erórtert und die erforderlichen Versuchseinrichtungen 
und Gerate geschiidert. Die eingehenden Ausfflhrungen flber die Versuchs- 
technik und Auswertung der spannungsoptischen Messungen erscheinen 

fflr jeden, der mit der Durchfflhrung derartlger Untersuchungen zu tun hat, 
besonders wichtig. Zahlreiche Anwendungsbeispiele zeigen die Leistungs

fahigkeit des Verfahrens bei der Festlegung verwickelter Spannungs- 
zustande und den Wert der Versuchsergebnlsse fflr den Konstrukteur. 

Text und Bildausstattung des Buches sind yorzflglich. Zu erwahnen Ist 

die vollstandige Obersicht flber das neuere elnschlaglge Schrifttum.

S ie b e l.

K. Imhoff: Taschenbuch der Stadtentwasserung. 8. Auflage, 252 S. m it 
78 Abb. u. 12Tafeln. Mflnchen und Berlin 1939, R. Oldenbourg. Preis 
geb. 6,50 RM.

Das bekannte Taschenbuch von Im h o f f  hat mit seinen voran- 
gegangenen sieben Auflagen in der Fachwelt eine so ungeteilte Anerkennung 
gefunden, dafi es unnótig ist, hier noch einmal besonders auf den wissen- 

schaftlichen Wert und auf die Bedeutung dieses handlichen Werkes fflr 
Studlerende und fflr den Mann der Praxis hinzuweisen. Die klare Sprache, 
knappe Fassung, flbersichtliche Gliederung und reichllche Ausstattung mit 
Beispielen machen das Bandchen zu einem fiberall gern gesehenen Rat
geber der Fachwelt.

Die Abwassertechnik ist in besonderem Mafie in stetem Fortschreiten 
bcgriffen, und so wird jeder, der es mit diesem Zweige der Wasser
wirtschaft zu tun hat, dem Verfasser Dank zollen, dafi er in schneller 

Folgę fortlaufende Neubearbeitungen herausbringt. Die nunmehr er- 

schienene 8., vollstandig neu bearbeitete Auflage berflcksichtigt die 
Fortschrltte der letzten Jahre insonderheit hinsichtlich der Abwasser- 

beschaffenheit, der Selbstreinigung und der Abwasserreinigungsverfahren. 
Auch die im Rahmen des 2. Vierjahresplanes besonders bedeutungsvolle 
Abwasser- und Schlammverwertung sowie die zweckmafiige Auswahl der 

Baustoffe finden gebflhrende Behandlung. Zahlreiche Hinweise auf das 
Schrifttum der letzten Jahre, eine Zusammenstellung der im Abwasserfach 

bedeutungsvollen DIN-Normen sowie die Bezugnahme auf wichtige 
Forschungsergebnisse der Abwassergruppe der Fachgruppe Bauwesen im 

NSBDT. ermóglichen es dem Leser, in Einzelgebiete des Fachwissens 
weiter einzudringen.

Erwflnscht ware fur eine weitere Neuauflage eine Erweiterung der 
Abhandlung flber die landwirtschaftliche Abwasserverwertung durch zahlen- 

maBige Gegenfiberstellung des Abwasserbedarfs fflr alle in Frage kommen- 
den Kulturen und unter den in Deutschland vorkommenden verschieden- 

artigen órtlichen Verhaitnissen. Hierbei wird zweckmafiig zwischen 

Vollbewasserung, d. h. dflngender und anfeuchtender Bewasserung, sowie 
lediglich dflngender Bewasserung zu unterscheiden sein. Die Erórterung 

des Einflusses derartiger Bewasserungen auf den natflrlichen Wasserhaushalt 
und der MaBnahmen zur Geruchbekampfung sollten dabei eine zusammen- 
fassende richtungweisende Ausweitung erfahren, da diese Probleme die 
Fachwelt in steigendem Mafie beschaftigen.

Der Druck ist klar und ansprechend, lediglich die Zeichnungen und 

die dazugehórige Beschriftung lassen noch hier und da den Wunsch nach 
grófierer Deutllchkeit ais berechtigt erscheinen. W e ise , Lflbeck.

‘) Besprechung s. Bautechn. 1938, Heft 53/54, S. 762.

Wanslcben, F., Oberingenieur: Leichtbautechnik. 115 S. mit 69 Abb., 
darunter 11 Bildtafeln. Kóln-Lindenthal 1939, Ernst Stauf. Preis 6 RM.

Die Leichtbauwelse verdankt ihre starkę Beachtung nicht alleln den 
Erfordernissen unserer derzeitigen Rohstofflage, sondern auch dem Fort- 
schrltt unserer Forschung auf elastizitatstheoretlschem Gebiete. Selbst 

ohne den wirtschaftlichen Zwang hatte sich jetzt die Leichtbauwelse ais 
Folgę des einschiagigen Fortschritts der Theorie in den Vordergrund des 
Interesses geschoben. Wir wissen, dafi frflher der Anwendung der Leicht- 

bauweise yielfach die Schwierlgkeiten ihrer rechnerischen Beherrschung 

entgegenstanden, so daB sie meist nur nach Erfahrungsgrundsatzen an
gewendet werden konnte. Bei tragenden Teilen unserer Bauwerke, fiir die 
im Gegensatze zu den meisten maschinellen Anlagen der statische, nach 

a l lg e m e in  a n e r k a n n te n  Regeln zu erbringende Festigkeitsnachweis 
vorgeschrieben ist, konnte daher die Lelchtbauweise garnicht aus
genutzt werden. Es waren vor allem Fragen der zweckbedingten Er- 

fassung raumlicher Kraftewirkungen sowie Stabilitatsfragen, dereń Lósungen 

noch nicht weit genug gediehen waren, um im Sinne eines behórdlich 
anerkannten Standsicherheitsnachweises angewendet werden zu kónnen. 

Die rechnerische Beherrschung des tatsachlichen Kraftespiels war also 
eine wichtige Voraussetzung fur die Ausnutzung der wirtschaftlichen 
Vorteile der Leichtbauwelse, an der alle metallverarbeitenden Gebiete 

interessiert sind. In Anbetracht der Gemeinsamkeit dieser Belange ist 
es verstandlich, daB sich das vorliegende Buch uber den Rahmen des 

Stahlbaues hinaus, in dessen Lager der Verfasser steht, auch mit der 
Anwendung der Leichtbauweise im Luft-, Schienen-, Wasser-, Strafien- 

fahrzeugbau und im Maschinenbau beschaftlgt. Zur Grófie dieses Ge- 
bietes scheint der Umfang des Buches in einem gewissen Mlfiverhaltnis 
zu stehen. Bei der Neuartigkeit der gestellten Aufgabe ist dies aber 

verstandlich und auch kein Fehler, wie sich bei der naheren Beschaftigung 
mit dem Inhalt des Buches herausstellt.

Es gliedert sich in zwei Hauptteile: Der erste Teil ist mehr be-
trachtender, hinweisender und anregender Art, in dem vorwlegend Bei

spiele aus den vorgenannten Gebieten beschrieben und in ihren kon- 
struktiven Eigenarten angedeutet werden. Der zweite Tell enthalt die 

interessantesten theoretischen Ergebnisse derjenigen Berechnungsverfahren, 
die fflr die Leichtbauweise gegenflber den flbllchen Berechnungen her- 

kómmllcher Konstruktionen kennzeichnend sind. Natfirllch konnte sich 
der Verfasser hierbei nur auf eine kurze Ableitung solcher Berechnungs- 
verfahren beschranken, aber gerade diese Kflrze zeugt von der klaren 
Beherrschung dieses schwierigen Gebietes, auf dem sich der Verfasser 

schon seit Jahren einen Namen gemacht hat. Auch auf die noch offenen 
Fragen wird hingewlesen, obwohl die Problematik der Einzelfragen vlel- 
leicht an manchen Stellen hatte starker betont werden kónnen. Offenbar 

wollte aber der Verfasser diese Berechnungsweise nur soweit wiedergeben, 
daB móglichst vlele Fachgenossen damit praktisch rechnen kónnen. Diese 
Absicht unterstutzt eine Sammlung flbersichtlichcr Rechenbelspiele. Die 

wiedergegebenen Untersuchungen auf Beulslcherheit gewellter Bleche 
und dflnnwandiger Konstruktionen mit geschlossenen, verdrehungssteifen 
Querschnitten enthalten zum Teil auch neuartlge Lósungen des Ver- 
fassers. Die starkę Betonung dieser Aufgaben ist durchaus berechtigt, 

da die Untersuchung des Ausbeulens von Blechen bel der Leichtbauweise, 
wo fur die Wandungen nur kleine Dicken in Betracht kommen, von 
besonderer Bedeutung ist.

Der erste Teil des Buches, wovon oben schon die Rede war, enthalt 

auch gut ausgewahlte Bllder mustergultiger Beispiele der Leichtbauweise 
aus den verschiedenen Erzeugungsgebieten.

Es ist zu hoffen, dafi dieses Buch weiterentwickelt wird, und zwar 
nicht nur fflr den Stahlbau, sondern móglichst gemeinsam fur alle bisher 

berflcksichtigten Gebiete, denn dadurch wflrde es flber seinen eigent- 
llchen Zweck hinaus eine weitere, m. E. sehr dankbare Aufgabe lósen, 

namlich die Herstellung der Querverbindung zwischen Erzeugungsgebieten 
gleicher werkstoffllcher und theoretischer Grundlagen. Die bekannte 

Fruchtbarkeit der Grenzgebiete konnte dadurch stark gefórdert werden. 
Nur noch die Schweifitechnlk ware Imstande, eine ahnllche Ausrichtung 

der festigkeitstechnischen und konstruktiyen Fragen vieler metallver- 
arbeitender Gebiete auf einheitliche Gesichtspunkte zu ermóglichen. 
Frflher oder spater werden sich auch Schweifitechnik und Leichtbauwelse 
auf dem gleichen Entwicklungsweg begegnen.

Das kurzgefafite Buch, das auch drucktechnisch gut gelungen Ist, kann 

allen Fachgenossen aufs warmste empfohlen werden. K ló p p e l .

Limperg, K-, Architekt, und Hamaker, H. J., Ingenleur und Physlker; 

Warmetechnische Eigenschaften neuerer Baustoffe und Bauausfflhrungen. 
108 S. mit 126 Abb. Halle a. S. 1939, Carl Marhold, Verlagsbuch- 
handlung. Preis steif geh. 3 RM.

Die Schrift wendet sich hauptsachlich an den in der Praxis stehenden 
Architekten und Baumeister und daneben an den Heizungstechniker. 

Diesem Berufskreise gibt sie in einer sinnfailigen und erschópfenden 
Darstellung einen Einblick in die wichtigsten warmetechnischen Begriffe 
und Berechnungsweisen und insbesondere durch die Sammlung von 93 

(durch Textskizzen erlauterte) Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen 
die Móglichkeit, sich flber dereń warmetechnischen Wert an Hand der 
aufgefflhrten Warmedurchgangszahlen zu unterrichten. Auf den Abschnitt 
flber Warmespeicherung, Anheiz- und Abkuhlzeiten und die flberzcugend 

dargelegte Erkenntnis, daB Dauerheizungen die Verwendung leichter Bau- 

welsen ermóglichen, periodische Heizungen dagegen Konstruktionen mit 
grófierem Speichervermógen erfordern, wird besonders hingewlesen.

Die Schrift ist ein wertvolIes Hilfsmittel fflr die genannten Berufs

kreise. Obersichtllche Anordnung, klarer Druck und gute Abbildungen 
zelchnen sie aus. D o o re n tz .
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Wundram, O.: Mechanische Hafenausriistungen, insbesondere fiir den 
. Umschlag. V +  172 S. mit 153 Textabb. Berlin 1939, Verlag Julius 

Springer. Preis geh. 18 RM, geb. 19,80 RM.

Das Buch behandelt in seinem Hauptteile die mannigfachen Ein- 
richtungęn und Hilfsmittel fur den Giiterumschlag in See- und Blnnen- 

hafen, bringt aber auch alle iibrigen mechanischen Anlagen, die im Hafen 
dem Vcrkehr und der Unterhaltung von Fahrwasser und Bauwerken 
dienen, mit anderen Worten alles, was im Hafen mit Maschinenbau und 
-betrieb zu tun hat. Dabei ist in erster Linie Wert auf das Betriebliche 
gelegt, das Bauliche ist entsprechend dem grofien Umfange des Gesamt- 

gebietes nur in grofien Ziigen unter Verzicht auf Einzelheiten behandelt. 
Elngehend sind alle Fragen der Planung, der Auswahl der Gerate und 

ihrer Leistung und Wirtschaftlichkeit erórtert; ein besonderer Schlufi- 
abschnitt bringt Selbstkosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Der Verfasser ist einer der ersten Fachleute auf dem Gebiete der 
mechanischen Hafenausriistungen, er hat jahrzehntelang die maschinen- 
technische Abteilung der Hamburger Hafenverwaltung geleitet und aufier- 
dem durch zahlrelche Veróffentlichungen und durch seine Tatigkeit ais 
Begriinder und langjahriger Vorsitzender des von der Hafenbautechnlschen 

Gesellschaft eingesetzten Ausschusses fiir Hafenumschlagstechnik seinen 

Namen weithin bekanntgemacht. Nachdem er vor kurzem in den Ruhe
stand getreten ist, hat er in diesem Buche die Erfahrungen nledergelegt, 

die er in langer, vcrantwortungsvoller Lebensarbeit gesammelt hat.
DaB so ein wertvolles Werk entstanden ist, braucht nicht besonders 

gesagt zu werden. Dagegen ist die vorbildllche Darstellungsweise hervor- 
zuheben, die in klarer, fliissiger Sprache alles Wesentliche in knappen 

Satzen erschópfend bringt. Um das bestatlgt zu finden, lese man beispiels- 
welse die Abschnltte uber die Kraftversorgung und iiber die Steuerung 

der Umschlagsgerate.
Alles in ailem ein Werk, das in der Hand des Hafenfachmannes —  

des Hafenbauers und besonders des Hafenbetriebsmannes —  nicht fehlen 
darf. L o h m e y e r .

Veróffentlichungen der Privat-Gesellschaft fur Bodenforschung’ und 
Erdbaumechanlk. Ziirlch, Verlag AG . Gebr. Leemann & Co.

Beridit Nr. 1. C. F. Kollbrunner: Beton-Bohr-Pfahle. Bemerkungen 
flber dereń Herstellung und Beitrag zur Abschatzung der Tragfahigkeit. 

40 S. mit 63 Zeichnungen und Photos. Brosch. Preis 3 Fr’. (1,80 RM).

Das Heft gibt zunachst eine Obersicht flber die Arbeltsvorg3nge 
beim Bohren und Betonieren von Beton-Bohrpfahlen, dann werden die 

Ladungen fflr Sprengungen im Bohrloch ermittelt und die Tragfahigkeit 

der Pfahle zu berechnen versucht, wobei eine etwas abgeanderte Dórrsche 
Formel benutzt wird; die Ergebnisse werden mit Probebelastungen ver- 
glichen. Es folgen Ausfflhrungsbeispiele von den Baustellen der Firma 

Brunner & Co., bei der der Verfasser tatig ist, und eine Zusammenstellung 

der Falle, in denen Beton-Bohrpfahle besondere Vorteile besitzen. Die 

beachtenswerte Schrift schlleBt m it der Feststellung: „Ein mit der Materie 
vertrauter Fachmann, gut geschultes Personal und tadellose Ausriistung 

sind Vorbedingungen fflr die sachgemafie und elnwandfreie Ausfflhrung 
der Pfahle; ihre Herstellung ist stets eine grofie Vertrauenssache.“

Beridit Nr. 2. C. F. Kollbrunner und Ch. Langer: Probebelastungen 
und Probebohrungen. Entnahme von ungestórten Bodenproben. 42 S. 
mit 33 Zeichnungen und Photos. Brosch. Preis 4,50 Fr, (2,70 RM).

Nach einem einleitenden Hinweis auf die Notwendigkeit griindlicher 
Baugrunduntersuchungen rechtzeitig vor Planungsbeginn wird zunachst 

der begrenzte und fragwflrdlge Wert von Probebelastungen in der 
Grflndungssohle behandelt und durch zwei lehrreiche Beispiele aus der 
Praxls eriautert. Dann wird die Uneriafilichkeit von Probebohrungen 

begrfindet und die Entnahme von ungestórten Bodenproben beschrieben. 

Die Bohrverfahren und die Sandentnahme nach dem Gefrlerverfahren 
werden besonders behandelt. Die Zuziehung von Baugrund-Fachleuten 

wird von den Verfassern empfohlen. Das Heft dient der Aufklflrung und 
Werbung fflr grflndliche und sachgemafie Baugrunduntersuchungen. Es 

wird Ihm weite Verbreitung gewunscht. Dr. S c h e id lg .

KnOrlein und Vogl: Grundbrflche unter Dammen und ihre Bekampfung. 
Forschungsarbeiten aus dem Strafienwesen, Bd. 19. 41 S. und 5 Klapp- 

blatter. Berlin 1939, Volk u. Reich Verlag G. m. b. H. Preis geh. 1,80 RM.

Zwei auf der Reichsautobahnstrecke Miinchen— Salzburg eingetretene 
grófiere Dammbrflche gaben die Veranlassung zu vorstehend genannter 

Schrift. Beide Ereignisse werden nach K re y  theoretisch analysiert, 
nachdem die vorhandenen Bodenverhaitnlsse klargelegt wurden. Es folgt 

die „Bauausfflhrung’ , d. h. die Eriauterung der Mafinahmen, die zur 
Wiederherstellung der gefahrdeten Strecke getroffen sind. In der Haupt

sache bestanden diese im Aufbrfngcn von Erdlasten, d. h. Gcgengewichten 
auf den Hebungsbereichen und in der Verwendung von Dammschfltt- 

materlal mit móglichst geringem Raumgewicht.
Nebenher ging die Ausbesserung der Bauwerke, die im Senkungs- 

bereich lagen; in einem Falle wurde an Stelle eines getellten Eisen- 
betoniiberbaues ein durchlaufender Stahluberbau m it Gelenken iiber den 
Mittelstfltzen errichtet.

Die Einwirkungen von Dammbrflchen auf in ihnen befindliche Bau

werke sind ahnlich den, denen Bauwerke im  Bergsenkungsgebiet ausgesetzt 
sind. Hier wird daher auch von vornherein die Stahlbauweise bevorzugt.

Die Schrift ist klar und verstandlich abgefafit. Sie berflhrt Probleme, 
die in der Jetztzeit aufierordentlich akut sind, aber leider noch zu wenig 

beachtet werden. Wiinschenswert ware eine allgemeine Zusammenfassung 

m it Vorschl3gen, wie solchen Moglichkeiten vorgebeugt werden kann, 
wenn die Bodenverhaitnisse von bodenkundlich geschulten Baulngenieuren 

rechtzeitig erkannt wurden. Dr. P. M.

Schulz u. Steinbrink: Ratgeber fflr den Leistungskampf der deutschen
etriebe im Baugewerbe. Herausgegeben auf Veranlassung des Amtes 

soziale Selbstverantwortung der Deutschen Arbeitsfront. Berlin 1939, 
Verlag fflr Arbeitspolitik. Preis geb. 2,85 RM.

Das Buch erschien gerade rechtzeitig, um zu Beginn des dritten 
Leistungskampfes ais Ansporn und Anregung zu dienen. Es enthait frei- 

lich keine numerierte Lósung, keine fertige Listę der Punkte, die man 
erfflllen mufi, um die „Goldene Fahne" zu erlangen. Wenn es eine 
solche Listę gabe, ware die Auszeichnung im Leistungskampf im Grunde 

nur eine Geldfrage. „Im Leistungskampf zahlt aber nicht das Geld, 
sondern der Charakter.” Nicht auf die Hóhe der finanziellen Aufwendungen, 

sondern auf den richtigen Geist kommt es an. Das gilt fflr den Leistungs
kampf im Baugewerbe in besonderem MaBe. Durch die berufliche 

Eigenart des Baugewerbes sind schóne und teure soziale Einrichtungen 
in dcm Umfang, wie sie in einem feststehenden Betrieb getroffen werden 
kónnen, regelmafiig nicht móglich. Das ist aber fflr den Leistungskampf- 
gedanken kein Nachteil, sondern eher ein Vorzug. Die Baubetriebe sind 
dadurch gezwungen, wirklich vom Charakterlichen und Menschlichen her 

im Betrieb gestaltend zu wirken, und unterliegen nicht so leicht wie 
andere der Gefahr, lediglich durch den Einsatz geldllcher Mittel so- 
genannte „soziale Schauattraktionen“ zu schaffen.

Die richtig angewendete soziale Betreuung ist das M ittel, um die 
Gefolgschaftsmitglieder zu einer einsatzfahigen, geschlossenen Mannschaft 
zu formcn, mit der der Betrieb, dessen Einflufinahme fast alle der Fertig- 

stellung eines Bauwerks hinderlichen Faktoren, wie Baustoffverknappung, 
Facharbeitermangel usw., entzogen sind. gleichwohl imstande ist, die vom 

Baugewerbe so dringend geforderte Lelstungssteigerung zu erreichen. 

M it Recht wenden die Verfasser sich deshalb gegen die falsche Ansicht, 
dafi bel der jetzlgen Hochspannung im Baugewerbe die sozialen E in
richtungen und Leistungen hinter das rein Wirtschaftliche zuriicktreten 
mflfiten.

Es sei noch erwahnt, dafi das Gesetz und die Verordnung flber die 
Unterkunft bei Bauten und die sozialpolitischen Bedingungen fflr die 

Reichsautobahnen eingehend eriautert werden. Zu der Frage der Gemeln- 
schaftsverpflegung, Berufsausbildung und Unterbringung der Gefolgschaft 

auf den Baustellen bietet das Buch, dem einleltende Worte von Dr. Ley  
und Dr. V ó g le r  vorausgeschlckt sind, wertvolle Anregungen. Vor allem 

spornt es durch seine lebendige Sprache die Erfindungsgabe und den 
Tatendrang aller derer an, die mit diesen Dingen verantwortlich zu tun 
haben. Man móchte darum wflnschen, dafi kein Betriebsfflhrer, Bauleiter 
oder Polier dieses Buch ungelesen lafit. Dr. B ra u n .

Muller, F., f ,  Prof., bearbeitet und erganzt von ®r.=3ng. O . F is c h e r : 

Das Wasserwesen an derschleswig-holsteinischen Nordseekflste. II. Teil. 
Die Inseln. 7. Folgę. Sylt. XV I u. 304 S. mit 60Tcxtabb.u. 5 Karten. 
Berlin 1938, Verlag Dietrich Reimer (Andrews u. Steiner). Preis geh.

11 RM.

In dem vorIiegenden, die Insel Sylt behandelnden Bandę werden im 

e rs te n  Abschnitt die geologischen Verhaltnisse der Insel dargestellt, an 

die sich eine kurze Zusammenfassung flber ihre Vorgeschichte anschliefit. 
Es folgt die zur Beurteilung der angreifenden und erhaltenden Natur- 

krafte notwendige Verm ittlung der Kenntnisse uber die Beschaffenheit 
des Meeresgrundes vor dem Inselstrand, der Gezelten und Flutgrófien 
und des Einflusses der W indrichtungen. Der Abschnitt schliefit mit einer 
Darstellung der neuzeitlichen Veranderungen der Inselgestalt, die durch 

die seit dcm Jahre 1865 begonnenen Schutzbauten am Westrand gunstig 
beeinfluBt worden ist.

Der z w e it e  Abschnitt handelt von den Sturmfluten und Land- 

verlusten, denen Sylt im Laufe der Jahrhunderte ausgesetzt war. Soweit 
Nachrichten aus alterer Zeit vorliegen, lassen sie erkennen, daB die Sturm
fluten neben Uferabbriichen an der Westkiiste, die aber keinen Grund 
zu Besorgnissen gaben, da die Sicherheit der Inselbewohner durch sie 

nicht unmittelbar gefahrdet war, Uberschwemmungen derMarschiandereien 
hervorgerufen haben, zu denen betrachtliche Verluste an nutzbaren 

Landereien infolge der Dflnenwanderung traten.
Die unaufhórlichen Landverluste gaben In den letzten Jahrzehnten 

des 18. Jahrhunderts zu einer neuen Landaufteilung Veranlassung, die 
aber erst unter preuBischer Herrschaft zu einer befriedigenden Lósung 

der Steuerfragen fiihrte.
Unter den Sturmfluten des 19. Jahrhunderts findet insbesondere 

auch die Februarflut 1825 Erwahnung, die auf Sylt grofie Verheerungen 
anrichtete. Weitere schwere Schaden riefen die Sturmfluten In den 

Jahren 1852 bis 1863 und 1894 bis 1936 hervor, die sich besonders in 
Zerstórungen an der Westkiiste auswirkten.

Im d r i t te n  Abschnitt wird flber das Dflnenwesen bis zum Ausgang 

der danischen Herrschaft berichtet. Zur Verhinderung der Dfinenverwehung 
wurde in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts m it der Bepflanzung der 
Dflnen begonnen und Mafinahmen gegen die Zerstórung der Diinen- 

vegetation ergrlffcn. Da die Unterhaltungspflicht aber den unmittelbar 
beteiligten Dorfschaften flberlassen war und ihre Krafte iiberstieg, kam 
ein regelrechter Diinenschutz nur auf dem Gebiete von Westerland 
zustande. Nórdlich und sudlich davon konnten nur die dringlichsten 

Arbeiten durchgefflhrt werden. Immerhin gelang es, den grófiten Teil 
der friiher gefahrdeten Dflnen durch planmafiige Bepflanzung mit Halm 

zu befestigen und damit die Dflnenwanderung einzuschranken.

Der v ie r te  Abschnitt enthait die Angaben flber das Dflnenwesen 
seit dem Ubergang der Insel Sylt in die preufiische Verwaltung. Die see- 

seitige Diinenkante wurde durch einen Vordunenbau geschutzt und das 
Dflnengebiet planmaBig durch Bepflanzung und versuchsweise auch durch 

Aufforstung festgelegt. Der Diinenschutz geschah ausschliefilich aus 

Staatsmitteln.
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Wenn auch die Vordunen bel hohen Sturmfluten immer wieder zer- 
stórt wurden, so boten sie dem Inselstrand doch voriibergehenden Schutz. 
■Den Aufforstungsarbeiten blieb zwar ein voller Erfolg versagt, die Fest- 

legung der Wanderdunen aber war erfolgreich.
Im fu n f t e n  Abschnitt werden die Schutzbauten am Weststrande der 

Insel zusammenfassend dargestellt. Da der Schutz des seeseitigen Diinen- 
fufies durch Vordiinen nur dort Erfolg versprach, wo ein geniigend 
breiter und hoher Strand vorhanden war, ergab sich die Notwendigkeit 
auf den schmalen Strandstrecken, die zugleich im starksten Abbruch 
lagen, zur Erhohung des Strandes besondere Mafinahmen zu ergreifen, 

die 1867 durch den Bau von leichten Pfahlbuhnen eingeleitet wurden, 
die sich aber in der Folgezeit den Angriffen der See nicht gewachsen 

zeigten. In den Jahren 1872 und 1873 ging man daher zum Bau von 
Steinbuhnen iiber, dereń Bauart im Laufe der Jahre verbessert wurde. 

Wegen der hohen Kosten wurden sie in grofien Abstanden angelegt, in 
die spater leichtere Zwischenwerke eingeschaltet werden mufiten.

Nach dem Abschlufi des Buhnenbaues im Jahre 1899 muBten fiir die 
Unterhaltung der Steinbuhnen fortlaufend betrachtliche Kosten aufgewendet 
werden, die zu Versuchen mit neuen, bllllgeren Bauweisen fiihrten. Seit 
1929 wurden nur noch Buhnen aus eisernen Spundwanden hergestellt, die 

sich auch in wirtschaftlicher Hinsicht ais vorteilhaft erwiesen.
Die Erkenntnis, dafi durch den Buhnenbau nur die LangsstrOmung 

verhindert, nicht aber der Brandungsangriff abgeschwacht werden kann, 

die gefahrdeten Strandstrecken vielmehr nur durch Langswerke end- 
gultig gesichert werden konnen, wurde 1907 die erste Strandmauer zum 
Schutze eines wertvollen Gebaudes vom Eigentumer erbaut.

Nachdem die Stadt Westerland mit Staatsbelhilfen im Jahre 1912 

Veriangerungen der Strandmauer durchgefiihrt hatte, ubernahm der Staat 
die endgultige Sicherung der weiterhin im Abbruch liegenden Dunen- 

kanten. Die Erfahrungen an den geneigten Diinenschutzwerken auf den 
ostfriesischen Inseln fiihrten zur Aufgabe der bisherigen Steilmauerform, 

an dereń Stelle das gebOschte Uferdeckwerk trat. Die gleiche Bauweise 
wurde auch fur die Sicherung der Nordwestecke der Insel vorgesehen.

Der s e ch s te  Abschnitt behandelt die Fragen des Deichbaues und 
der Landgewinnung.

Nach der Zerstórung der alten Deiche durch die Sturmflut von 1634 blieb 

die Insel unbedeicht, da es den auf derGeest ansassigen Inselbewohnern 
an Verst3ndnis fiir eine Wiederherstellung der Deiche, wie iiberhaupt 

fiir eine planmafiige Landgewinnung und den Uferschutz fehlte.
Von grófiter Bedeutung fiir die Insel erwies sich die von der Staats- 

bauverwaltung in den Jahren 1923 bis 1927 ausgefOhrte Verbindung der 

Insel mit dem Festlande durch einen hochwasserfreien Damm, der eine 

lebenswichtige Voraussetzung fiir den Fortbestand ihrer Bewohner bildete 
und gleichzeitig die Voraussetzung fiir Anlandungen beiderseits des 

Dammes und damit fiir eine grofiziigige Gew innung neuen Kulturlandes 
schuf.

Die mit dem Dammbau verbundene Untersuchung der Frage nach 
einem Schutze der niedrigen Landereien auf der Halbinsel Nosse gegen 

das zu erwartende hóhere Auflaufen der Sturmfluten fiihrte 1936 und 1937 
zu einer Bedeichung der siidllchen Haifte der Halbinsel.

Im s ie b e n te n  Abschnitt werden endlich die Verwaltungsmafinahmen 

bekanntgegeben, die in Anbetracht der besonderen Verhaltnisse auf Sylt 
getroffen werden muBten. Dazu gehOren die Diinenverwaltung, die 
Vertrage iiber die Unterhaltung der Standmauer vor Westerland, iiber 
die Rechtsverhaitnisse am Sylter Damm und uber den Deichbau NOsse.

Nach vorstehendem nim m t die insel Sylt unter den nordfrieslschen 
Inseln insofern eine Sonderstellung ein, ais ihr langgestreckter Weststrand 

infolge mangelnden Schutzes durch vorgelagerte Sandbanke dem un- 
mittelbaren Meeresangrlff am starksten ausgesetzt ist. Die Verteidigung 

des im Abbruch Uegenden Weststrandes sowie der Diinenschutz diirfen 
daher neben dem Landanschlufi der Insel und dem Deichbau auf der 

Halbinsel NOsse besonderes Interesse beanspruchen.
Der dariiber hlnaus iiber das gesamte Wasserwesen der Insel er- 

schópfende Auskunft gebende siebente Band, der zahlreiche eriauternde 
Textabbildungen und mehrere Karten enthalt, mufi ais den bereits er- 

schienenen und besprochenen Banden gleichwertig bezeichnet werden.

Sr.=!5>ng. H ib b e n .

Istituło Sperimentale Słradale della C.T.l. e del R .A .C .I.: Rlcerche e 
Studi(ForschungenundStudien). 2Bd., 1938. X V I—XVII. (In italienischer 
Sprache.) 212 S. mit 160 Abb. M ilano 1939, Consociazione Turistlca 
Italiana. Preis 20 Llre.

Das vom italienlschen Tourlng Club und dem kgl. Autom obilklub ln 
groBztigiger Welse geschaffene Strafienforschungsinsiitut gibt vorliegend 

seinen zweiten Jahresbericht uber die die A llgemeinheit interessierenden 
Forschungsergebnisse heraus.

Die Leitung dieses Instituts hatte vlele Jahre in den Handen des 
Ingenieurs V a n d o n e  gelegen, der ais Strafienfachmann Weltruf genossen 

hatte, und wird von seinen Nachfolgern in seinem Geiste weitergefiihrt. 
Die zahlrelchen und mannigfaltigen Untersuchungen, die in riihriger Weise 
von Ingenieur A r ia  no  geleitet werden, erstrecken sich naturgemafi auf 

verschiedene, den Strafienbau beruhrende Gebiete, die gróBtenteils 
praktisches Interesse haben, teilweise aber auch der wissenschaftlichen 
Erforschung auffallender Erscheinungen gewidmet sind. Vor allem sind 
es selbstverstandllch die fiir den Strafienbau dicnenden Stoffe, wie 

Zement, Sand und Kies, Asphalt, Bitumen, Teer usw., die gepruft werden, 
sowie die sich dabei zeigenden Eigentiimlichkeiten und Vorgange. ln 

zweiter Linie die G leitfahigkeit der Strafien und dereń Messung. Ferner 
Strafienverbesserungen, die eine verminderte Obertragung von Larm und 

Erschtitterungen auf die angrenzenden Gebaude bezwecken sollen. Und

schliefilich eineAnzahl mehrreinwissenschaftlicherStudien, wieFluoreszenz- 
erscheinungen der Bitumen und bituminóser O le, sowie solche betreffs 
der Kristallblldungen im Bitumen. Den Abschlufi des Heftes bilden 
zwei Berichte, die Ariano der VIII. internationalen Strafientagung im Haag 
vorgelegt hatte und die sich auf Fragen des Gleitens, der Sichtbarkeit 
und auf solche iiber Erduntersuchungen beziehen.

Besonders wertvoll sind die Vergleichsmcssungen, die Ariano an- 
stellen liefi, um eine scharfere und sachgemafie Auslegung der bestehenden 

Vorschriften und gegebenenfalls dereń Berichtigungen zu veranlassen. 
Gleichzeitig sind neue Mefiverfahren beschrieben, die vom Institut ein- 
gefiihrt wurden, wie die zur Entziehung des Bitumens aus dessen 
Emulsionen, solche zur Priifung von Erdartcn und von Asphallpulver.

Bemerkenswert ist sonst vor allem eine wissenschaftliche Abhandlung, 

worin Ariano iiber die Mafinahmen des Instituts zur Priifung der 
Schliipfrigkeit der Strafien berichtet, eine Klarlegung, die die weiteren 

Mitteilungen iiber tatsachliche Mefivorgange leichter verstandlich macht. 
Diese selbst sind gleichfalls in zwei ausfiihrlichen Aufsatzen und in den 
bereits erwahnten Vorschl3gen an die Haager Tagung eingehend be

handelt. Dr. G. N eum  ann.

R. L ’her miłe: La Structure et la Deformation des Solides. Heft 726 der 
Vorlesungen iiber Werkstoffversuche der Versuchsanstalt fiir Bau

technik der óffentlichen Arbeiten. (In franzosicher Sprache.) 51 S. mit 
50 Abb. Paris 1938, Hermann & Cie. Preis 18 Fr.

Der Verfasser berichtet kurz, aber anschaulich iiber die Grundlagen 
des Atomaufbaues, der Makro- und Mikrogefiigeprufung und der Róntgen- 
untersuchung des Feinaufbaues. Der zweite Teil ist dem Wesen der 

Verformung und dem Verhalten der Kristalie wahrend der Verformung 
gewidmet.

Heft 727, 75 S. und 111 Abb., Preis 20 Fr., bringt.e ine Beschreibung 
aller wesentlichen Werkstoffprufverfahren und -maschinen fflr Zug, Druck, 

Biegen bei ruhender und schlagartiger Belastung. Warmfestlgkeit und 

Hartepriifungen werden behandelt, ebenso die Arten der Dauerwechsel- 
priifung. Des Ofteren sind deutsche Maschinen abgebildet und deutsche 
Aufsatze mit angezogen. Dr. K f lh n e l.

Stoy, W., ®r.=3ttg., Prof.: Ingenieurholzbau. V III u. 136 S. m it 160Textabb. 
Berlin 1939, Julius Springer. Preis geb. 10,80 RM.

Das vorlIegende Buch ist aufgebaut auf der im Jahre 1925 in dem 
gleichen Verlage erschlenenen Arbeit „Grundlagen des Ingenleurhoizbaues” 

von Reg.-Baumeister 2)r.=2;ng. H. S e itz ,  Oberingenieur der Karl Kiibler A G  
in Stuttgart. Es beriicksichtigt dabei in jeder Hinsicht auch die neueste 

wissenschaftliche Forschung sowie dereń sichtbaren Niederschlag in den 
Normen und amtlichen Bestimmungen, aufierdem brlngt es ais Muster- 

beispiele eine grofie Reihe ausgeftihrter vorblldlicher Holzbauten durch- 
weg aus dem Ietzten Jahrzehnt.

Unter „Ingenieurholzbau” will der in dem Schrifttum der Holz- 

konstruktlonen wohlbekannte Verfasser d 1 e Anwendungsgebiete des 

Holzes im Bauwesen verstanden wissen, bel denen die Querschnitte 
nicht gefuhlsmafilg nach der Erfahrung, sondern auf Grund statischer 
Berechnungen gewahlt werden. M it dieser Erkiarung durfte indes das 

Wesen des Ingenieurholzbaues nicht ausgeschOpft sein, denn, wie der 

Verfasser im Vorwort zutreffend bemerkt, auch im Zimmcrhandwerk 
werden heute zu einem grofien Teil statisch berechnete Holzbauten aus

gefuhrt. Der Vcrfasser andert denn auch ln der Folgę seine Erkiarung 
dahln ab, dafi er zutreffend den Ingenieurholzbau ais „die sparsamste 
Holzverwendung im Bauwesen” bezeichnet, „die ihre Grenze in dem 
flbergeordneten Gesichtspunkte der Sicherheit, d. h. In den Baupolizel- 
bestlmmungen, findet”.

Der Inhalt des Buches gliedert sich in sieben Abschnitte:

Abschnitt I behandelt das Rohholz (Fichte, Kiefer, Tanne) und seine 

Zurichtung, darin ausfiihrilch auch die Holzmefianweisung (Homa) und 
die neuen Giitebedingungen (DIN 4070, 71, 72 u. 74).

Abschnitt II bringt im einzelnen die Grundlagen der Festigkeits- 
berechnung.

Abschnitt III behandelt die verschiedenen Holzverbindungsmittel 

[Leimen, Bolzen, Stahlstifte, Nagel, die zahlrelchen Arten der Diibel 
(wobei wir die Krallenkette vermissen), die Bulldogplatten und den 
Alligatorzahnringdiibel] sowie die Holzverbindungen selbst.

In Abschnitt IV sind ausfiihrlich die „Tragwerke im allgemeinen” 

besprochen, und zwar: Verdubelte Balken, Hangę- und Sprengwerke 

sowie die neueren, ingenieurmafiig durchgebildeten Tragwerke, wie Vo!l- 
wandbinder ais Balken- und ais Bogenbinder, Fachwerkbinder verschie- 
dener Formen, Zwei- und Drelgelenkblnder, Mehrschiffige Hallen.

In Abschnitt V, Turme, Geriiste, Tribiinen, sind von ausgefiihrten 

Bauten besonders zu erwahnen: der Goetheturm im Frankfurter Stadt- 
wald, die Olympia-Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen und die ge- 

deckte Tribiine des Vereins fur Bewegungsspiele in Leipzig.
Der kurze Abschnitt VI, Brucken, bringt im wesentlichen sieben recht 

gute Beispiele von Balken- und Fachwerkbriicken, u. a. eine eingedeckte 
Fachwerkbriicke iiber die Weifie Elster in Plauen.

Den Schlufi bildet Abschnitt VII, der eingehend und anschaulich die 
verschiedenen Arten der Baugeriiste behandelt, namlich unterstiitzte und 

frei tragende Lehrgeriiste, Schalgeriiste, Aufstellgeriiste und Hilfsgeriiste.
Uberall ist Wert gelegt auf klare bildliche Wiedergabe guter neuzelt- 

licher Ausfiihrungsbeispiele, von denen viele hier erstmalig ver5ffentllcht 
sind. Der Text ist knapp, aber leichtverstandlich abgefafit. Das Buch 

wird ohne Zweifei jedem Ingenieur, der Holzbauten zu entwerfen hat, sehr 
gute Dienste leisten und ist deshalb warm zu empfehlen. L askus .
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V orrich tung  zum  Verteilen von Baustoffen unter W asser. (KI. 84a, 

Nr. 657 870, vom 21. 1. 1934, von Karl Rudolf M u l le r  und Hermann 
S ie m e r  in Bremen.) Um zu vermeiden, dafi durch eine gróGere Menge 
failenden Schiittgutes Infoige Mitreifiens des Wassers ein heftiger Strom 

erzeugt wird, der das beabsichtigte gleichmaBige Failen des Schflttgutes 
beeintrMchtigt, wird das Schuttgut auf schwenkbare Bodenklappen gleich

mafiig aufgebracht. D ie Klappen óffnen sich jedoch nicht gleichmafiig, 
sondern nacheinander, so dafi auch das Schflttgut jeweils nur in einer 

e in e r  Klappenfiache entsprechenden Menge zu Wasser failt. Die Vor-
rlchtung besteht aus einem auf 

Abb. 1. Schwimmern e gelagerten Rahmen

oder fiachen Kasten b, dessen Boden 

jalousieartig verschliefibare Klappen k 
bilden. Diese sind m it ihrem einen 

Ende bzw. ihrer einen Langskante an 
einem um den Drehzapfen h schwlng- 
baren W inkeleisen i befestigt und 

liegen m it ihrem anderen freien Ende 
bzw. der anderen Langskante auf einem 

Vorsprung l lose auf, derart, dafi durch 
die Drehbewegung des Winkeleisens i 
jeweils die von ihm gestutzte Klappe 
ihr Auflager verliert und nach unten 

schwingt. Die vorderste Klappe ist 

ebenfalls von einem Winkeleisen m 
, 1^ gestfltzt, durch dessen Drehung die

f  k Klappen ausgelóst werden, die dann der

^  Reihe nach ihr Auflager verlieren und
Abb. 2. >n unmitteibarer Folgę beim Herunter-

klappen den Baustoff zur Versenkung 

abwerfen. Die nach der Entleerung lotrecht nach unten hangenden Klappen 
werden in der glelchen Reihenfolge nacheinander von Hand oder durch 

eine Hebevorrichtung O um 270° gedreht, nachdem zuvor das vorderste 
W inkeleisen m in seine Anfangsstellung gedreht worden ist. Der Kasten b 
ist auf Radern /  auf einer an der Langsseite eines Prahmes a befestigten. 

Schiene g  zusammen mit den Schwimmern verschiebbar angeordnet. Von 
dem Lieferkahn c aus wird der Baustoff mittels eines Fórderbandes d 
auf die Klappen P  gleichmafiig aufgebracht und in der geschilderten 

Weise versenkt.

IN H A L T : Baustelleneinrichtungen groBer M assivbrucken. 

In der unteren Oder. VI. u. V II. (SchluB.) — B u c h e r s c h a u .  -

- D ie Verbesserung der Y or llu t 

P a t e n t s c h a u .
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Hubschutz m it e inem  in der S tau lage  k ippbar  gelagerten S tau
kórper. (KI. 84a, Nr. 659860, vom 21. 11.1936, von Frled. Krupp, Gruson- 

werk AG  in Magdeburg-Buckau.) Um bei Hubschiitzen grofier llchter 
Weite und Stauhohe die durch den auf den Staukórper wlrkenden erheb- 

lichen Oberwasserdruck bedlngten groBen Abmessungen der den Stau
kórper fflhrenden Tragrollen und dereń Lagerung zu yermeiden, wird 
statt einer Tragrolle an jedem Stirnende des Staukórpers ein ln lot- 
rechter Richtung verfahrbarer Rollenwagen mit zwei oder mehr Tragrollen 
vorgesehen, der mit dem Staukórper durch ein Waizgelenk verbunden ist. 
Der Staukórper 1 des Schutzes ist mit einem Fortsatz 2 versehen, der 

mit einem Dichtungsbalken 3 auf einer Sohlenstufe 4 aufliegt. M it dem 
Staukórper ist eine durch Stiitzrollen 9 und 10 auf einer Schiene 11 ge- 
fuhrte Wange 5 starr verbunden, die in eine durch einen Seitendichtungs- 
schild 8 gegen Eindringen von Wasser geschiitzte Nische 6 des Pfeilers 7 

eingreift. Am oberen Ende der Wange ist ein um einen Zapfen 13

Verfahren und V orrich tung  zur Herste llung von Prefibetonort- 

p fah len . (KL 84c, Nr. 646 228 vom 23 .4 . 1932, von Siemens-Bauunion
G. m. b. H., Komm.-Ges. in Berlin-Siemensstadt.) Um zwecks Abbauens 
eines Schusses des Bohrrohres den Verschlufikopf mit den daran hangenden 

Druckmlttelleitungen nicht jedesmal abheben zu mussen und um die 
Ruckgewinnung des Bohrrohres zu vereinfachen und zu beschleunigen, 

wird der aus einem aufweitbaren KOrper bestehende Abschiufikopf des 
Bohrrohres nach dem Einbringen eines Teiles von Prefibeton und Aus- 

treiben des Bohrrohres um jeweils eine Schufilange unter Beibehaltung 
des Anschlusses an die Druckmittelleitungen in den nachst tieferen Rohr-

schufi eingefuhrt und hierauf nach Loslósen 

der Druckmittelleitungen der ausgetriebene 
Rohrschufi entfernt. Zur Herstellung von 
Prefibetonpfahlen 2 unterhalb des Ge- 
baudes 1 werden Bohrrohre 3 in den Bau
grund 4 niedergebracht, der erbohrte Boden 

wird durch das Bohrrohr herausgenommen, 
und nach Beendigung des Bohrens werden 
Bewehrungskórbe 5 sowie unter Druck 

Beton 6 eingebracht. Um das Bohrrohrinnere beim 

Abnehmen der Rohrschflsse nur fur móglichst kurze 
Zeit vom Uberdruck zu entlasten, wird das Bohr

rohr mit einem besonders ausgebildeten Verschlufi- 
kopf versehen. Nachdem das Bohrrohr nieder
gebracht ist und die Bewehrungskórbe 5 in das 
Bohrloch eingesetzt sind, wird das obere Ende des 

Bohrrohres mittels des Kopfes 7 verschlossen und 
unter Druck Beton in das Rohrinnere eingefuhrt; 
hierauf wird das Bohrrohr gezogen, wobei der Ver- 

schluflkopf 7 auf dem Bohrrohr verbleibt. Hat das 

Bohrrohr die In der Abblldung rechts dargestellte Stellung erreicht, wird 
durch Ablassen des Luftdruckes der Verschlufikopf 7 gelóst und aus dem 

Rohrschufi 18 in den nachst tieferen Rohrschufi 10 in die Lage 9 gebracht. 

Nach Festsetzen des Kopfes 7 am oberen Ende des Rohrschusses 10 
durch Einfflhrung von Druckluft in das Innere des Verschlufikopfes wird 
der Rohrschufi 10 luftdicht verschlossen und wieder Druckluft in das 
Rohr eingegeben. Nach dem Verschllefien der Hahne fur die Druck

mittelleitungen werden letztere abgeschraubt und der Rohrschufi 18 fort- 

genommen. Hierauf schllefit man die Leltungen wieder an den Verschlufi- 

kopf an, und das Einfiihren von Beton wird fortgesetzt.

schwenkbarer Winkelhebel 12  gelagert, der an dem einen seiner Schenkel- 

enden eine Druckrolle 14 tragt, die an einer Schiene 15 anliegt, und 
der an dem anderen Schenkelende eine Rolle 16 tragt, an der das H ub

mittel 17 angreift. Ein Zahnsegment 18 steht mit einer Zahnstange 19 
in Eingriff, die an einem Rollenwagen 20 mit zwei Rollen 12 und 22 
befestigt ist. Zwischen der Zahnstange 19 und dem Rollenwagen 20 ist 

eine Kippstelze 23 vorgesehen, die in ihrer Stellung durch Schrauben 
gehalten wird. Soli das Schutz in die Stellung nach Abb. 2 gekippt 

werden, so lafit man die Hubmittel 17 nach, worauf durch den Ober

wasserdruck das Schutz umgelegt wird, wobei die Druckrollen 14 auf 
den Schienen 15 nach unten laufen. Zieht man die H ubm itte l.in  der 
Kipplage des Schutzes an, so schwenken die Winkelhebel 21 um die 

Zapfen 13, und die Druckrollen 14 laufen auf den Schienen 15 nach 
oben. Gleichzeitig werden die Wangen 5  nach dem Oberwasser hin- 
gedriickt und somit das Schutz aufgerichtet.

E inr ich tung  zur V erm inderung  des be im  Entleeren von Schiff- 

fahrts- und W erkkan& len auftre tenden G rundw asserauftriebs. (K1.84a, 
Nr. 642 788, vom 25. 11. 1930, von Dipl.-lng. W ilhelm  D e g e n  in 

Frankfurt, Main). Um im Untergrund eine Senkung des Grundwasser- 

spiegels und damit auch eine Verminderung oder vollsi3ndige Beseitigung 
des Auftriebs zu erreichen, sind die DurchlafiOffnungen fflr das Grund

wasser in einer tiefen Sohlenrinne angeordnet und mit stSndig im Boden 
verbleibenden Filterbrunnen verbunden. In den Bóschungen des mit 

Wasser gefflllten Kanals a liegt der Grundwasserspiegel b in der Kanal
sohle, z. B. in der Brunnenrinne c ist ein Brunnen d angeordnet, der 

durch einen Deckel verschlossen ist, auf dem der Druck des Kanalwassers 
ruht, so dafi dieses 
weder absickern, noch 
auf Grundwasser hoch- Abb. i. 
treten kann. Bei den in 

Abb. 2 u. 3 dargestell- 
ten Kanaląuerschnltten 
ist der Kanał a ab- Abb. 2. 

gelassen, der Abschlufi- 
deckel des Brunnen 
entfernt und dadurch 

das Grundwasser m it 

der Kanalsohle ver- 
bunden. Beim Ablassen U

des Kanalwassers wird beim Sinken des Wasserspiegels im  Kanał bis zum 
Grundwasserspiegel b der Abschlufideckel des Brunnenrohres d entfernt, 

um das Grundwasser bei weiterem Sinken des Kanalwasserspiegels aus- 

treten zu lassen. Der Grundwasserspiegel sinkt solange ab, bis Grund
wasser nur noch in der Rinne c abfliefit. Der Grundwasserspiegel senkt 

sich nun ln der Nahe des Brunnens nach der Kurve e, In der Mitte 
zwischen zwei Brunnen veriauft die Kurve nach der L inie/ . Die Grófienver- 

haitnisse der Rinne, des Abstandes und des Durchmessers des Brunnens sind 

sozu  wahlen, dafi die Absenkungskurve/in der gewflnschten Hóhe verlauft. 
Auf diese Weise kónnen der ganze Kanał oder einzelne Stellen davon 

ausgebessert werden. Spater wird der Verschlufideckel wieder auf die 
BrunnenrOhre aufgesetzt und der Kanał wieder gefflllt.

Abb. 3.

Abb. 1. Abb. 2.


