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i m� Sept e mber� war� B un destags wahl � u n d� n och� ni e� i n� der
Geschi cht e� der� B un desr epu bl i k� war� ei n e� Regi er ungs bi l -
dung� s o� s ch wer, � wi e� nach� di eser� Wahl . � Da mi t� wi r d� ni cht
nur� di e� „ gr oße� P ol i ti k“ � s on der n� a uch� u nser e� Ar bei t� bei � der
Unt er hal t u ng, � de m� Betri eb� u n d� de m� Aus bau� der� Wasser-
str a ßen� al s� Verkehrs weg� beei nfl usst. � Vi el l ei cht� i st� j a� bei m
Ers chei nen� des� Heft es� s ch on� kl ar, � wi e� es� wei t er gehen
wi r d, � nach dem� „ J a mai ka“ � ni cht� zustan de� gekommen� i st.
F est� st eht�j edoch, � dass� wi r� n och� ü ber� ei nen�l ä nger en� Zei t-
r au m� mi t� ei ner� vorl ä ufi gen� Haushal tsf ühr ung�l eben� müssen.
Di es� i st� f ür� u nser e� Aufga benerl edi gung� ni cht� ger a de� f ör-
derl i ch.

F est� st eht� j edoch, � dass� es� a uch� i n� di ese m� J ahr� ei n� Wei h-
nachtsfest� geben� wi r d, � a n� de m� Si e� si ch� al l e� mi t�I hr en� Fa mi l i -
en� ei n� paar� Tage� Ruhe� u n d� Besi n nung� gönnen� s ol l t en. � Er h o-
l u ngs phasen� si n d� f ür� al l e� wi chti g, � u m� f ür� di e� i mmer� u m-
fangr ei cher� wer den den� Aufga ben� ger üst et� zu� s ei n.
Vor her� gi l t� es, � dafür� Vor ber ei t u ngen� zu�tr effen. � Geschenke
bes or gen� ( den� ei genen� Wunschzett el � nat ürl i ch� ni cht� ver-
gessen), � F est essen� vor ber ei t en, � f ür� das� ents pr echen de
„ U mfel d“ � s or gen� ( Wei hnachtssch muck� u n d� - bau m)� et c. !
Di eses� Vor ber ei t en� a uf� ei n� bevorst ehen des� Er ei gni s�i st� u ns
I ngeni euri n nen� u n d� I ngeni eur en� i n� der� st än di gen� Ar bei t� j a
ni cht�fr e md. � Bei � al l en� Di ngen, � di e� wi r�t u n, � müssen� wi r, � wenn
das� Werk� gel i ngen� s ol l , � i mmer� ei ni ge� Schri tt e� vor aus� den-
ken. � Di es� gi l t� nat ürl i ch� f ür� al l e� Ber ei che, � i n� denen� wi r� i n� der
WSV� t äti g� si n d.

E benfal l s� i st� es� zu m� Jahr es wechsel � Br auch� si ch� f ür� das
neue� J ahr� et was� vor zuneh men� un d� a uch� zu� wünschen.
I ch� wei ß� ni cht, � wi e� es� I h nen� geht, � ob� das, � was� Si e� si ch� En-
de� 201 6� f ür� 201 7� gewünscht� u n d� was� Si e� si ch� mögl i cher-
wei se� vor gen ommen� ha ben, � ei ngetr et en� i st. � Vi el l ei cht
si n d� I hr e� Wünsche� i n� Erf ül l u ng� gegangen� u n d� Si e� k onnt en

I hr e� Vorsät ze� i n� di e� Tat� u mset zen. � Was� ha ben� wi r� al s� Ver-
ban d� i m� J ahr� 201 7� err ei cht?� Zu� al l er erst� i st� hi er bei � si cher
di e� Bun des mi t gl i eder versa mml ung� i n� Ren ds bur g� zu� n en-
nen, � wel che� wi eder u m� zei gt e, � i n� wel cher� Ban dbr ei t e� wi r
al s� Ver ban d� unt er wegs� si n d. � Den� Or gani sat or en� di eser� ge-
l u ngenen� Ver anst al t u ng� a n� di eser� St el l e� n och� ei n mal � ei n
her zl i ches� Dankesch ön. � Dann� si n d� di e� vi el en� Ver anstal t u n-
gen� der� Bezi rksgr u ppen� zu� nennen� ( an� ei ni gen� k onnt e� i ch
auch� s el bst� t ei l n eh men), � wel che� di e� gr oße� Vi el fal t� der� I n-
geni eur aufga ben� u n d� des� Ver ban dsl ebens� wi ders pi egel -
t en. � E bens o� wur de� i n� ei ni gen� Bezi rksgr u ppen� ei n e� n eue
„ F ühr ungs mannschaft“ � gewähl t, � di e� j et zt� i n� der� Ver ant-
wort ung� st eht, � di e� Geschi cke� der� j e wei l i gen� Bezi rksgr u p-
pe� zu� l ei t en. � B ei � der� B un des mi t gl i eder versa mml ung� i n
Ren ds bur g� wur de� das� Zukunfts pa pi er� des� I WSV� ver a b-
schi edet, � wel ches� u nser� zukünfti ges� Han del n� beschr ei bt.
Di eses� s ol l � f ür� di e� kommen den� J ahr e� di e� Ri chtschnur� f ür
unser en� Ver ban d� s ei n, � wel ches� wi r� al l e� ge mei nsa m� mi t� L e-
ben� erf ül l en� müssen. � I m� Bl i ck� vor aus, � al s o� 201 8, � i st� si cher
der� I ngeni eur t ag� i n� Mi n den� al s� ei n� Höhepunkt� i n� u nser e m
Ver ban dsl eben� zu� nennen. � Dar ü ber� hi naus� wi r d� es� i n� den
ei nzel n en� Bezi rksgr u ppen� wi eder� etl i che� h och� i nt er es-
sant e� Ver anst al t u ngen� geben.

I ns ofer n� wünsche�i ch�I h nen� un d�I hr en� Fa mi l i en� ei n�fri edvol -
l es� Wei hnachtsfest, � di e� n öti ge� Ruhe� u n d� Zufri edenhei t� a n
den� F ei er t agen� s owi e� ei ne� gesun de� Ankunft�i m� J ahr� 201 8.
Auf� dass� al l e� I hr e� Wünsche� i n� Erf ül l u ng� gehen

I hr/Euer
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Tagungsort: �
Li ndgart� Hotel, � Li ndenstraße� 52, � 32423� Mi nden

Vorläufiges� Veranstaltungsprogra mm:
Donnerstag,� 07. � Juni� 2018
15: 00� Uhr� �Bundesvorstandssitzung,�

� �Li ndgart� Hotel�

ab� 19: 00� Uhr� �Begrüßungsabend,�
� �Restaurant� „ Die� Knolle“�
�

Freitag,� 08. � Juni� 2018
09: 00� Uhr� �Eröffnung� und� Grußworte
ab� 10: 00� Uhr� �-� �RegioPort� Weser�

� � �als� Standort� für� Wa��renumschlag�
� � �und� hafenaffi nes� Gewerbe
� �-� �Renaturierung� der� Bückeburger� Aue
� �-� �Neubau� ei ner� Eisenbahnbrücke
� �-� �Neubau� MLK- Liegestelle

12: 30� Uhr� � �Mittags pause�
ab� 1 3: 30� Uhr� �Fachvorträge,� �zwischendurch� Kaffeepause
� � �-� �Neubau� Weserschleuse� Mi nden
� � �-� �Contai nerverkehrsströ me�

� � �� Küste� –� Hi nterland
� � �-� �Neubau� Leitzentrale� Mi nden
� � �-� �Schleusenplanung�

� � � mit� Buil di ng� Infor��� mation� Modeli ng� ( BI M)
16: 00� Uhr� �Ende� der� Veranstaltung�
ab� 1 9: 00� Uhr� �geselli ger� Abend,� Li ndgart� Hotel

Der� VIII. � Ingenieurtag� des� I WSV� a m� 08. � Juni� 2018� i n� Mi nden
wird� durch� die� I WSV� Bezirksgruppe� Hannover� organisiert.

Unter� der� Überschrift� �„ Regi oPort� Weser� –� Neubau� ei nes� zu-
kunftsori enti erten� Wirtschaftstandortes“� werden� The men� rund
um� Planung� und� Bau� ei nes� neuen� Contai nerter mi nals� i n� Mi nden
aufgegriffen. � Der� Neubau� ist� erforderli ch, � weil� der� bisheri ge
Standort� sei ne� Kapazitätsgrenzen� errei cht� hat� und� ei ne� Er weite-
rung� dort� ni cht� mögli ch�ist. � Der� Bauberei ch�für� den� neuen� Hafen
befi ndet� si ch� auf� der� „grünen� Wiese“� direkt� a m� Mittell andkanal
an� der� Landesgrenze� von� Nordrhei n- Westfal en� und� Niedersach-
sen. � Es� handelt� si ch� um� ei n� Bauprojekt, � das� zwischen� den� Ge-
mei nden� Mi nden� auf� nordrhei n- westfälischer� und� Bückeburg
auf� ni edersächsischer� Seite� pl anerisch� abgesti mmt� wurde. � Als
erster� Schritt� zur� bauli chen� Umsetzung� erfol gte� di e� Renaturi e-
rung� der� Bückeburger� Aue, � di e� den� Grenzverl auf� der� bei den
Bundesl änder� und� s o mit� auch� der� beteili gten� Ko mmunen� dar-
stellt. � Nach� weiteren� vorl aufenden� Infrastruktur maßnahmen� an
Land, � wurde� i m� Mai� di eses� Jahres� mit� de m� Bau� der� Li egestell e
auf� der� Nordseite� des� Mittell andkanals� begonnen.

Neben� Fachvorträgen� zu� den� bauli chen� The men�l ädt� auch� di e
Innenstadt� von� Mi nden� zu� ei ne m� Besuch� der� Veranstaltung� ei n.
Trotz� starker� Zerstörungen� i m� II. � Weltkri eg� l assen� si ch� i n� der
oberen� Altstadt� noch� zahlrei che� i dyllische� Fachwerkhäuser� fi n-
den. � I nsbesondere� rund� um� den� Marktpl atz� i n� der� Fußgängerzo-
ne� besteht� di e� Mögli chkeit� di e� gastrono mischen� Angebote
wahrzunehmen� oder� di e� frei e� Zeit� für� ei nen� Ei nkaufsbummel� zu
nutzen. � Weitere� Infor mati onen� gi bt� es� unter� www. mi nden. de.

Vorankündigung

VIII. � Ingenieurtag� des� I WSV� a m� 08. � Juni� 2018� i n� Mi nden

Bild: � Baufeld� Contai nertermi nal� Regi oPort� Weser� i m� August� 2017
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An mel dung

VI I I . � I ngeni eurtag� des� I WSV� vom� 7. � bi s� 9. � Juni � 201 8

i n� Mi nden

Name/Vor na me: � � �________________________________________________________________________

Anschri ft: � � �________________________________________________________________________

Bezi r ksgr uppe: � � �________________________________________________________________________

( ehe m. )� Di enstst el l e: � �________________________________________________________________________

Tel ef on: � �__________________________� � � E- Mai l : � _______________________________________

Fer ner� mel de� i ch� an:

Na me/Vor na me: � �________________________________________________________________________

Pr ogr a mm� �� �I ch� neh me� t ei l � mi t� . . . � Per sonen

Donner stag, � � Begr üßungsabend� � � �
07. � Juni � 201 8� �( Rest aur ant� " Di e� Knol l e" ;
� �Essen� und� Getr änke� Sel bstzahl er)� � �________________

Frei t ag, � � �Fachtagung� �
08. � Juni � 201 8� �( Kaff eepausen� i m� Tei l nah mebei tr ag

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ent hal t en, � Mi tt agsver pfl egung� Sel bstzahl er) � � �________________

Frei t ag, � �Abendveranstal t ung� �� �
08. � Juni � 201 8� �( Buff et� i m� Tei l nah mebei tr ag� ent hal t en, �
� �� Getr änke� al s� Sel bst zahl er)� � �________________

Sa mstag� �ca. � 3/4� St d. � Fahrt� mi t� Museu msbahn� nach� Hi l l e
09. � Juni � 201 8� � Besi chti gung� Schnapsbrenner ei , � Rückfahrt,
� � Gesa mtdauer� ca. � 3, 5� St unden� �� �� �_________________

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �( max. � 35� Tei l neh mer, � ab� Museu msbahnhof� Ober st adt,
�600 m� Fußweg� vo m� Hal t epunkt� zur� Br enner ei )�
� �

Amel dung� bi tt e� bi s� spätestens� zu m� 31 . � März� 201 8� an:

�Car st en� Hentschel
�c/o� WSA� Mi nden
�Am� Hohen� Uf er� 1 � -� 3
�32425� Mi nden
�Tel . : � 0571 - 6458- 1 237, � WSV- Ko m: � 9330- 1 237
�Fax: � 0571 - 6458- 1 200, �
�E- Mai l : � car st en. hent schel @wsv. bund. de

Den� Tei l nah mebei tr ag� i n� Höhe� von� 75, 00� ¤� pr o� Tei l neh mer� wer de� i ch� u nt er� Angabe� des� Zwecks� �I ng. - Tag� 201 8��
ü ber wei sen� an: � � �� �� �� ��

�I WSV� BG� Hannover, � Vol ksbank� Mi ndener� Land� e. G. �

�I BAN: � �DE28� 4906� 01 27� 0521 � 031 4� 00

�BI C: � � GENODEM1 MP W

Dat u m: � _________________� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Unt er schri ft: � ______________________________

I m� Tagungsl okal � Li ndgart� Hot el � i st� u nt er� de m� Kenn wort� �I WSV�� ei n� Zi mmer konti ngent� vorr eser vi ert. � Di e� Zi mmer� si nd�
sel bst� zu� buchen. � EZ: � 98, -� ¤/Zi mmer� und� Nacht� i nkl . � Fr ühst ück, � DZ: � 1 27, -� ¤/Zi mmer� und� Nacht� i nkl . � Fr ühst ück.
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Beschrei bung:

Prof. � Dr. -Ing. � Hans- Hei nri ch� Witte, � Prä-
si dent� der� General direkti on� Wasserstra-
ßen� und� Schifffahrt: � „ Der� Leuchttur m
Kiel� i st� ei n� starkes� Symbol� für� di e� Si cher-
heit� auf� See. � Seit� 50� Jahren� li efert� er� der
Berufs-� und� Sportschifffahrt� verl ässli ch
wichti ge� Si gnal e� bei m� Navi gi eren� und� bei
der� Positi onsbesti mmung. � Da mit�ist� er� ei n
entschei dender� Mosai kstei n� ei ner� umfas-
senden� Verkehrssi cherung� an� der� deut-
schen� Küste. � Ich� danke� all en, � di e� seit� 50
Jahren� zur� mariti men� Si cherheit� rund� um
den� Kiel er� Leuchttur m� beitragen. “

Der� Oberbürger meister� Dr. � Ulf� Kä mp-
fer� überbrachte� di e� Grüße� der� Landes-
hauptstadt� Ki el: � „ Der� Leuchttur m� Kiel� i st
ei n� mariti mes� Wahrzei chen� der� Ki el er
Förde� und� unserer� Stadt. � Er� ist� ei ne� Weg-
marke� und� ei n� Will ko mmensgruß� für
Schiffe� und� Menschen� aus� all er� Welt. � Wir
hoffen, � dass� di e� Geschi chte� des� Leucht-
tur mes� weiter� erfol grei ch�fortgeschri eben
wird. “

Der� Älter mann� der� Lotsenbrüder-
schaft� Nord- Ostsee- Kanal� II� /� Ki el� /� Lü-
beck� /� Fl ensburg, � Kapitän� Stefan� Bo-
rowski: � „ Der� ‘ Tur m‘ , � den� wir� wi e� ei nen
alten� Ka meraden� s o� nennen, � bi etet� dort,
wo� di e� Ki el er� Förde� und� di e� westli che
Ostsee� zusa mmentreffen� di e� i deal e� Lot-
senversetzstati on. � Für� di e� i m� Ei nsatz� be-
fi ndli chen� Lotsenboote� ist� er� ei n� hervor-
ragender� Schutzhafen, � der� Deckung� vor
See, � Wi nd� und� Eis� ge währl eistet. � Für� di e
Versorgung� der� Boote� und� deren� Besat-
zungen� hat� er� di e� Funkti on� ei nes� Mutter-
schiffes. “

Der� Amtsl eiter� des� Wasserstraßen-
und� Schifffahrtsa mtes� Lübeck� Henni ng
Dierken� würdi gte� di e� I ngeni eurl eistung
bei� Pl anung� und� Bau� des� Tur mes. � „ All e
20� Leuchttür me� i m� Amtsberei ch� des� Was-
serstraßen-� und� Schifffahrtsa mtes� Lübeck
haben� i hre� ei gene� Geschi chte. � Jedes� Bau-
werk� hat� sei ne� Besonderheiten� und� kei ner
gl ei cht� de m� anderen. � Das� Besondere� a m
Leuchttur m� Kiel�i st, � dass� er� als� ei nzi ger�i n
Deutschland� ei ne� rund� um� di e� Uhr� besetz-

te� Lotsenstati on� beherbergt. �
Neben� de m� mit� AI S� ( Auto matisches

Identifi kati onssyste m)-, � Radar-� und� Funk-
anlagen� ausgerüsteten� Wachraum� gi bt� es
Schlafräume� für� di e� Lotsen� und� di e� Tech-
ni ker� des� Wasserstraßen-� und� Schiff-
fahrtsa mtes� Lübeck. � Ei ne� Köchi n� s orgt� i n
der� Küche� für� das� l ei bli che� Wohl.

Jährli ch� befahren� ca. � 25. 000� Fahrzeu-
ge� di e� Ki el er� Förde� als� Zufahrt� zum� See-
hafen� Kiel� und� zum� Nord- Ostsee- Kanal.
Außerde m� gi bt� es� ni cht� nur� während� der
Kiel er� Wochen� starken� Sportbootver-
kehr. � Di e� Passage� der� Fri edri chsorter� En-
ge� und� der� Kreuzungsberei ch� vor� Ki el
Holtenau� ( Nord- Ostsee- Kanal- Verkehr� /
Kiel er� Hafen)� werden� genauso� wie� di e
Ansteuerung� der� Kieler� Förde� von� der� Ver-
kehrszentral e� Trave münde� über wacht. “

Hintergrund:

Wer� kennt� Si e� ni cht?� –� di e� Faszi nati on� der
Leuchttür me� an� den� Küsten� der� Welt mee-
re.

Wasserstraßen� und� Seehafenzufahrten� i n� der� Küstenregion

50� Jahre� i m� Dienst� der� Schifffahrt� –� Der� Leuchttur m� Kiel�
� �von� Christi na� Weiß� und� Henni ng� Dierken, � Wasserstraßen-� und� Schifffahrtsamt� Lübeck

Der� Amtsleiter� des� WSA� Lübeck� Henni ng� Dierken� präsenti ert� die� Festschrift
„ 50� Jahre� i m� Dienst� der� Schifffahrt� –� Der� Leuchtturm� Kiel “.
Li nks: � Der� Oberbürgermeister� der� Landeshauptstadt� Kiel� Dr. � Ulf� Kämpfer
Rechts: � Der� Ältermann� der� Lotsenbrüderschaft� NOK� II� /� Kiel� /� Lübeck� /� Flensburg� Kapitän� Stefan�
Borowski

Anlässli ch� des� 50. � Geburtstages� des� Leuchttur ms� Kiel� hat� das� Wasserstraßen-� und� Schifffahrtsa mt� Lübeck� a m� 5. � Juli� 201 7� zu� ei ner
Fei erstunde� ei ngel aden� und� ge mei nsa m� mit� der� Lotsenbrüderschaft� Nord- Ostsee- Kanal�II�/� Ki el�/� Lübeck�/� Fl ensburg, � Vertretern� aus
der� mariti men� Wirtschaft� und� der� Landeshauptstadt� Ki el� auf� di e� wechsel hafte� Geschi chte� des� Leuchttur ms� Kiel� zurückgebli ckt.

Festschrift�
Diese� kann� kostenlos� unter� wsa-luebeck@wsv.
bund. de� bestellt� werden� oder� steht� unter�folgendem
Li nk� zum� Download� bereit:
http://www. wsa-luebeck. wsv. de/wasserstrassen/
bauwerke/leuchttuerme/lt_kiel/i ndex. ht ml
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Jahrhunderts� ei n� wi chti ges� Anli egen. � Seit
1 892� l agen� daher� an� den� Stati onen
Stoll ergrund, � Bül k� und� Gabelsfl ach� drei
be mannte� Feuerschiffe� vor� Anker. � Di ese
wurden� 1 922� durch� das� Feuerschiff
„ Kiel “� ersetzt.

Di e� Gründe� für� den� Ersatz� di eses� Feu-
erschiffes� durch� ei n� festes� Bauwerk� wa-
ren� sei nerzeit:
� •� �ei ne� Verbesserung� der� Navi gati ons-

hilfe� durch� di e� Ei nri chtung� fester
Leuchtfeuersektoren;

� •� �di e� dauernde� Aufrechterhaltung� des
Seezei chenbetri ebes� auch� bei� Eis;

� •� �s owie� ei ne� Verbesserung� der� Lotsen-
unterkünfte.

Das� entschei dende� Argument� aber� war
di e� Wirtschaftli chkeit. � Lagen� di e� Perso-
nal-� und� Unterhaltungskosten� des� Feuer-
schiffes� bei� 1 , 2� Milli onen� Deutsche� Mark
pro� Jahr� –� kal kuli erte� man� für� ei nen
Leuchttur m� mit� 250. 000� DM� pro� Jahr.

Da mit� waren� di e� Wei chen� für� di e� Pl a-
nung� des� Tur mes� gestellt. � Der� Baubegi nn
für� das� für� di e� da mali ge� Zeit� ausgespro-
chen� anspruchsvoll e� Bauwerk� erfol gte�i m
Jahre� 1 964.

Di e� Baukosten� l agen� bei� 9, 5� Milli onen
Deutsche� Mark. � Nach� heuti ge m� Lohn-
und� Preisstand� dürfte� er� heute� das� Fünffa-
che� kosten.

Am� 5. � Juli� 1 967� wurde� der� Leuchttur m
Kiel� fei erli ch� i n� Betri eb� geno mmen. � Als
Schifffahrtszei chen� di ent� der� Leuchttur m
Kiel� als� Leit-� und� Ori enti erungsfeuer� und
wird� von� der� Verkehrszentral e� i n� Tra-
ve münde� fernüber wacht.

Di e� Umweltdaten� wie� Wasserstand,

Windstärke� und� Windri chtung� werden
Onli ne�i n� di e� Büros� des� WSA� Lübeck� und
des� Bundesa mtes� für� Seeschifffahrt� und
Hydrographi e� i n� Ha mburg� übertragen.
Di e� wi chti gen� Umweltdaten� werden� den
Verkehrszentral en� und� der� Schifffahrt� ak-
tuell� zur� Verfügung� gestellt.

Di e� Funda mentfor m� ist� aufgrund� von
Modell versuchen� bei� der� Versuchsanstalt
für� Wasserbau� und� Schiffsbau� i n� Berli n
ent wickelt� worden. � Di e� 50� Meter� l angen
Schenkel� stehen� i m� rechten� Winkel� zuei-
nander. � I m� Schutz� der� Molen� können� s o
di e� Lotsenversetzboote� auch� bei� stärke-
re m� Seegang� anl egen� und� li egen.

Als� Fels� i n� der� Brandung� hat� „ Der
Tur m“� 50� Jahre� zuverl ässi g� und� zur� Zu-
fri edenheit� All er� sei nen� Di enst� verri chtet.

Schon� di e� alten� Rö mer� schri eben: � Na-
vi gare� necesse� est! � Schifffahrt� tut� Not!

Wohl� ni chts� hat� di e� Weltgeschi chte� i n
den� l etzten� zweitausend� Jahren� nachhalti-
ger� verändert� als� di e� Fähi gkeit, � mit� see-
tüchti gen� Schiffen� di e� Welt meere� zu� be-
fahren� und� weitrei chende� Kontakte� über
den� ganzen� Gl obus� herzustell en. � Neben
der� Ent wickl ung� von� seetüchti gen� Schif-
fen� war� di e� genaue� Navi gati on� über� Jahr-
hunderte� di e� große� i ntell ektuell e� Heraus-
forderung� i n� der� Seeschifffahrt. � Bis� vor
weni gen� Jahrzehnten� war� man� dabei� auf
hoher� See� neben� de m� guten� alten� Ko m-
pass� all ei n� auf� Sonne, � Mond� und� Sterne
ange wiesen.

In� Küstennähe� war� es� da� schon� wesent-
li ch� ei nfacher. � Aber, � auch� hi er� bedurfte� es
gut� bei� Tag� und� Nacht� erkennbarer� Land-
marken� bzw. � Leuchttür me. � So� ver wun-
dert� es� ni cht, � dass� Leuchttür me� auf� ei ne
Jahrtausend� alte� Geschi chte� zurückbli-
cken� können. � Di e� Leuchttür me� si nd� wich-
ti ge� visuell e� Schifffahrtszei chen� und�trotz
moderner� Funktechni k� unverzi chtbar� für
di e� Navi gati on.

An� der� deutschen� Küste� und� den� See-
hafenzufahrten� si nd� di e� ca. � 200� Leucht-
tür me� mariti me� Wahrzei chen� und� Kultur-
denkmäler. � Si e� si nd� für� den� Touris mus� i n
Niedersachsen, � Meckl enburg- Vorpo m-
mern� und� i n� Schl es wi g- Holstei n� ei n
wichti ger� Faktor.

Zur� Historie: �

Di e� si chere� nächtli che� Ansteuerung� des
Rei chkri egshafens� Ki el� war� der� Mari ne
und� der� Schifffahrt� bereits� Ende� des� 1 9.

Henning� Dierken

ist� seit� 2004� als� Leiter� des� WSA� Lübeck�für
die� Ostsee� von� der� Deutsch- Dänischen
Grenze� bis� Kühlungsborn� zuständig.
Nachdem� er� sei n� Universitätsstudi um� an
der� TU� Braunschweig� 1990� beendet� hatte,
arbeitete� er� zwei� Jahre� als
wissenschaftli cher� Mitarbeiter� am� Institut
für� Hydromechanik� und� Küstenwasserbau
der� Technischen� Universität� Braunschweig
(Prof. � Dr. -Ing. � A. � � Führböter). � 1 992
begann� er� das� Baureferendari at� bei� der
WSV� und� wurde� 1994� Sachbereichsleiter� 2
i m� WSA� Hamburg� und� 2001
Sachbereichsleiter� 3� i m� WSA� Lübeck.

DER� AUTOR

Blick� vom� Schiff� auf� den� Leuchtturm� Kiel
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Die� Wasserstraßenverwaltung� i n
Magdeburg� nach� 1945
Von� Lothar� Tölle�

Nach� de m� Ende� des� Zweiten� Weltkri eges
war� es� vorrangi ge� Aufgabe� der� Wasser-
straßenverwaltung, � die� Wasserstraßen� wie-
der� durchgängi g� zu� machen, � d. h. � di e� ge-
sprengten� Brücken� und� gesunkenen
Schiffe� aus� der� Fahrri nne� zu� räumen,
denn� auch� di e� s owjetische� Besatzungs-
macht� hatte� ei n� starkes� Interesse� daran,
ei ne� großräumige� Versorgung� mittels
Schiffstransporten� schnell� i n� Gang� zu
bri ngen.

Baustofftransporte� und� vor� all e m� auch
Kohletransporte� für� Industri e� und� Bevöl-
kerung� hatten� Vorrang, � Getrei de, � Schrott
und� schritt weise� weitere� Industri egüter
ka men� hi nzu. � Zeit weise� s pi elten� auch
Personentransporte� ei ne� größere� Roll e,
da� vi el e� Eisenbahnverbi ndungen� und
- knotenpunkte� ebenfalls� zerstört� und� spä-
ter� fast� überall� di e� z weiten� Gl eise� für� Re-
parati onszwecke� de monti ert� worden� wa-
ren. � Neben� der� zerstörten� Stro mbrücke
war� noch� von� der� a meri kanischen� Ar mee
i n�i hrer� rel ati v� kurzen� Besatzungszeit� ( bis
Juli� 45)� ei ne� Behelfsbrücke� erri chtet� wor-
den, � di e� bereits� a m� 2. � Juni� 1 945�i n� Betri eb
geno mmen� werden� konnte. �

Ei n� weiteres� Probl e m� war� auch� di e� Un-
terbri ngung� der� früheren� Wasserstraßen-
direkti on� (früher: � El bstro mbauver wal-
tung)� s owie� der� i hr� unterstellten� Ämter,
deren� Di enstgebäude� i nnerhal b� der� Alt-
stadt� großenteils� durch� di e� Bo mbarde-
ments� zerstört� waren.

Das� Oberpräsi di um� der� früheren
(preußischen)� Provi nz� Sachsen� i n� der
Fürstenwallstr. � 1 9/20� wurde� zunächst� un-
ter� s owjetischer� Besatzung� als� deutsche
Ver waltungsbehörde� i n� Magdeburg� wei-
tergenutzt, � aber� nach� Gründung� der� Pro-
vi nz� Sachsen� (aus� den� früheren� Regi e-
rungsbezirken� Magdeburg� und� Hall e-
Merseburg� s owie� Freistaat� Anhalt, � ab
1 947� Land� Sachsen- Anhalt)� wurde� der
Regi erungssitz� wegen� der� besseren� Un-
terbri ngungs mögli chkeiten� nach� Hall e
verlegt. � Danach� wurde� die� Wasserstraßen-
direkti on� Magdeburg� ( El bstro mbauver-

und� Bürogebäude� der� Wasserstraßenver-
waltung� genutzt.

In� den� ersten� Nachkri egsjahren� waren
di e� Enttrümmerung� der� wasserstraßenei-
genen� Li egenschaften� und� s oweit� mög-
li ch, � Baumaßnahmen� zur� Reparatur� und
Nutzbar machung� beschädi gter� Gebäude
vorrangi g. � Gl ei chzeiti g� spi elten� Muniti-
onssuche� und� Kampfmittel bergung� ei ne
große� Roll e, � zahlrei che� Bo mbentri chter
entl ang� der� El be� und� i m� Hafengebi et� wa-
ren� zu� verfüll en� und� der� verbli ebene� Ge-
rätepark� und� di e� Technische� Fl otte� muss-
ten� betri ebsfähi g� ge macht� werden, � bevor
man� all mähli ch� wieder� zu� ei ner� geregel-
ten� und� planmäßigen� Gewässerunterhal-
tung� übergehen� konnte. �

Den� Mittell andkanal� bei� Magdeburg
und� das� Schiffshebe werk� Rothensee� hatte
man� i m� Zweiten� Weltkri eg� gl ückli cher-
weise� ni cht� gezi elt� bo mbardi ert� und� nur
ei ni ge� der� ca. � 35� Brücken� zwischen� Mag-
deburg� und� der� da mali gen� Zonengrenze
waren� gesprengt� oder� bo mbardi ert� wor-
den, � s o� dass� dort� der� Schiffsverkehr� auch
rel ati v� schnell� wi eder� begi nnen� konnte.
Ähnli ch� war� es� a m� El be- Havel- Kanal� i n
Richtung� Wuster witz/ Brandenburg.

waltung)� i n� di ese m� Gebäude� unterge-
bracht� und� später� auch� di e� Zentral e� des
Wasserstraßena mtes� Magdeburg� s owie
ei ne� Abteil ung� des� Zentral en� Ent wurfs-
büros� ( ZEB). � Letzteres� wurde� dann� ab
1 952� Außenstell e� des� VE� PBW� ( Vol ksei-
gener� Projekti erungsbetri eb� für� Wasser-
straßen� Berli n). � Auch� das� kürzli ch� wieder
i n� alter� Schönheit� restauri erte� Gebäude
Fürstenwall� 3b� a m� Möll envogtei garten
mit� Wohnungen� und� ei ne m� neuen� Restau-
rant� wurde� bis� i n� di e� 60er� Jahre� als� Wohn-

Abb� VIII- 1: � Der� Magdeburger� Domplatz� vorder� Zerstörung� 1945-�li nks� der� damali ge� Sitz� der� Elbstrom-
bauverwaltung� i m� Gebäude� Domplatz� 10�
(Quelle: � Sabi ne� Ullri ch� u. a. -� Die� Geschichte� des� Magdeburger� Domplatzes� –� Stadtplanungsamt� Mag-
deburg� 2006)

Abb. VIII-2: � Behelfsbrücke� vom� Juni� 1945� und� da-
hi nter� di e� provisorisch� wiederaufgebaute� Strom-
brücke� Magdeburg� 1946� (wurde� 1965� durch� die
heuti ge� Strombrücke� ersetzt)
Aus: � Magdeburger� Historische� Hefte

7

Magdeburg,� die� El be� und� die� Schifffahrt� –� Teil� VIII� (letzter� Teil� der� Serie)
(Anmerkung� der� Redakti on: � Der� Teil� I� di eser� Serie� ist� i n� Heft� 3/2011, � Teil� II� i n� Heft� 2/2012, � Teil� III� i n� Heft� 2/2014� +� 3/2014, � Teil� IV� i n� Heft� 4/2014,
Teil� V� i n� Heft� 2/2015, � Teil� VI� i n� Heft� 4/2015� und� Teil� VII� i n� Heft� 3/2016� erschienen)

Die� Wasserstraßen� bei� Magdeburg� von� 1945� bis� 1 990
Von� Hans� Garz� †� und� Lothar� Tölle
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Die� vor� de m� Zweiten� Weltkri eg� be-
gonnenen� und� ab� 1 942� kri egsbedi ngt� still-
gel egten� Großprojekte� wi e� das� Wasser-
straßenkreuz� mit� der� Trogbrücke� über� di e
El be� sa mt� Doppelschiffshebe werk� Ho-
henwarthe� ebenso� wie� di e� hal bferti ge
Staustufe� Magdeburg- Neustadt� wurden
ni cht� weitergeführt. � Bis� 1 990� gab� es� all er-
di ngs� mehrere� Studi en� und� Zustandsun-
tersuchungen, � um� abzuschätzen, � wi e� vi el
Baukapazität� und� Investiti ons mittel� für
ei ne� ko mpl ette� Ferti gstell ung� je weils� not-
wendi g� ge wesen� wären. �

Da� unter� den� begrenzten� wirtschaftli-
chen� Bedi ngungen� der� DDR� dafür� kei n
direkter� vol ks wirtschaftli cher� Nutzen
nachweisbar� war, � bli eb� es� nur� bei� di esen
Voruntersuchungen� und� bereits� i n� den
80er� Jahren� wurde� kl ar, � dass� ei ne� Ferti g-

stell ung� z. B. � der� Kanal brücke� und� des
Doppel hebe werkes� bei� Hohenwarthe� i n
der� ursprüngli ch� gepl anten� For m� ni cht
mehr� si nnvoll� war. � Das� Gl ei che� trifft� zu
für� di e� Doppelschl euse� Magdeburg, � di e
man� zu� di eser� Zeit� i n� völli g� anderen� Di-
mensi onen� gebaut� hätte, � wenn� das� Stau-
stufen- Projekt� wi eder� aufgegriffen� wor-
den� wäre. � Des wegen� hatte� man� si ch� auch
bereits� 1 974� für� di e� Verschrottung� der
stähl ernen� Portal e� und� Hubtore� entschi e-
den. � Ei ni ge� weiter� und� zu� Ende� geführte
Baumaßnahmen� zum� „Südfl ügel� des� Mit-
tell andkanals„� an� der� Saal e� si nd� dort� be-
reits� unter� di ese m� Kapitel� beschri eben
worden. �

I m� Magdeburger� El beberei ch� wurden
zunächst� beschädi gte� Buhnen� und� s oge-
nannte� Deckwerke� ( Befesti gungen� von
Schrägufern)� repari ert� und� ergänzt, � teils
mit� Schüttstei nen, � teils� mit� Wasser-
baupflaster� i n� herkö mmli cher� Bauweise.
Als� größere� Uferbauten� i m� Stadtgebi et
Magdeburg� si nd� zu� nennen� um� 1 965� ei n
umfangrei cher� und� aufwendi ger� Ausbau
des� Hochufers� bei� der� Che miefabri k
Fahl berg- List� i n� Westerhüsen� und� 1 974
di e� Ufersi cherung� des� s ogenannten� El b-
vorl andes� a m� Handelshafen� nördli ch� der
neuen� Jerusal e m- Brücke� bis� zum� heuti-
gen� Neubau� des� VDTC� ( Virtual� Devel op-
ment� Trai ni ng� Center)� des� Fraunhofer-In-
stituts.

Besonders� er wähnt� werden� s oll� auch
ei ne� Rei he� hochwassersi cherer� großer

Li cht mastfunda mente� entl ang� der� frühe-
ren� Li ege-� und� Koppelstell e� oberhal b� des
„ Mückenwirts„� an� der� li nken� El bseite� ge-
genüber� des� Rotehorn- Parks. � Di ese� Fun-
da mente� waren� bereits� Anfang� der� 50er
Jahre� für� di e� da mals� noch� beabsi chti gte
Ei nführung� ei ner� „ Nachtschifffahrt„� er-
ri chtet� worden� und� mehrere� von�i hnen� ste-
hen� heute� noch� gut� si chtbar, � aber� unge-
nutzt� a m� Westufer. �

Di e� feste� Wehrschwell e� i n� der� Alten
Elbe, � i m� Volks mund� oft� als� „Cracauer� Was-
serfall“� bezeichnet, � wurde� während� des
Niedrigwassers� 1 968� bis� 1 969� mittels� einer
zusätzli chen� Betonkappe� um�rd. � 50� c m� er-

höht. � Das� Zi el� di eser� Maßnahme� war, � di e
Tauchti efen� auf� der� Stro mel be� bei� Ni ed-
ri gwasser� um� 20� bis� 25� c m� zu� erhöhen� und
da mit� di e� Schifffahrtsverhältnisse� i m
Stadtgebi et� weiter� zu� verbessern. � I n� di e-
se m� Zustand� präsenti ert� si ch� di eses� Wehr
nach� ei ner� weiteren� Sani erung� Anfang
der� 90er� Jahre� bis� heute� mit� de m� daneben
stehenden� i nteressanten� bauli chen� En-
se mble� auf� der� Ostseite� und� den� Boots-
häusern� als� besonderer� Bli ckfang� für� di e
Fußgänger� und� Radfahrer, � von� der� mo-
dernen� Schrägseil brücke� aus� betrachtet.

Ab� 1 964� fungi erte� di e� vorheri ge� Was-
serstraßendirekti on� als� Wasserstraßeni n-
spekti on� und� nahm� weiterhi n� koordi ni e-
rende, � kontrolli erende� und� prüfende
Funkti onen� wahr. � Di e� da mali gen� Wasser-
straßenä mter� Dresden, � Torgau, � Witten-
berg/ Lutherstadt, � Magdeburg, � Witten-
berge� und� Hall e� wurden� direkt� der
HVWBS� ( Hauptver waltung� Wasserstra-
ßen� und� Bi nnenschifffahrt)� i m� MfV� ( Mi-
nisteri um� für� Verkehrs wesen� der� DDR)
unterstellt. � Der� Mi nister� für� Verkehrs we-
sen� war� übri gens� da mals� gl ei chzeiti g� Ge-
neral direktor� der� Deutschen� Rei chsbahn,
ei ne� besondere� Situati on, � was� natürli ch
der� Wasserstraße� ni cht� i mmer� zum� Vor-
teil� gerei chte.

Zum� WSA� Magdeburg� gehörten� da-
mals� noch� i n� östli cher� Ri chtung� der� El be-
Havel- Kanal� ( heute� zum� WSA� Branden-
burg)� und� der� Mittell andkanal� westli ch
von� Magdeburg� bis� zur� ehe mali gen� Gren-
ze� ( heute� zusa mmen� mit� de m� El be- Sei-
tenkanal� bei m� WSA� Uelzen).

Ei ne� weitere� Strukturveränderung� mit
Konzentrati onseffekt� erfol gte� ab� 1 . � Jan.
1 979� , � als� aus� den� bei den� Vol ksei genen
Wasserstraßenbaubetri eben� Berli n� und
Magdeburg� und� de m� VEB� Projekti e-
rungsbetri eb� für� Wasserstraßen� Berli n
( mit� drei� Außenstell en� i n� Schweri n, � Mag-
deburg� und� Dresden)� zunächst� der� VEB
Kombi nat� Wasserstraßenbau� gebil det
wurde. �

Ab� 1 . 1 . 1 980� wurde� aus� den� zu� di eser
Zeit� noch� existi erenden� drei� El be- Was-
serstraßenä mtern� Dresden, � Magdeburg
und� Wittenberge� zusätzli ch� mit� den� vor-
heri gen� WSÄ� Grabow� und� Hall e/ Saal e
der� VEB� Wasserstraßenbetri eb� und� - un-
terhaltung� ( WBU)� Magdeburg� gebil det
und� aus� den� östli chen� Ämtern� Ebers wal-
de, � Zehdeni ck� und� Brandenburg� entstand
der� VEB� WBU� Ebers wal de. � Ledi gli ch� das
Wasserstraßenhaupta mt� Berli n� ( WSHA)

Abb. VIII-3: � Das� frühere� Oberpräsi di um� –� nach� 1945� Sitz� von� EBV/WSD/WSI� und� WSA;�
später� VEB� WBU� und� ab� 1990� wieder� WSA� Magdeburg, � bis� heute� i n� der� Fürstenwallstr. � 20;
Foto: � WSA� Magdeburg
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behi elt� sei ne� ei genständi ge� Sonderstel-
l ung� wegen� der� teil weisen� Zuständi gkeit
für� di e� Westberli ner� Wasserstraßen� auf-
grund� von� Regel ungen� aus� de m� Vi er-
Mächte- Abkommen. � Zur� weiteren� Wahr-
nehmung� der� hoheitli chen� Aufgaben� wur-
de� das� Wasserstraßenaufsichtsamt� ( WSAA)
i n� Berli n� mit� verschi edenen� Außenstell en
an� den� früheren� WSA- Standorten� ge-
gründet, � wel che� nun� wiederum� di e� Be-
zei chnung� WSA� ( Wasserstraßena mt)� tru-
gen.

Di e� als� VEB� WBU� neu� strukturi erten
früheren� Wasserstraßenä mter� s owie� di e
Betriebe� des� vorheri gen� (klei neren)� Ko m-
bi nats� Wasserstraßenbau� wurden� gl ei ch-
zeiti g� i n� den� neu� gebil deten� „ VEB� Kom-
bi nat� Bi nnenschifffahrt� und� Wasserstra-
ßen„� ei ngegli edert. � Dazu� gehörten� als
„Sta mmbetri eb„� der� VEB� Bi nnenreede-
rei� mit� der� gesa mten� Fl otte, � di e� vol ksei ge-
nen� Hafenbetri ebe� VEB� Bi nnenhäfen
Berli n, � VEB� Bi nnenhäfen� Mittel el be
( Magdeburg), � VEB� Bi nnenhäfen� Oberel-
be�( Dresden)� und� VEB� Bi nnenhäfen� Oder
( Eisenhüttenstadt)� mit� je weils� mehreren
Häfen� s owie� der� VEB� Schiffsreparatur-
werften� Berli n� mit� di versen� Standorten,
u. a. � i n� Berli n- Stral au, � Tanger münde,
Genthi n� und� Magdeburg. � Als� s ogenann-
tes� wissenschaftli ch-technisches� Zent-
rum� ( WTZ)� di eses� Ko mbi nates� fungi erte
der� VEB� FAS� ( Forschungsanstalt� für
Schifffahrt, � Wasser-� und� Grundbau)� i n
Berli n. � Unter� sei ne m� Dach� waren� sä mtli-
che� vorheri gen� Forschungs-� und� Projek-
ti erungskapazitäten� der� Wasserstraßen-
ver waltung� der� DDR� zusa mmengefasst
worden, � darunter� i n� Magdeburg� di e� Pro-
jekti erungsabteil ung� i m� WSA- Gebäude

a m� Fürstenwall� s owie� das� Büro� für� Rati o-
nalisi erung� der� Bi nnenschifffahrt� i m
Handelshafen. � Di e� ursprüngli che� FAS
war� nach� de m� Kri eg� aus� der� vorheri gen
Preußischen� Wasserbau- Versuchsanstalt
entstanden� und� hatte� i n� der� DDR� i hre� ur-
sprüngli chen� Forschungs-� und� Versuchs-
Standorte� i n� Berli n/ Alt- Stral au, � Berli n-
Karlshorst� und� Potsda m- Marquardt� ge-
habt. � Di e� Forschungsabteil ungen� der
FAS� wurden� nach� 1 990� zunächst� als� Au-
ßenstell e� Berli n� i n� di e� BAW� Karlsruhe
ei ngegli edert� und� nach� schritt weiser� Um-
setzung� des� Personals� nach� Karlsruhe,
Ha mburg� und� Il menau� bis� zum� Jahr� 2000
endgülti g� aufgel öst. � Das� Personal� der
Projekti erungs-� bzw. � Ent wurfsabteil un-
gen� i n� Berli n, � Magdeburg� und� Dresden
wurde� über wiegend� i n� di e� neu� gebil deten
Wasser-� und� Schifffahrtsä mter� und� Neu-
bauä mter� überno mmen� und� ei ni ge� frühe-
re� Mitarbeiter� gründeten� auch� ei gene
neue� Ingeni eurbüros.

Die� Magdeburger� El be�
i m� Wasserstraßennetz�
der� DDR�
Von� Hans� Garz� †

Nach� der� Beräumung� der� Wasserstraßen
von� den� Trümmern� der� gesprengten� Brü-
cken� und� der� Wracks� der� gesunkenen
Schiffe� ka m� auch� der� Schiffsverkehr
l angsa m� wieder� i n� Gang. � Zunächst� muss-
te� man� mit� de m� verbli ebenen� Schiffsbe-
stand� ausko mmen, � d. h. � über wiegend� wa-
ren� das� kl ei nere� Schl eppkähne� ohne� ei ge-
nen� Antri eb, � di e� auf� Schl eppda mpfer
ange wiesen� waren. � Bei� di eser� gegebenen
Fl ottenstruktur� war� es� Aufgabe� der� Was-
serbauer, � den� Zustand� der� Wasserstraßen
auf� Vorkri egsni veau� wiederherzustell en,
ohne� an� ei nen� weiteren� Ausbau� zu� den-
ken. � Auch� di e� mit� Kri egsbegi nn� unterbro-
chenen� Bauvorhaben�( Wasserstraßenkreuz
Magdeburg, � Südflügel� des� Mittellandka-
nals)� wurden� nicht� wieder� aufgenommen.
Ei nzi ge� Ausnahme� war� der� politisch� mo-
ti vi erte� Neubau� des� rd. � 34� km� l angen� Ha-
vel kanals� zwischen� Paretz� an� der� Unteren
Havel wasserstraße� und� Ni ederneuendorf
bei� Henni gsdorf� an� der� Havel� zwecks� Um-
fahrung� Westberlins� quasi� i n� ei ner� „ Hau-
Ruck- Akti on“� 1 951 /52. � Ähnli ch� verhi elt
es� si ch� auf� westdeutscher� Seite� mit� de m
Bau� des� rd. � 1 1 5� km�l angen� El be- Seitenka-
nals� ( 1 968� bis� 1 976/77), � um� ei ne� Verbi n-
dung� zwischen� Ha mburg� und� de m� Mittel-
landkanal� bei� Wolfsburg� unter� Umgehung
der� DDR� zu� schaffen� und� gleichzeiti g� di e
mittl ere� El be� bei� Ni edri gwasser� zu� umge-
hen.

Auf� den� Haupt wasserstraßen� wurden
i m� Wesentli chen� Unterhaltungsarbeiten
an� den� Buhnen� und� Deckwerken� s owi e
Fahr wasserbaggerungen� zur� Ge währl eis-

Abb. VIII-5: �
Ei n� gesunkener
Schleppdampfer�
vor� der�
Magistratsstrecke� i n
Magdeburg- Buckau�
1945�
(Quelle: � Archiv� Kli nder)

Abb. VIII-4: � Änderung� der� Verwaltungsstruktur� von� 1977� bis� 1989�
Aus: � Schönknecht/Gewiese: � Bi nnenschifffahrt� zwischen� Elbe� und� Oder� Mai n- Donau- Kanal
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tung� der� besten� Tauchti efen� unter� den� je-
weili gen� Abflussverhältnissen� ausgeführt.
Auf� der� Saal e� und� an� den� Kanalstrecken
der� Märkischen� Wasserstraßen� ka men� ei-
ne� Rei he� von� Durchsti chen� und� Bogenab-
fl achungen� zur� Ausführung, � um� durch� ei-
ne� gestrecktere� Li ni enführung� zur� Erhö-
hung� der� Lei chti gkeit� und� Si cherheit� des
Schiffsverkehrs� bei zutragen. � I n� Magde-
burg� wurden� i n� den� 1 950er� Jahren� unter-
hal b� der� Herrenkrug- Eisenbahnbrücke
bis� zur� Industri ehafenei nfahrt� s ogenannte
Sohlschwell en� ei ngebaut, � um� di e� fort-
schreitende� Erosi on� i n� di ese m� Berei ch� zu
stoppen. � Da mit� hatte� es� fol gende� Be-
wandtnis: � Nach� de m� Überströ men� der
drei� Felsri ppen� des� Do mfelsens, � i m� Be-
rei ch� der� Stro mbrücke� und� des� Herren-
krugfelsens� besteht� di e� El besohl e� wi eder
aus� Sanden� und� Kiesen. � I nfol ge� des� Ge-
fäll esprunges� stei gt� di e� Schl eppkraft� der
El be� und� si e� kann� si ch� das� i n� der� Alten� El-
be� verl orene� Geschi ebe� „ wiederhol en“.
Unter� Geschi ebe� versteht� man� „rolli ges„
Materi al, � d. h. � Sande� und� Ki ese� bis� zu� grö-
ßeren� Stei nen, � di e� bei� stärkerer� Strö mung
auf� der� Fl usssohl e� stro mab� transporti ert
werden. � Di eser� Vorgang� führte� i n� de m
oben� genannten� Berei ch� zu� ei ner� per ma-
nenten� Verti efung� der� El besohl e, � di e� seit
de m� Bau� des� Handelshafens� i n� den
1 890er� Jahren� mehr� als� ei nen� Meter� aus-
machte! � Weil� aber� di e� Ei nfahrt� zum� Han-
delshafen� kurz� unterhal b� des� Herrenkrug-
felsens� li egt, � fi el� der� Wasserspi egel� i m
Handelshafen� et wa� um� densel ben� Betrag
und� war� für� di e� Frachtschiffe� praktisch

ni cht� mehr� errei chbar. � So� hat� di e� Stadt� i h-
ren� Handelshafen� verl oren� –� aber� ei nen
Wissenschaftshafen� dafür� beko mmen.
Übri gens: � Seit� de m� Ei nbau� der� oben� be-
schri ebenen� Sohlschwell en� ist� di e� Erosi-

on�i n� di ese m� Berei ch� gestoppt, � wozu� auch
di e� Ei nstell ung� der� Ki esge wi nnung� i n� der
Alten� El be� um� 1 990� ni cht� unwesentli ch
bei getragen� hat. � Di e� s ogenannte� „ Ge-
schi ebefracht“� der� El be� beträgt� bei� Mag-
deburg� i mmerhi n� bis� zu� rd. � 1 50. 000� t� i m
Jahr, � wi e� man� durch� entsprechende� Mes-
sungen� feststell en� konnte.

Ei ne� weitere� Maßnahme� zur� Verbes-
serung� der� Tauchti efen� i n� der� Stro mel be
war� di e� bereits� er wähnte� Erhöhung� des
„ Cracauer� Wasserfalls“� 1 969� um� ei nen
halben� Meter, � wodurch� für� die� Frachtschif-
fe� wasserstandsabhängi g� ei ne� Vergröße-
rung� der� Abl adeti efe� von� 20� bis� 30� c m� er-
rei cht� wurde. � Be merkens wert� i n� di ese m
Zusa mmenhang� ist, � dass� i nfol ge� der� l oka-
len� Hindernisbeseiti gung� und� deren� Beräu-
mung� auf� der� Basis� ei ner� dezi meter-
genauen� Ortung� ( mittels� GPS)� mit� de m
Messschiff� „ Domfelsen“� i m� Sohl berei ch
des� Do mfelsens� ei ne� weitere� Verbesse-
rung� errei cht� werden� konnte. � Da mit� gilt
als� heuti ger� Ri cht wert� für� di e� maßgeben-
de� Fahrri nnenti efe� i n� der� Stadtstrecke
Magdeburg: � aktuell er� Pegelstand� a m� Pe-
gel� Magdeburg- Stro mbrücke� pl us� 60� c m.
Das� bedeutet, � wenn� a m� Pegel haus� der
Stro mbrücke� z. B. � der� Wert� 1 60� angezei gt
wird, � kann� ei n� Schiff� mit� 200� c m� Ti ef-
gang� ( pl us� ca. � 20� c m� Wasser� „unter� de m
Kiel “)� di e� Stadtstrecke� Magdeburg� ge-
fahrl os� passi eren. � Weil� aber� di e� Tauchti e-
fe� a m� Domfelsen� besti mmend� für� di e� ge-
sa mte� Strecke� von� der� Saal e mündung� bis
zur� Industri ehafenei nfahrt� Magdeburg
ist, � kann� di ese� Verbesserung� ni cht� hoch

genug� be wertet� werden. � Der� größte� Nut-
zen� aus� di eser� Maßnahme� wäre� jedoch
erst� realisi erbar, � wenn� durch� den� Bau� des
Saal e- Seitenkanals� zwischen� Cal be� und
der� Saal e- Mündung� bei� Barby� endli ch

auch� di e� gesa mte� (! )� untere� Saal e� ei n-
schli eßli ch� des� Hafens� Hall e� und� der
Bernburger� Industri e� für� di e� Bi nnen-
schifffahrt� erschl ossen� würde! � An� di eser
Stell e� sei� ei n� Vergl ei ch� gestattet� : � Seit� den
1 930er� Jahren� ist� di e� Saal e� unterhal b� Hal-
l e� fast� gänzli ch� bereits� für� das� 1 000� t-
Schiff� ausgebaut� und� nun� seit� über� 20� Jah-
ren� ist� i n� Hall e� bereits� mit� ei ne m� Mil-
li onenaufwand� aus� Landeshilfe� ei n� mo-
derner� tri modal er� Hafen� geschaffen� wor-
den, � i m� Vertrauen� darauf, � dass� das� i m
BVWP201 0� von� 1 992� sei nerzeit� als� vor-
dri ngli ch� ei ngestufte� restli che� Saal e- Pro-
jekt� schnell� ver wirkli cht� wird! � Oder� man
l ässt� si ch� ganz� und� gar� von�irgendwelchen
sel bsternannten� „Experten“� mit� undurch-
si chti gen� Absi chten� davon� abbri ngen,
wel che� dann� wiederum� di e� Dreisti gkeit
besitzen, � den� genannten� Hafenausbau
öffentli ch� als� Gel dverschwendung� zu
brandmarken, � weil� kei ne� Schiffe� ko m-
men. � Und� di e� ach� s o� schl auen� Medi en� tu-
ten� natürli ch� s ofort� i ns� gl ei che� Horn. � Auf
der� Strecke� zwischen� Hall e� und� Cal be
schl ummert� i mmerhi n� ei n� schifffahrtsaf-
fi nes� Güteraufkommen� von� mehr� als
ZWEI� MI LLI ONEN� TONNEN� PRO
JAHR! � Welcher� Investor� baut� ei n� Haus,
l ässt� es� 80� Jahre� ungenutzt� –� stattet� es
schli eßli ch� doch� mit� all e m� Ko mfort� aus,
und� kann� es� si ch� dann�l eisten, � a m� Gel d�für
ei n� si cheres� Ei ngangstor� zu� sparen?

Die� Stadt� a m� El be- Stro m� bis� 1990
Von� Lothar� Tölle

Ei n� kurzer� Überblick

Bevor� wir� uns� wi eder� de m� Geschehen� di-
rekt� an� der� El be� zuwenden, � s oll en� i n� ei-
ne m� schnell en� Streifzug� durch� mehrere
Jahrzehnte� das� all mähli che� Wieder- Ent-
stehen� der� Innenstadt� und� di e� daran� an-
schli eßenden� Er weiterungen� kurz� darge-
stellt� werden, � weil� vi el es� davon�typisch�ist
auch� für� den� Wiederaufbau� anderer� zer-
störter� Städte� i n� der� ehe mali gen� DDR.

De m� Wiederaufbau� des� a m� 1 6. � Januar
1 945� fast� völli g� zerstörten� Magdeburger
Stadtzentrums� vo m� heuti gen� Uni ver-
sitätspl atz� bis� zur� Kepl erstraße� ei nerseits
sowie� zwischen� Hauptbahnhof� und� El-
beufer� andererseits� war� di e� großfl ächi ge
Enttrümmerung� bis� Anfang� der� 50er� Jah-
re� vorangegangen. � Schon� di es� all ei n� war
unter� den� schwieri gen� Bedi ngungen� der
Nachkri egszeit� ei ne� heute� kaum� vorstell-

Abb. VIII-6: � Die� feste
Wehrschwelle� i n� der
Magdeburger� Alten� El-
be, � i m� Volksmund� „ Cra-
cauer� Wasserfall „� ge-
nannt-� hi er� der� Zustand
1964� vor� der� späteren
Erhöhung� um� rd. � 50� c m;
rechts� auf� der� Krone
sieht� man� ei ne� rechtecki-
ge� (geflieste)� Ri nne� zum
Auffangen� von� Woll-
handkrabben;� (Foto:
Hel mut� Faist)
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Abb. VIII- 7: � Der� Bau� der� neuen� Elbuferstraße� vor� 1970� (Quelle: � Magdeburger� historische� Hefte)

bare� organisatorische� und� menschli che
Kraftanstrengung� ge wesen, � an� der� an-
fängli ch� auch� vi el e� „Trümmerfrauen“� i h-
ren� großen� Anteil�l eisteten. � Bis�i n� di e� 60er
Jahre� gab� es� noch� mehrere� große� Trüm-
merdeponi en� i m� Stadtgebi et. � Teil weise
wurden� auch� Trümmerreste� per� Schiff� ab-
transporti ert� und� zur� Verfüll ung� von� Kol-
ken� an� oder� i n� der� El be� „verklappt„. � Mit
den� ersten� neuen� Zi egel bauten� begann
man� 1 951 � a m� „ Bärbogen“� und� Anfang
der� 70er� Jahre� war� di e� I nnenstadt� i m� We-
sentli chen� s o� aufgebaut� worden, � wi e� man
si e� bis� 1 990� kannte. � Ende� der� 80er� Jahre
hatte� Magdeburg� wieder� ei ne� Bevöl ke-
rungszahl� von� rd. � 280. 000� Ei nwohnern
errei cht, � während� es� vor� de m� 2. � Weltkri eg
über� rd. � 350. 000� ge wesen� waren� ( heute
rd. � 230. 000). � Bei m� Wiederaufbau� Mag-
deburgs� spi egelte� si ch� di e� gesa mte� Ent-
wickl ung� des� i ndustri ell en� Wohnungs-
baues� nach� de m� Kri eg� wi der. � Begi nnend
mit� den� ersten� Zi egel bauten� („Stei n� auf
Stei n„)� gab� es� dann� di e� Großbl ock- Bau-
weise� und� schli eßli ch� di e� vi elfälti ge� Pl at-
tenbauweise� mit� geschoßhohen� Wand-
platten, � was� bekanntli ch� kei ne� „Erfi n-
dung“� der� DDR� war, � aber� oft� so� dargestellt
wird. � Trotzde m� kann� man� durch� di e� mas-
senhafte� aufgezwungene� Ver wendung
zum� Teil� guter, � aber� gl ei chför mi ger� Bau-
typen, � noch� dazu� i m� ganzen� Land, � von� ei-
ner� städtebauli chen� Monotoni e� s prechen,
besonders� bei� den� neuen� Si edl ungsgebi e-
ten� an� den� Stadträndern. � Di ese� waren� wie-
derum� dank� des� hohen� Vorferti gungsgra-
des� oft� i n� erstaunli ch� kurzer� Zeit� entstan-
den� und� halfen� auch� i n� Magdeburg, � di e
Wohnungsknappheit� z war� zu� mil dern,

aber� aufgrund� des� gl ei chzeiti g� zuneh-
menden� Verfalls� der� Altstadtbebauung
hielt� di ese� trotzde m� weiter� an. �

Sand� und� Kies� für� di e� Betonwerke� i n
Magdeburg� ka m� zunächst� aus� den� stadt-
nahen� Ki esgruben� „ Neustädter� See„� und
„ Barl eber� See� II“, � aber� s päter� auch� i n� grö-
ßeren� Mengen� direkt� per� Schiff� aus� den
Kiesgruben� a m� El be- Havel- Kanal� bei
Niegri pp� und� an� der� El be� bei� Rogätz, � zeit-
weise� über� 1 � Milli on� Tonnen� pro� Jahr.
Man� kann� als o� durchaus� behaupten, � ni cht
nur� „das� alte� Berli n“, � s ondern� auch� „das
neue� Magdeburg“� wurde� teil weise� „aus
de m� Kahn“� erbaut!

Das� zentral e� Pl attenwerk� a m� August-
Bebel- Da mm�i m� Norden� war�i n� mehreren
Stufen� zwischen� 1 961 � bis� 1 979� ( Pl atten-
werk�III)� auf� sei ne� Endgröße� mit� maxi mal
rd. � 1 . 800� Beschäfti gten� er weitert� worden
und� hatte1 979� auch� ei ne� ei gene� neue� Um-
schlagsanlage� a m� Absti egskanal� südli ch
der� Gli ndenberger� Brücke� erri chtet. � Dort
wurden� dann� fast� sä mtli che� Zuschlagstof-
fe� per� Schiff� angeli efert� und� später� auch
große� Mengen� von� Wohnungsbauplatten
für� Berli n- Hell ersdorf� verschifft, � über
l ange� Zeit� pro� Woche� drei� Schiffe� bis� zu
je� 1 000� Tonnen.

Glei chzeiti g� verfi el� wi e� i n� vi el en� ande-
ren� Städten� auch� di e� Altbausubstanz� i m-
mer� mehr, � da� seit� der� großen� Verstaatli-
chungs well e� 1 972� ei nerseits� di e� mittel-
ständischen� Handwerks-� und� Baubetri ebe
fehlten, � di e� i n� PGH� ( Produkti onsgenos-
senschaften� des� Handwerks)� und� VEB
( Vol ksei genen� Betri eben)� zusa mmenge-
schl ossen� oder� i ntegri ert� waren, � wel che
si ch� aus� Ei geni nteresse� und� durch� staatli-

che� Aufl agen� zunehmend� li eber� an� Groß-
objekten� beteili gten. �

Andererseits� war� auch� di e� Materi alsi-
tuati on� ei n� ständi ger� Engpass� und� vi el e
pri vate� Hausei gentümer, � i nsbesondere
von� großen� Mehrfa mili enhäusern, � waren
aufgrund� der� staatli ch� reguli erten� Nied-
ri gmieten� ohnehi n� fi nanzi ell� überfordert
und� waren� oft� s ogar� froh, � wenn� si e� di ese
Erbstücke� „verschenken“� konnten� –� aus
heuti ger� Si cht� völli g� verdrehte� Verhält-
nisse. � Besonders� auffälli g� wurde� ab� Be-
gi nn� der� 80er� Jahre� der� besorgniserregen-
de� Zustand� der� Dächer, � der� vi el e� weitere
Schäden� nach� si ch� zog� ( Akti on� „ Dächer
di cht“! ). � Andererseits� führten� di e� eben-
falls� sehr� geri ngen� stark� subventi oni erten
Neubauwar mmieten� i n� Verbi ndung� mit
teil weise� zu� geri nger� Wär medä mmung,
ungenügender� Heizungsreguli erung� und
auch� zu� ni edri gen� Wasserpreisen� zu� ei ner
fast� zwangsl äufi gen� Verschwendung� an
anderer� Stell e. � Doch� wieder� zurück� zur
El be.

Die� Stadtent wickl ung�
entlang� der� El be�

Zur� Lösung� der� wachsenden� i nnerstädti-
schen� Verkehrsprobl e me� waren� bis� 1 970
di e� ehe mals� kl ei neren� Uferstraßen� ent-
l ang� der� Gl eisanlagen� zwischen� Gouver-
ne mentsberg� und� Askanische m� Platz
durch� ei ne� großzügi ge� vi erspuri ge
Straßentrasse� ( Schl ei nufer)� ersetzt� wor-
den. �

Gl ei chzeiti g� hatte� der� Bau� der� West-
tangente� ( „ Magdeburger� Ri ng“)� begon-
nen, � di e� i m� wesentli chen� bis� 1 974� ferti g-
gestellt� war, � ei ne� da mals� überaus� zu-
kunfts weisende� Verkehrspl anung, � ohne
di e� man� si ch� Magdeburg� heute� gar� ni cht
mehr� vorstell en� kann.
� Infol ge� der� Zerstörung� fast� all er� grö-

ßeren� Lager-� und� Sil ogebäude� s owie
Gleisanl agen� entl ang� der� Stadtstrecke� a m
westli chen� Ufer� der� El be� ( El bl agerhaus,
Alter� Packhof, � Neuer� Packhof� us w. )� s o-
wie� der� Umschl agsanlagen� an� der� Zoll el-
be� war� der� Schiffsumschlag� dort� fast� völ-
li g� zum� Erli egen� geko mmen� und� verl a-
gerte� si ch� nach� und� nach� ko mplett� i n� di e
zentral en� Häfen� i m� Norden� der� Stadt. � Da-
durch� war� es� auch� ni cht� mehr� not wendi g,
den� durchgehenden� Gl eisbetri eb� südli ch
des� Handelshafens� aufrecht� zu� erhalten.
Di e� Gl eise� wurden� zunächst� i m� Nordab-
schnitt� bis� zum� Fürstenwall� zurückge-
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baut, � s o� dass� dann� di e� Mögli chkeit� gege-
ben� war, � di e� s pätere� El buferpro menade
(„Pro menade� der� Völ kerfreundschaft“-
1 975)� von� der� Lukasklause� bis� zum� Für-
stenwall� zu� erri chten. � Da mit� war� ei n� ers-
ter� Schritt� zur� Öffnung� der� Stadt� i n� Ri ch-
tung� El be� getan, � de m� später� di e� weitere
Erschli eßung� bis� zur� Hubbrücke� fol gen
konnte. � Mit� je� ei ner� Fußgängerbrücke� a m
Fürstenwall / Gouverne mentsberg� und� zwi-
schen� Fischerufer� und� Petriförder� s owie
der� Treppenanlage� an� der� Stro mbrücke
wurde� ei ne� großzügi ge� Anbi ndung� an� das
Stadtzentrum� geschaffen. �

Ei nzi ger� Schandfl eck� oder� besser� ei n
„ Wundmal� des� Kri eges“� i n� di ese m� Ufer-
berei ch� bli eb� bis� 1 988� di e� vo m� ersten� un-
voll endeten� Vorkri egs- Bau� der� Neuen
Stro mbrücke� verbli ebene� Lücke� i n� den
Ufer mauern� an� der� Stadtseite� bei dseiti g
des� granitverkl ei deten� Pfeil erfunda men-
tes. � Verrostete� Spundwände� und� hal b� ab-
gebrochene� alte� Ufer mauern� beei nträch-
ti gten� dort� seit� vi er� Jahrzehnten� di e� Ge-
sa mtansi cht� erhebli ch, � bis� 1 987� vo m

da mali gen� Rat� des� Bezirkes� und� der� Stadt
Magdeburg� ca. � 6� Mi o. � Mark� bereitgestellt
werden� konnten, � um� u. a. � Pl anung� und
Bau� der�fehl enden�rd. � 80� m�l angen� Mauer-
abschnitte� zu� er mögli chen. � Der� Bau� be-
gann� noch� 1 989, � wurde� 1 990� ferti gge-
stellt� und� er mögli chte� da mit� endli ch� di e
durchgehende� Gestaltung� der� Uferpro-
menade. �

Auftraggeber� war� da mals� der� VEB
Stadtdirekti on� Straßenwesen, � der� Vorl äu-
fer� bzw. � das� Pendant� zum� heuti gen� Ti ef-
baua mt, � der� sei nerzeit� auch� für� all e� städti-
schen� Ufer mauern� zuständi g� war. �

Die� Sonderbauvorhaben� an� den
Kanälen
Von� Hans� Garz� †

Die� bedeutendste� Wasserstraße� i m� Osten
Deutschlands� ist� und� bl ei bt� der� Mittel-
l andkanal� (si ehe� Fol gen� V� bis� VII). � Seit
sei ner� Inbetri ebnahme� hat� er� dauerhaft
sei ne� Leistungsfähi gkeit� unter� Be weis� ge-

stellt. � Sei ne� besondere� Stell ung� i m� geteil-
ten� Deutschland� hatte� er� neben� sei ner
Funkti on� als� Transit weg� der� i nternati ona-
l en� Schifffahrt� vor� all e m� als� wi chti ge
Verbi ndung� zwischen� der� BRD� und
West- Berli n. � I n� den� 1 960er� Jahren� hatte
der� Verkehr� a m� Schiffshebe werk� Rothen-
see� ei ne� Größenordnung� von� jährli ch� 4, 5
Milli onen� Ladungstonnen. � Sol che� Güter-
mengen� waren� mit� der� herkö mmli chen
Fl otte� ni cht� mehr� wirtschaftli ch� zu� trans-
porti eren. � So� voll zog� si ch� fol geri chti g� ei n
Wandel� i n� der� Fl ottenstruktur� vo m� an-
tri ebsl osen� Schl eppkahn� über� di e� Nut-
zung� von� Stossbooten� für� di ese� Schl epp-
kähne� zu� den� sel bstfahrenden� Motor-
güterschiffen� und� vo m� kl ei nen� Fahrzeug
zu� i mmer� größeren� Ei nheiten� –� i m� West-
berli n- Verkehr� großzügi g� von� der� Bun-
desregi erung� gefördert. � I n� der� DDR� wur-
de� zeitli ch� parall el� dazu� di e� Schubschiff-
fahrt� ei ngeführt. � Da mit� war� natürli ch� di e
Schl eppschifffahrt� passé. � Di ese� ni cht� auf-
zuhaltende� Ent wickl ung� hatte� für� den� Be-
stand� der� Wasserstraßen� jedoch� verhee-
rende� Wirkungen. � Die� Schiffsbreite� wuchs
von� kl assischen� 8, 20� m� über� 9, 00� m� auf
9, 50� m, �ihre� Länge� von� 80, 00� m� auf� 82, 00� m
und� darüber� hi naus. � Als� a m� Schiffshebe-
werk� Rothensee� Schiffe� mit� 84, 00� m� auf-
tauchten� ( bei� ei ner� konstrukti ven� Länge
des� Troges� von� 85, 00� m)� und� si ch� deren
Ankergeschirr� i m� Fachwerk� der� Trogtore
verhedderte, � musste� aus� Si cherheitsgrün-
den� ei ne� Beschränkung� der� Länge� ausge-
sprochen� werden. � Gravi erender� waren
aber� di e� Aus wirkungen� auf� di e� Kanalstre-
cken. � Di ese� Schiffe� hatten� ei ne� Tragfä-
hi gkeit� von� et wa� 1 . 350� t� mit� ei ner� i nstal-
li erten� Antri ebsl eistung� von� ca. � 1 � PS� pro
Tragfähi gkeitstonne� s owie� moderne� Ru-
der- / Antri ebs- Kombinati onen� zur� Stei-
gerung� der� Manövri erfähi gkeit, � jedoch
zum� Nachteil� für� di e� Standfähi gkeit� der
Böschungen, � der� Sohl e� und� der� Di chtung
der� Kanäl e. � Di e� Fol ge� waren� Uferabbrü-

Abb. VIII-8: � Die� heuti ge� Elbuferpromenade� unterhalb� der� Strombrücke� (Quelle: � WSA)

Abb. � VIII-9� : � Abgerutschte� Böschung� am� Kanal
(Quelle: � WSA� Magdeburg)
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che, � di e� stell enweise� zur� Freil egung� der
Tondi chtung� und� Abrutschungen� der
Stei nschutzschi cht� führten. � I n� Kanalstre-
cken� mit� sandi gen� bzw. � ki esi gen� Bö-
schungen� errei chten� di e� Abbrüche� Grö-
ßenordnungen� von� bis� zu� mehreren� 1 00� m

3

,

di e� si ch� dann� auf� der� Kanalsohl e� wi eder-
fanden. � Di es� führte� dazu, � dass� di e� erfor-
derli che� Tauchti efe� von� 2. 00� m� ni cht
mehr� durchgängi g� garanti ert� werden
konnte. � Besonders� bei� Begegnungen� ka m
es� oft� auf� der� der� Böschung� zuge wandten

Seite� der� Schiffe� zu� Grund-
berührungen. � Mit� den� begrenz-
ten� Reparatur mögli chkeiten
war� das� Probl e m� ni cht� zu� be-
herrschen, � weil� di e� Ursache� i n
de m� für� di e� neue� Generati on
von� Motorgüterschiffen� zu� eng
ge wordenen� Kanal querschnitt
zu� suchen� war. � Hi er� konnte� nur
ei ne� Radi kall ösung� durch� ei ne
wesentli che� Vergrößerung� der
Wasserspi egel breite� und� der
Fahr wasserti efe� Abhilfe� schaf-
fen� –� ei ne� sehr� aufwändi ge� und
teure, � auf� Dauer� aber� alterna-
ti vl ose� Lösung. � Auf� Grund� der
Tatsache, � dass� di e� Bi nnenschif-
fe� der� BRD� und� der� Niederl an-
de� et wa� 70 %� der� verkehrenden
Schiffe� aus machten� und� da mit
auch� i nfol ge� i hrer� Größe� und
starken� Antri ebsl eistung� di e
wesentli che� Ursache� für� di e
Zerstörungen� setzten, � ka m� es
nach� l angen� Verhandl ungen� ab
1 972� zu� ei ne m� Verkehrsab-
ko mmen� zwischen� den� Regi e-
rungen� der� DDR� und� der� BRD
über� den� Ausbau� der� Verkehrs-
wege� zwischen� der� BRD� und
Berli n- West. � De mzufol ge� wur-
den� wi chti ge� Eisenbahnstre-
cken, � Autobahnen� und� auch

Teilstrecken� des� Mittell andkanals� der� ge-
wachsenen� Bel astung� durch� Ausbau� an-
gepasst. � Di e� Verei nbarung� sah� vor, � di e� er-
forderli chen� Pl anungen� s owie� di e� bauli-
che� Realisi erung� durch� Kapazitäten� der
DDR� bei� Bezahl ung� durch� di e� BRD� aus-
zuführen. � I m� Rahmen� der� verei nbarten
Leistungen� wurde� zwischen� 1 980� und
1 984� i n� der� Strecke� von� Hal densl eben� bis
zur� Grenze� auf� 27� km� Länge� der� Kanal qu-
erschnitt� von� 90� m

2

� auf� 1 33� m
2

� vergrößert.
All e� Leistungen� bei� der� Vorbereitung� und
Durchführung� der� Bauarbeiten� wurden
durch� Betri ebe� des� Ko mbi nates� Bi nnen-
schifffahrt� und� Wasserstraßen� koordi-
ni ert� und� über wiegend� mit� ei genen� Kapa-
zitäten� ausgeführt. � Für� Spezi al arbeiten
wurden� l eistungsfähi ge� Kooperati ons-
partner� als� Nachauftragnehmer� ge won-
nen. � Di e� Vergrößerung� des� Kanal quer-
schnittes� wurde� durch� ei nseiti ge� Verbrei-
terung� auf� ei ner� Länge� von� 1 7� km� mittels
Ra mmung� von� Stahlspundbohl en� als
senkrechtes� Ufer� und� auf� weiteren� 1 0� km
durch� Rückverl egung� des� Ufers� mittels
Schrägufersi cherung� ( Wasserbaustei ne
auf� Bauvli es)� hergestellt. � I m� Zuge� der
Bauarbeiten� waren� umfangrei che� Ro-
dungsarbeiten� zur� Schaffung� der� Baufrei-
heit� und� di e� Wi derl agersi cherung� bei� 8
Brücken, � der� Abbruch� und� di e� Neuverl e-
gung� von� 8� Dükern� s owie� di e� Anpassung
von� 2� weiteren� erforderli ch. � I m� Strecken-
berei ch� zwischen� Hal densl eben� und� Bül-
stri ngen� und� ei ni gen� weiteren� Abschnit-
ten� li egt� der� Wasserspi egel� des� Kanals� et-
was� oberhal b� des� angrenzenden� Geländes
bzw. � des� Grundwasserspiegels. � Hier� muss-
te� bei� der� Verbreiterung� di e� alte� 30� c m� di-

Abb. � VIII- 10� : � Uferbefesti gung� am� verbreiterten� Kanal� um� 1980
(Foto: � WSB� Magdeburg)

Abb. � VIII- 1 1� : � Ei merkettenschwi mmbagger� am� Kanal� um
1980� (Foto: � WSB� Magdeburg)

Abb. VIII- 13: � Taucher� neben� zwei� Dükerrohren� vor� de m� Ei n-
schwi mmen� (Foto: � WSB� Magdeburg)

Abb. � VIII- 12� : � Ausbaustrecke� mit� Spundwänden� um� 1980�
(Foto: � WSB� Magdeburg)
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cke� Tondi chtung� aufgeno mmen� und� an-
schli eßend� wieder� neu� gedi chtet� werden.
Weil� di eser� Ei nbau� ni cht� wi e� i m� Trocke-
nen� durch� l agenweises� Ei nwalzen� erfol-
gen� konnte, � wurde� spezi ell� für� di ese� rel a-
ti v� kurzen� Di chtungsstrecken� ei n� den� ho-
hen� Qualitätsansprüchen� genügendes
neues� Verfahren� der� Aufbereitung� und
Ei nbri ngung� von� Rohton� bzw. � Tonmehl
mittels� Ei nschlä mmen� ent wickelt� und� er-
fol grei ch� ange wendet. � Außerde m� waren
umfangrei che� Erdarbeiten� zur� Verbri n-
gung� der� Aushubmassen� i n� neuen� Kanal-
seitendä mmen� und� Deponi en� zu� be wälti-
gen� und� neue� l andwirtschaftli che� Wege
zu� bauen. � I nfol ge� der� massi ven� Ei ngriffe
i n� di e� Fl ora� und� Fauna� waren� erhebli che
Ersatz maßnahmen� wie� Ersatzpfl anzun-
gen� und� Neubegrünung� von� teil weise� ste-
ril en� Böden� bis� hi n� zur� Schaffung� von
Wil dwechsel- Mögli chkeiten� i n� den
Senkrechtuferstrecken� not wendi g, � di e
mit� den� zuständi gen� Vertretern� des� Land-
kreises, � der� Landwirtschaft� und� der� Forst-
ver waltung� diskuti ert� und� abgesti mmt
wurden.

Die� Gesellschaft� für� Geodäsi e, � Geoi nfor mati on� und� Landmanage ment
e. V. � hat�i n� Kooperati on� mit� de m� Verei n� Runder� Tisch� GI S� e. V. � den� Leit-
faden� „ Geodäsi e� und� BI M“� ( Kaden, � et� al. , � 201 7)� veröffentli cht.

Der� Leitfaden� umfasst� 1 82� Seiten� und� gli edert� si ch� i m� Wesentli chen
i n� drei� Kapitel. � I m� Grundlagenkapitel� werden� di e� BI M- Methode� an� si ch
und� der� Stand� der� Ei nführung� erl äutert. � Das� Kapitel� � 2� wi dmet� si ch� i ns-
besondere� der� The mati k� BI M� für� den� Infrastrukturbau� und� BI M� i n� der
Ingeni eurgeodäsi e. � Weiterführend� werden� aber� auch� Aspekte� der� Inter-
operabilität� zwischen� BI M� und� GI S, � rechtli che� Aspekte� bei� der� Pl anung
mit� BI M� sowie� BI M- Prozesse� und� Manage mentherausforderungen� the-
matisi ert.

Das� Kapitel� BI M�i n� der� Praxis� beschrei bt� auf� rund� 50� � Seiten� 1 7� � Pra-
xisbeispi el e� und� Pil otprojekte�i n� denen� mit� der� BI M- Methode� gearbeitet
wurde� und� wird. � So� werden� aus� de m� Berei ch� Geoi nfor mati k� Praxisbe-
ri chte� zu� BI M- GI S- Workfl ows�i m� Infrastruktur manage ment� ebenso� be-
l euchtet, � wi e� bspw. � City- GML� Anwendungen� und� Indoor- Navi gati on.

Besonders� er wähnens wert� bei� den� Praxisbeispi el en� aus� der� I ngeni-
eurver messung� ist� der� Beitrag� des� Neubaua mts� Hannover� „ BI M- Pil ot-
projekt� Neubau� der� Westka mmer� der� Schl euse� Wedtl enstedt� a m� Sti ch-
kanal� nach� Sal zgitter“� ab� Seite� 1 00. � Ferner� werden� Praxisbeispi el e� aus
den� The menfel dern� Laserscanni ng, � Tunnel-� und� Brückenbau, � Integrati-
on� von� Bestandsdaten, � Photogra mmetri e, � UAV- Ver messung� und� Bau-
grubenmodelli erung� präsenti ert.

I m� dritten� großen� Kapitel� werden� Soft wareprodukte� und� Di enstl eis-
ter� aus� de m� Berei ch� Geodäsi e� und� BI M� vorgestellt. � Durch� di e� Be wer-
tung� der� unterschi edli chen� Soft wareprodukte� und� Di enstl eister� i n

Veröffentlichung� des� Leitfadens� „ Geodäsie� und� BI M“�
� von� Jan� Schaper

Dipl. -Ing.� Hans� Garz�

studierte� von� 1957� bis� 1962� an� der� Hochschule�für� Verkehrswesen� i n� Dresden� und
wurde� Dipl. -Ing. � für� Verkehrswasserbau. � Von� 1962� bis� 1970� war� er� Technischer
Leiter�i m� VEB� Wasserstraßenbau� Magdeburg, � dann� berief� man�i hn� als� Amtsleiter�i m
damali gen� Wasserstraßenamt� Magdeburg. � Dieses� Amt� übte� er� bis� 1979� aus� und
wurde� dann� � Betri ebsdirektor� des� neu� gegründeten� VEB� WBU� ( Wasserstraßenbe-
tri eb� und� - unterhaltung)� Magdeburg, � welcher� die�früheren� Wasserstraßenämter� Dresden, � Magde-
burg, � Halle� (Saale), � � Wittenberge� und� Grabow� (i n� Mecklenburg)� umfasste. �
Nach� 1990� war� er� vorübergehend� Leiter� des� Baubüros� an� der� Schleuse� Offenbach� und� ab� 1993� bis
zum� Jahr� 2000� Büroleiter� i m� Ingenieurbüro� BIMA� (Beratende� Ingenieure� Magdeburg).
Auch� i m� Ruhestand� verfolgte� er� weiterhi n� mit� großem� Engagement� � di e� Ent wicklung� der� deutschen
Wasserstraßen� und� sei nen� Bemühungen�i m� engen� Zusammenwirken� mit� der� Stadtverwaltung� Mag-
deburg� ist� es� vorrangig� zu� verdanken, � dass� das� i m� Jahr� 2006� überraschend� außer� Betri eb� gesetzte
und� für� den� Güterverkehr� ent widmete� Schiffshebewerk� Magdeburg- Rothensee� seit� 2013� als� nun-
mehr� städtische� Ei nrichtung� saisonal� für� die� Freizeitschifffahrt� wieder� i n� Betri eb� gehen� konnte.
Hans� Garz� verstarb� nach� kurzer� schwerer� Krankheit� am� 5. 4. 2015� i m� 78. � Lebensjahr.

Dipl. -Ing.� Lothar� Tölle�

studierte� Baui ngenieurwesen/Konstruktiven� Wasserbau� an� der� TU� Dresden� und� ar-
beitete� anschli eßend� von� 1970� bis� 1990� als� Projektierungsi ngenieur� und� Gruppenlei-
ter� i m� damali gen� VEB� Projekti erungsbüro� für� Wasserstraßen� Berli n, � Außenstelle
Magdeburg� bzw. � dessen� Nachfolgeei nrichtungen. � Diese� Außenstelle� war� dann�zuerst
ei ne� Abteilung� des� Wasserstraßenneubauamtes� Berli n� und� bildete� ab� 1991/92� den
anfänglichen� Kern� des� Wasserstraßenneubauamtes� Magdeburg. � Zunächst� zuständig� für� die� Vor-
studie� zum� Wasserstraßenkreuz� Magdeburg, �leitete� er� dann�i m� WNA� Magdeburg� nachei nander� die
Sachbereiche� Strecken, � Hafenanbi ndung� und� zuletzt� bis� 2006� Brücken.
Seit� 1991�ist� er� Mitgli ed�i m�IWSV� und�seitdem� als� Beisitzer�i m� Vorstand� der� Bezirksgruppe� Ost� aktiv.

DIE� AUTOREN
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gl ei chbl ei benden� Kategori en� l assen� si ch� Produkte� und� Di enstl eister� ei-
ne m� ersten� groben� Vergl ei ch� unterzi ehen.

Abschli eßend� werden� di e� unterschi edli chen� Beiträge� zusa mmenge-
fasst, � um� ei nen� kurzen� Überbli ck� über� den� aktuell en� Stand� der� The ma-
ti k� „ Geodäsi e� und� BI M“� zu� bi eten. � Di e� Autoren� ko mmen� zu� de m
Schl uss, � dass� der� Kultur wandel� hi n� zum� di gital en� Pl anen� und� Bauen� mit
BI M� Zeit� benöti gen� wird� und� unabdi ngbar� mit� fachli che m� Knowhow
von� Geodäten� begl eitet� werden� muss.

Der� Leitfaden� Geodäsi e� und� BI M� kann� kostenfrei� als� PDF� unter
nachstehenden� Li nks� bezogen� werden:
•� �http: // www. dvw. de/ merkblatt
•� �https: //rundertischgis. de/publi kati onen/� �l eitfaeden. �� ht ml #a_bi m_geo

� ��Literaturverzeichnis

Kaden, � Robert, � et� al. , � [ Hrsg. ] . � 201 7. � Leitfaden� Geodäsi e� und� BI M. �
Versi on� 1 . 0. � s. l. � � : � Wichmann� Verl ag, � 201 7. � 978- 3- 00- 057794- 9.

Jan� Schaper� M. Sc. �

studierte� an� der� Fachhochschule� Mai nz� i m� Bachelorstudien-
gang� Geoi nformatik� und� Vermessung� und� i m� Anschluss� Geo-
däsie� und� Geoi nformatik� i m� konsekutiven� Master� an� der� Lei b-
niz� Universität� Hannover. � Bis� zu� sei ne m� Ei ntritt�i n� di e� WSV� An-
fang� 2016� arbeitete� er� i m� LGLN� � Northei m� sowie� i n� ei ne m
Ingenieurbüro� i n� Wolfsburg� i n� der� Liegenschaftsvermessung
sowie� i m� vermessungstechnischen� Außendienst� mit� Schwer-
punkten� auf� Hochbauprojekte� und� Ingenieurvermessung.
Jan� Schaper� ist� Teilprojektleiter� i m� Projekt� Elbe- Lübeck� Ka-
nal. � Zusätzli ch� betreut� er� den� Neubau� der� Schleuse� Lüneburg
i n� Scharnebeck.

DER� AUTOR

I m� Rahmen� des� durch� di e� Europäische
Uni on� geförderten� LI FE- Progra mms
wird, � i nitii ert� durch� das� Hessische� Mi nis-
teri um� für� Umwelt, � Kli maschutz, � Land-
wirtschaft� und� Verbraucherschutz, � bis
zum� Jahr� 2025� ei n� i ntegri ertes� Projekt� an
der� Bundes wasserstraße� Lahn� durchge-
führt.

Das� LIFE- Progra mm�
der� Europäischen� Union

Das� seit� 1 992�l aufende� Progra mm� zur� Un-
terstützung� von� Umwelt maßnahmen� ( L' -
Instrument� Fi nanci er� pour� l' Environne-
ment� -� LI FE)� der� Europäischen� Uni on� be-
fi ndet� si ch� derzeit� i n� der� fünften
Förderphase� ( 201 4- 2020). � Das� Hauptau-
genmerk� li egt� auf� der� Umsetzung� und� In-
tegrati on� von� Umwelt-� und� Kli mazi el en.
Dazu� wurden� zwei� Teil progra mme� mit
den� Schwerpunkten
-� �Umwelt� ( Naturschutz� und� Bi odi versi-

tät, � Umwelt� und� Ressourceneffi zi enz
sowie� Umweltpoliti k� und�Infor mati on)

-� �Kli mapoliti k� ( Kli maschutz, � Anpas-
sung� an� den� Kli mawandel� s owi e
Kli mapoliti k� und� Infor mati on)

geschaffen. � 75 %� des� LI FE- Budgets� ent-
fall en� auf� den� Schwerpunkt� Umwelt-
schutz. � Es� werden� vor� all e m� Projekte� ge-
fördert� ( mi ndestens� 8 1 %� der� Fördersum-
me). � Mögli ch� ist� aber� auch� di e� Unterstüt-
zung� von� Ni chtregi erungsorganisati onen
( Betri ebskostenzuschüsse), � di e� si ch� für
den� Umwelt-� oder� Kli maschutz� engagi e-

ren. � Di e� Projekte� gli edern� si ch� i n� kl assi-
sche� Projekte, � i ntegri erte� Projekte, � vorbe-
reitende� Projekte, � Projekte� der� techni-
schen� Hilfe� und� ko mpetenzstärkende
Projekte� auf.

Di e� i ntegri erten� Projekte� haben� zum
Ziel, � i n� ei ne m� größeren� Maßstab� (regi o-
nal, � multiregi onal� oder� nati onal)� Strategi-
en, � Pl äne� oder� Progra mme� zur� Umset-
zung� der� europäischen� Ri chtli ni en� des
Umwelt-� oder� Kli maschutzes� zu� realisi e-
ren. � Rel evante� I nteressenvertreter� si nd
als� ass ozii erte� Partner� ei nzubezi ehen� und
erhalten� ebenfalls� Fördergel der. � Zude m
ist� auch� di e� Nachhalti gkeit� des� Projekts
entschei dend. � Integri erte� Projekte� si nd� zu
60 %� durch� di e� EU�fi nanzi erbar. � Der� ande-
re� Teil� i st� durch� di e� Projektpartner� zu� tra-
gen. � Des� Weiteren� si nd� ergänzende� Maß-
nahmen� ( Co mple mentary� Acti ons)� ei nzu-
bri ngen, � di e� ni cht� durch� Mittel� des
EU- LI FE- Progra mms� fi nanzi ert� werden.
Um� ei n� geografisches� Gl ei chge wicht� zu
schaffen, � si nd� maxi mal� drei� i ntegri erte
Projekte� pro� Mitgli edsl and� i n� si eben� Jah-
ren� förderfähi g. � Maxi mal� 30 %� der� Pro-
jekte� si nd� i ntegri erte� Projekte.

I m� Gegensatz� zu� den� kl assischen� LI-
FE- Projekten� soll� ei n� i ntegri ertes� Projekt
als� Katal ysator� zur� Umsetzung� ei nes� EU-
Plans� ( Be wirtschaftungsplan� ei nes� Ei n-
zugsgebi ets, � Luftqualitätspl an, � Abfall be-
wirtschaftungsplan� etc. )� von� A� bis� Z� i n
ei ner� besti mmten� Regi on� di enen. � Bei
kl assischen� Projekten� ist� ei ne� direkte
Koppl ung� mit� ei ne m� EU- Pl an� ni cht� erfor-

derli ch. � Di e� Umsetzung� ei nes� oder� meh-
rerer� Aspekte� ei nes� Pl ans� rei cht� aus. � Das
Hauptaugenmerk� der� I P- Projekte� li egt
auf� der� Koordi nati on� und� der� Zusage� all er
rel evanten� Akteure, � den� Gesa mtplan� um-
zusetzen. � Klassische� Projekte� haben� ei ne
besti mmte� Maßnahme� oder� ei n� Pil otpro-
jekt� i m� Bli ck, � das� opti onal� ei ner� EU- Stra-
tegi e� oder� Pl an� zu� Grunde� li egt.

Die� i ntegrierten� LIFE- Projekte
der� Europäischen� Union

Livi ng� Lahn� Ri ver� ( Li La)� ist� ei n� i nteg-
ri ertes� LI FE- Projekt. � Seit� der� Ei nführung
der� i ntegri erten� Projekte� werden� derzeit
sechs� Projekte� mit� ei ne m� Gesa mtbudget
von� 1 08, 7� Milli onen� Euro�( 63, 8� Milli onen
Euro� EU-fi nanzi ert)� über� LI FE-I P� geför-
dert. � Dazu� zähl en� drei� Umweltschutzpro-
jekte:

-� �Li La� i n� Deutschland

-� � MALOPOLSKA� i n� Pol en

-� �RBMP- NWRBD� UK� i n� Großbritanni-
en

sowie� drei� Naturschutzprojekte:

-� �BNI P� -� Bel gi an� Nature� I ntegrated� Pro-
ject� i n� Bel gi en

-� �FRES HABI T� i n� Fi nnland

-� �GESTI RE� � � 2020� i n� Itali en.

Das� MALOPOLSKA� LI FE-I P� Projekt
setzt� si ch� zum� Zi el, � den� Luftqualitätspl an

Das� i ntegrierte� LIFE� Projekt� Livi ng� Lahn� River� –� one� river,� many� i nterests�
� von� Veronika� Hecht, � Jens� Maltzan, � Manuela� Osterthun
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i n� der� Mal opolska- Regi on� Pol ens� zu� i m-
pl e menti eren. � Di ese� Regi on� ist� zusa m-
men� mit� Schl esi en� und� den� angrenzenden
Teil en� der� Sl owakei� und� Tschechischen
Republi k� ei nes� der� meist� verschmutzten
Gebi ete� der� europäischen� Uni on. � Di e
Luftverschmutzung� resulti ert� vor� all e m
aus� der� Verbrennung� von� festen� Brenn-
stoffen� i n� alten� Heizkessel n. � Es� i st� vorge-
sehen, � di ese� alten� Hei zkessel� aus� 1 55. 000
Haushalten� zu� verbannen� und� durch� den
Ei nsatz� von� Eco- Managern� ei n� Be wusst-
sei n� i n� der� Bevöl kerung� zu� schaffen, � di e
Luftqualität� durch� das� ei gene� Verhalten
zu� verbessern� und� ei ne� Redukti on� der
Emissi onen� durch� di e� Stei gerung� der
Energi eeffi zi enz� von� Häusern� zu� errei-
chen.

Di e� Umsetzung� des� Be wirtschaftungs-
pl ans� des� „ North� West� England� Ri ver� Ba-
si n“� ist� das� Zi el� des� Projekts� LI FE-I P
RBMP- NWRBD� UK� -� Integrated� water
manage ment� approach� to� deli very� of� the
North� West� England� Ri ver� basi n� manage-
ment� pl an. � Di e� größten� Probl e me� zei gen
si ch� i n� di eser� Regi on� durch� di e� hohe� Be-
völ kerungsdi chte� i n� der� unmittel baren
Nähe� zum� Meer, � di e� hohe� Phosphorkon-
zentrati on� i m� Abwasser, � di e� höchste� ge-
werbli che� Abwasser menge� i n� England
und� Wales, � di e� beträchtli chen� diffusen
Ei nträge� aus� der� Landwirtschaft� s owie� di e
ni edri gste� Beschäfti gungsrate� und� den
höchsten� Anteil� an� s ozi al- ökonomisch
benachteili gten� Ko mmunen� Englands. �I m
Rahmen� des� Projekts� arbeiten� zehn�l okal e
Ver waltungen� zusa mmen, � um� den� Akteu-
ren� Handl ungsko mpetenzen� zu� ver mit-
tel n, � politische� Konfli kte� zu� reduzi eren,
Wasser-� und� Hochwasser manage ment-
Methoden� zu� i dentifi zi eren� und� Kennt-
nisse� über� i nnovati ve� Methoden� wie
nachhalti ge� Ent wässerungssyste me� zu� er-
l angen. � Zi el� i st� es� zude m, � auch� andere
Förderprogra mme� und� Unterstützungs-
mögli chkeiten� zu� erkennen� und� auszu-
schöpfen.

I m� Projekt� BNIP� -� Bel gi an� Nature� I n-
tegrated� Project� werden� di e� Zi el e� des
pri oritären� Akti onsrahmens� ( PAF)� für
das� Natura� � 2000- Netzwerk� i n� Bel gi en
umgesetzt. � Di es� geschi eht� durch� verbes-
serte� Ver waltungspraxis, � Kapazitäten-
aufbau� und� ei ne� verstärkte� Zusa mmenar-
beit� der� Fl a men, � Wall onen� und� Bundes-
behörden. � Es� s oll en� di e� l okal en� Akteure
ei ngebunden� und� i ntegri erte� Be wirtschaf-
tungspläne� s owie� Monitori ng- Progra m-
me� ent wickelt� werden.

FRESHABI T� LI FE-I P� ist� i n� Fi nnland
behei matet� und� strebt� di e� Verbesserung
des� ökol ogischen� Zustands, � das� Manage-
ment� und� den� nachhalti gen� Umgang� der
Süßwasserhabitate� i n� Natura� � 2000- Ge-
bi eten� an. � Wie� i n� vi el en� europäischen
Ländern� ist� auch� i n� Fi nnland� der� Zustand
der� Ge wässer� durch� zunehmende� l and-
wirtschaftli che� Nutzfl ächen, � Schifffahrt,
Wasserkraft, � Eutrophi erung� und� hydro-
morphol ogische� Veränderungen� der� Ge-
wässer� und� Ei nzugsgebi ete� beei nträch-
ti gt. � Es� s oll en� neue� Methoden� und� Indi ka-
toren� zur� Be wertung� des� Schutzstatus� der
Habitate� ent wickelt� werden. � Das� Erarbei-
ten� von� Koordi nati onsstrukturen� und� We-
gen� zur� Umsetzung� des� pri oritären� Akti-
onsrahmens� ( PAF)� s owie� anderer� Um-
weltri chtli ni en� führen� zum� Aufbau� von
Handl ungsko mpetenzen� bei� den� Akteu-
ren. � Ei ne� besondere� Roll e� ko mmt� der
Fl ussperl muschel� ( Margaritifera� marga-
ritifera)� zu, � di e� ei n� Schl üsseli ndi kator� ist
und� deren� Bestände� si ch� erhol en� s oll en.

In� der� Lo mbardei� (Itali en)� wird� das� LI-
FE� I P� GESTI RE� � 2020� Projekt� durchge-
führt. � Aufbauend� auf� de m� bereits� durch-
geführten� Projekt� GESTI RE� ( LI FE1 1
NAT/I T/000044), � i n� de m� ei ne� i ntegri erte,
ei nheitli che, � koordi ni erte� und� parti zi pati-
ve� Manage mentstrategi e� zum� Errei chen
der� Schutzzi el e� der� Habitat-� und� Vogel-
schutzri chtli ni e� ausgearbeitet� und� der
pri oritäre� Akti onsrahmen� ( PAF)� verbes-
sert� wurden, � werden� di ese� nun� umgesetzt.
Außerde m� werden� regi onal e� Strategi en
ei nbezogen, � Schul ungen� zum� Arbeiten� i n
Natura� � 2000- Gebi eten� durchgeführt, � das
Be wusstsei n� der� Bevöl kerung� sensi bili-
si ert� und� durch� Verbi ndung� von� Lebens-
räumen� und� der� Bekä mpfung� i nvasi ver
Arten� di e� Bi odi versität� gefördert.

Das� i ntegrierte� LIFE� - Projekt�
Livi ng� Lahn� ( Li La)

Das� i ntegri erte� LI FE� Projekt� Li vi ng� Lahn
( Li La)� setzt� si ch� zum� Zi el, � das� gute� ökol o-
gische� Potenti al� i m� Ei nzugsgebi et� Lahn
zu� errei chen. � Dabei� s oll en� Umweltbel an-
ge� ( Ge wässerökol ogi e, � Hochwasser-
schutz, � Naturschutz)� s owie� Frei zeitnut-
zungen� ( Touris mus, � Sport)� zum� Mehr-
wert� für� di e� Regi on� verbunden� werden. �

Li La� versteht� si ch� als� Pil otprojekt, � da
behörden-� und� l änderübergreifend� ei n
parti zi pati ver� Ansatz� ( „ Runde� Tische“,
the matische� Arbeitsgruppen, � Ei nbi ndung
l okal er/regi onal er� I nteressenvertreter)

zur� Umsetzung� verschi edenster� Zi el e� der
Länder� und� des� Bundes� ge mei nsa m� ver-
fol gt� wird. � Di eser� i ntegri erte� Ansatz� wird
unterstützt� durch� di e� entfall ene� Bedeu-
tung� der� Lahn� für� den� Güterverkehr� und
deren� ausschli eßli che� ( wasser-)touristi-
sche� verkehrli che� Nutzung. � Di ese� verän-
derte� Nutzung� muss� ei ne� Neuori enti erung
von� Betri ebs-� und� Unterhaltungsaufga-
ben� der� Wasserstraßen-� und� Schifffahrts-
ver waltung� zur� Fol ge� haben� und� bi etet
gl ei chzeiti g� di e� Chance, � konkrete� Maß-
nahmen� i m� Si nne� der� Wasserrahmen-
ri chtli ni e� ( WRRL)� und� Natura� � 2000� der
beteili gten� Bundesl änder� umzusetzen.

Das� Ei nbezi ehen� all er� rel evanten� Ak-
teure�i n� den� Ländern� Rhei nl and- Pfal z� und
Hessen� zusa mmen� mit� der� Wasserstra-
ßen-� und� Schifffahrtsver waltung� des
Bundes� und� der� Bundesanstalt� für� Ge wäs-
serkunde� ist� ei n� Hauptanli egen� des� Pro-
jekts. � Di e� beteili gten� Instituti onen� si nd
das� Hessische� Mi nisteri um� für� Umwelt,
Kli maschutz, � Landwirtschaft� und� Ver-
braucherschutz, � das� Mi nisteri um� für� Um-
welt, � Energi e, � Ernährung� und� Forsten
Rhei nl and- Pfal z, � das� Wasserstraßen-� und
Schifffahrtsa mt� Kobl enz, � di e� Bundesan-
stalt� für� Ge wässerkunde, � di e� Struktur-
und� Genehmi gungsdirekti on� Nord� i n
Koblenz� s owie� das� Regi erungspräsi di um
Gießen.

Li La� wurde� i m� Deze mber� 201 5� für� ei-
nen� Zeitraum� von� zehn� Jahren� be willi gt
( 1 2/201 5� bis� 1 1 /2025). � Es�i st� i n�i nsgesa mt
vi er� Projektphasen� à� 30� Monate� mit� defi-
ni erten� Meil enstei nen� und� ( Teil-) Ergeb-
nissen� gegli edert.

Das� förderfähi ge� Gesa mtbudget� all er
Projektpartner� umfasst� 1 4, 2� � Mi o. � � EUR,
wovon� 60� %� von� der� EU� Ko mmissi on� ge-
tragen� werden. � Zusätzli ch� führen� di e� Pro-
jektpartner� begl eitende� Komple mentär-
maßnahmen� i n� ei ne m� Rahmen� von� ge-
pl ant� 1 , 5� � Mi o. � � EUR� durch.

Die� Lahn� und� i hr� Ei nzugsgebiet

Die� Lahn� und� i hr� Ei nzugsgebi et� mit
5. 927� km

2

� erstrecken� si ch� von� i hrer� Quel-
l e� a m� Ederkopf� ( Rothaargebirge)� i n� Nord-
rhei n- Westfal en� über� Hessen� bis� zu� i hrer
Mündung�i n� den� Rhei n� oberhal b� von� Kob-
l enz� über� ei ne� Lauflänge� von� 242� � km.
Vo m� Badenburger� Wehr� bei� Gi eßen� bis
zur� Mündung�li egen� 1 48, 38� � km� der� Lahn
i m� Ei gentum� des� Bundes� (s. � Abb. � � 1 � und
Abb. � � 7). � Von� Wetzl ar� ( Lahn- km� � 1 2, 22)
bis� zu� i hrer� Mündung� ist� di e� Lahn� auf� ei-
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Abb. � 1: � Längsschnitt� der� Lahn� i m� Eigentum� des� Bundes� (Quelle: � WSA� Koblenz)

Abb. � � 7: � Übersichtsplan� der� Lahn
i m� Eigentum� des� Bundes� (li nks)

Schleusendaten� (rechts)

(Quelle: � WSA� Koblenz)
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ner� Strecke� von� 1 25, 08� � km� ge wi dmete
Bundes wasserstraße, � di e� der� Wasserstra-
ßen- Klasse� � 0� zugeordnet� ist. � Erste� Aus-
bauversuche� erfol gten� bereits� um� 1 600.
Ab� 1 808� bis� 1 964� fol gten� weitere� Aus-
baumaßnahmen� ( 2. � bis� 5. � � Ausbau). � Ei ne
Viel zahl� der� heuti gen� Schl eusen� i m� teil-
weise� staugeregelten� Berei ch� zwischen
Li mburg� und� Gi eßen� sta mmen� noch� aus
der� Zeit� des� Dritten� Ausbaus� für� 1 00� � t-
Schiffe� um� 1 846.

Projektpartner� und� ausge wählte
Maßnahmen� des� Li La- Projekts

Das� Hessische� Mi nisteri um� für� Umwelt,
Kli maschutz, � Landwirtschaft� und� Ver-
braucherschutz� ( HMUKLV)� agi ert� als
Projektkoordi nator� und� überni mmt� vor
all e m� Projekt manage mentaufgaben� (s.
Abb. � � 2). � Mit� der� Ent wi ckl ung� ei ner
Lahn- App� für� di e� Öffentli chkeitsarbeit
durch� HMUKLV� soll� ei n� größeres� Publi-
kum� errei cht� werden, � um� über� di e� Was-
serrahmenri chtli ni e� und� das� Projekt� zu� i n-

for mieren. � Di e� Lahn- App� wird� darüber
hi naus� Wander wege� i n� der� Regi on� dar-
stell en� und� dabei� über� di e� dort� hei mische
Fl ora� und� Fauna� i nfor mieren. � So� wird� ei n
Beitrag� zur� Umweltbil dung� gel eistet.

Präventi on� der� Fernausbreitung� und
Bekä mpfung� i nvasi ver� Pfl anzenarten
si nd� unter� andere m� Zi el e� des� Regi erungs-
präsi di ums� Gi eßen� ( RP� � Gi eßen)� i m� Li-
La- Projekt. � I m� ersten� Schritt� wird� dazu
ei n� Konzept� ent wickelt, � i n� de m� ei ne� Auf-
nahme� der� vorhandenen� i nvasi ven� Arten
und� deren� Standortkarti erung� erfol gen.
Für� das� Untersuchungsgebi et� –� di e� Zu-
fl üsse� der� Lahn� Perf� und� Kerkerbach� –
werden� Zi el arten� festgel egt. � Auf� di e� Ar-
ten� angepasste� Ei ndä mmungsstrategi en
werden� i m� Weiteren� defi ni ert� s owie� Um-
setzungs maßnahmen� erarbeitet� und� ge-
testet.

I m� rhei nl and- pfäl zischen� Teil� der
Lahn� und�i hrer� Zufl üsse� werden� durch� di e
Struktur-� und� Genehmi gungsdirekti on
Nord� ( S GD� � Nord)� i n� Zusa mmenarbeit
mit� de m� Ministeri um� für� Umwelt, � Ener-

gi e, � Ernährung� und� Forsten� Rhei nl and-
Pfal z� ( MUEEF)� zahlrei che� Maßnahmen
zur� Verbesserung� der� Wasserqualität, � des
Hochwasserrückhalts, � der� Ge wässer-
struktur� i m� Lahnuferberei ch� und� der
Durchgängi gkeit� durchgeführt. � Kl ei nere
Maßnahmen� zu� Strukturverbesserungen
i m� Berei ch� der� Lahnufer� ( Trittstei ne)� s ol-
l en� di e� Mögli chkeit� der� Bi otopvernetzung
eröffnen. � Di e� Würfel natter� ( Natri x� tell a-
ta)�i st� ei ne� sehr� seltene� Art, � deren� noch� zur
Verfügung� stehenden� Habitate� an� der
Lahn� verbunden� werden� s oll en. � Zu� di esen
Maßnahmen� zähl en� beispi els weise� di e
Rücknahme� der� Uferbefesti gung, � Schaf-
fung� von� Still ge wässern, � I nitii erung� von
Auwal dstrukturen� und� Retenti onsraum-
ge wi nnung.
Die� Bundesanstalt� für� Ge wässerkunde
( BfG)� untersucht�i m� Rahmen� des� Projekts
di e� Sedi mentqualität� und� stellt� ei n� Sedi-
ment manage mentkonzept� auf, � das� als� Er-
gänzung� zum� Lahnkonzept� des� WSA
Koblenz� di ent. � Sedi mente� si nd� ei n� i nteg-
ral er� Bestandteil� des� Ge wässersyste ms

Abb. � 2: � Organigramm� des� LIFE� IP� Projekts� Livi ng� Lahn� (Quelle: � HMUKLV)
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Der� Großteil� der� Lahn� ist� Bundes wasser-
straße� und� wird� daher� von� der� Wasserstra-
ßen-� und� Schifffahrtsver waltung� des
Bundes� unterhalten. � I m� Rahmen� des� i n-
tegri erten� EU- Projekts� erarbeitet� das
Wasserstraßen-� und� Schifffahrtsa mt
Koblenz� ei n� Ent wi ckl ungskonzept� zur
zukünfti gen� Nutzung� der� Lahn� –� das
Lahnkonzept. � Außerde m� wird� durch� den
Ei nsatz� ei nes� Fischschl eusungs manage-
ments� di e� Durchgängi gkeit� verbessert� bis

Fischaufsti egsanlagen� erri chtet� si nd, � di e
Schl euseni nsel� Fürfurt� ökol ogisch� aufge-
wertet� und� Umtrageei nri chtungen� für� den
muskel betri ebenen� Wassertouris mus� op-
ti miert. �

I n� der� nächsten� Ausgabe� werden�
di e� Li La- Vorhaben�

des� WSA� Koblenz� genauer� vorgestellt.

und� nehmen� ei ne� Schl üsselroll e� bezüg-
li ch� des� ökol ogischen� Zustands� ei n. � Da� an
der� Lahn� nur� weni ge� Daten� zur� Sedi ment-
qualität� vorli egen, � werden� zur� Beurtei-
l ung� der� Aus wirkungen� von� Baumaßnah-
men� auf� den� Sedi menthaushalt� zunächst
Sedi mentproben� entl ang� der� Lahn� ent-
no mmen� und� di ese� che misch� und� ökoto-
xi kol ogisch� untersucht. � Di e� daraus� ge-
wonnenen� Daten� di enen� zum� Aufbau� ei-
nes� Sedi mentkatasters.

ei n� Fehl er� unterl aufen. � Di e� i n� Abbil dung
2� gel bli ch� dargestellten� Berei che� entl ang
der� Spei cherachse� korreli eren� ni cht� mit
Rissbil dungen� a m� Da mm. � In� di esen� Zo-
nen� si nd� l ei chte� Absenkungserschei nun-
gen� zwar� bekannt, � Risseschäden� traten

Richtigstell ung

dort� all erdi ngs� ni cht� auf. � Di e� si ch� absen-
kenden� Berei che� si nd� für� di e� Gesa mtsta-
bilität� des� Da mms� unkritisch. � Di e� Auto-
ren� bitten� di ese� ni cht� zutreffende� Be-
schrei bung� zu� entschul di gen.

I m� Arti kel� „ Mögli chkeiten� der� Nutzung
von� Satellitendaten� für� den� Bau� und� Be-
tri eb� wasser wirtschaftli cher� Anl agen“
( DER� I NGENI EUR� Ausgabe� 2/201 7)� i st
den� Autoren� i m� Abschnitt� „Stabi-
litätsüber wachung� von� Staubauwerken“

Dipl. -Ing.� Veronika� Hecht

studierte� bis� 2008� Baui ngenieurwesen� an� der
Technischen� Universität� Darmstadt. � Danach
arbeitete� si e� als� Projektleiteri n� am� Wasser-
straßen- Neubauamt� Aschaffenburg. � Von� 2010
bis� 2016� war� si e� als� wissenschaftli che� Mitar-
beiteri n� am� Fachgebiet� Wasserbau� und� Hyd-
raulik� der� Technischen� Universität� Darmstadt
täti g. � Seit� 2016� ist� si e� Dezernenti n� i n� der� Ge-
neraldirekti on� Wasserstraßen� und� Schifffahrt
i m� Dezernat� Ent wicklung� Nebenwasser-
straßen, � Wassertouris mus.

DIE� AUTOREN

Dipl. -Ing. � Jens� Maltzan

studierte� bis� 2009� Baui ngenieurwesen� an� der
Universität� Karlsruhe� (TH). � Von� 2009� bis
2015� arbeitete� er� i n� den� Ingenieurbüros
Dr. -Ing. � Rolf� Jürgen� Gebler, � Walzbachtal,
und� Björnsen� Beratende� Ingenieure� GmbH,
Koblenz. � Seit� Anfang� 2016�ist� Herr� Maltzan�i m
WSA� Koblenz� Projektleiter� des� i ntegrierten
EU-LIFE- Projektes� „ Li La� –� Livi ng� Lahn“.

Dr. -Ing. � Manuela� Osterthun

studierte� bis� 1983� Baui ngenieurwesen� an� der
Universität� Hannover. � Bis� 1992� war� si e� wis-
senschaftli che� Mitarbeiteri n� am� Ludwig
Franzi us� Institut� der� Lei bniz� Universität� Han-
nover. �Ihre� Forschungsarbeit� schloss� si e� 1996
mit� der� Promoti on� an� der� Lei bniz� Universität
ab. � Seit� 1993� ist� Frau� Dr. � Ing. � � Osterthun� De-
zernenti n� i n� der� heuti gen� Generaldirekti on
Wasserstraßen� und� Schifffahrt, � Standort� Han-
nover, � wo� si e� nach� vi elen� Jahren� i m� Neu� � und
Ausbau� von� Bi nnenwasserstraßen� heute
schwerpunkt mäßig� i m� Dezernat� Ent wicklung
Nebenwasserstraßen, � Wassertouris mus� täti g
ist.
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Herr� Leymann� warb� nochmals� um� mehr� Unterstützung� bei� den
ZBI- Presse mitteil ungen� durch� di e� ZBI- Mitgli edsverbände. � Der
BDB� Baden- Württe mberg� wird� zum� The ma� HOAI� ei ne� Presse-
mitteil ung� über� den� ZBI� starten. � �

Der� LAI� � hat� mit� nachstehend� aufgeführte m� Schrei ben� vo m
25. 09. 201 7� zum� 3 1 . 1 2. 201 8� gekündi gt� mit� de m� Hi nweis, � auch
weiterhi n� mit� de m� ZBI� verbunden� bl ei ben� zu� woll en. � ��

TOP� 6: � �Berichte� aus� den� Mitgliedsverbänden�
Di e� Mitgli edsverbände� stellten� i hre� Beri chte� vor� bzw. � si nd
schriftli ch� ei ngerei cht� worden, � si ehe� hi erzu� di e� bei gefügten� An-
l agen: �

I WSV� -� Ingenieurverband� Wasser-� und�
Schifffahrtsverwaltung: � �
Anlage_04_Beri cht_I WSV_Knuth� �

IfKo m� -� Ingenieure� für� Ko mmuni kati on: � �
Anlage_05_Beri cht_IfKom_Hofert�

BWK� -� Hessen/ Rhei nland- Pfalz/Saarland: � �
Anlage_06_Beri cht_BWK_LV_HRPS�

I GBI�-� Verband� des� Technischen� Dienstes� der� Bundes wehr: �
Anlage_07_Beri cht_I GBI_Kastranek�

und�

Anlage_08_Attrakti vität_I GBI�

BDB- Baden� Württe mberg� -� Bund� Deutscher� Baumeister,
Architekten� und� Ingenieure� Baden� Württe mberg: � �
Anlage_09_Beri cht_BDB_BW_Zenker�

TOP� 7: � �Bericht� aus� den� Arbeits kreisen� �
Herr� Zenker� bat� künfti g� um� ei ne� stärkere� Beteili gung� der� Mit-
gli edsverbände� a m� Arbeitskreis� 3. � �

Bezügli ch� des� Arbeitskreis� 4: � „Ingeni eure� i m� öffentli chen
Dienst“� merkte� Herr� Prof. � Dr. � Radtke� an, � dass� neben� der� Wirt-
schaft� auch� der� Öffentli che� Di enst� händeri ngend� qualifi zi erte
Ingeni eure� sucht. � �

TOP� 8: � �Strategien� für� die� ko mmende� Legislatur
Aufgrund� der� geri ngen� Teil nehmerzahl� wird� di eser� Punkt� i n� der
nächsten� Hauptvorstandssitzung� besprochen. � �

TOP� 9: � � Ort� und� Zeitpunkt� der� nächsten� Sitzung
Die� nächste� Hauptvorstandssitzung� fi ndet� voraussi chtli ch� a m
1 6. 03. 201 8� i n� Berli n� statt.

Protokollführung: �
Vizepräsi dent� Hei nz� Leymann, � Doreen� Bl ume�( Geschäftsstell e)

genehmi gt: � Präsi dent� Wilfri ed� Grunau�

Protokoll�

TOP� 1: � �Begrüßung,� Feststell ung� der� Anwesenheit� und
�Beschließen� der� Tagesordnung

Herr� Leymann� begrüßte� i m� Namen� von� Herrn� Präsi denten
Grunau� satzungsge mäß� di e� Anwesenden� und� wies� darauf� hi n,
dass� di e� Absagen� lt. � Anwesenheitsliste� auf� di e� stür mischen� Wit-
terungsverhältnisse� zurückzuführen� si nd. � Fol gli ch� war� di ese
ZBI- Hauptvorstandssitzung� nach� §� 4� der� Satzung� ni cht� be-
schl ussfähi g, � weil� mi ndestens� di e� Hälfte� der� durch� sei ne� Mit-
gli eder� vertretenen� Sti mmenzahl� persönli ch� ni cht� vertreten� war.

Nach� der� Begrüßung� übernahm� Herr� Zenker� di e� Tagungsl ei-
tung. � I n� di ese m� Zusa mmenhang� wies� Herr� Zenker� darauf� hi n,
dass� Frau� Ute� Zell er� sei ne� Nachfol geri n� i m� BDB- BW� wird� und
so mit� schon� jetzt� i m� ZBI� ei ngebunden� werden� s oll. � Daraufhi n
stellte� si ch� Frau� Zell er� persönli ch� vor, � di e� z. Zt. � das� Ehrena mt� der
Vizepräsi denti n� des� BDB� BW� und� zugl ei ch� das� Amt� der� Vorsit-
zenden� des� BDB� Bil dungs werkes� e. � V. � bekl ei det. �

Zu� den� den� Mitgli edern� des� Hauptvorstandes� mit� E- Mail� vo m
20. 06. 201 7� zugesandten� Tagesordnungspunkten� gab� es� kei ne
Änderungs wünsche. �

TOP� 2: � �Vortrag� „ Die� Weiterent wickl ung� der� Wasser-
�straßeni nfrastruktur� � –� Pro� und� Kontra� von
�ÖPP“� Di pl. -Ing. � Burkhard� Knuth,� Bundesvor-
�sitzender� des� I WSV

Herr� Knuth� wies� bei� sei ne m� Vortrag� auf� di e� neusten� Ent wick-
l ungen� der� Wasserstraßeni nfrastruktur� hi n. � Dabei� merkte� er� di e
Mängel� i nsbesondere� bei� den� Schl eusen� s owie� Schiffshebe wer-
ken� an. �

TOP� 3: � � Genehmigung� des� Protokolls�
Zum� Protokoll� der� l etzten� ZBI- Hauptvorstandssitzung� vo m
31 . 03. 201 7� gab� es� kei ne� Ei nwände. �

TOP� 4: � � Haushalt� -� Hal bjahresbericht� 2017�
Herr� Zenker� stellte� den� Hal bjahresberi cht� für� das� Jahr� 201 7� vor.
Danach� li egen� wir� i m� ersten� Hal bjahr� unter� der� pl anerischen
Vorgabe. � Zugl ei ch� dankte� der� Schatz meister� Frau� Bl ume�für� di e
hi erfür� erstellten� Unterl agen. �

TOP� 5: � �Bericht� aus� de m� Präsi di um�
Aufgrund� der� gegebenen� Umstände� ist� der� Beri cht� des� Präsi di-
ums� verkürzt� vorgetragen� worden. �

Herr� Leymann� beri chtete, � di e� IfKom� haben� mittl er weil e� 3
Hochschul en� als� Förder mitgli eder� und� fügte� hi nzu, � der� ZBI� mö-
ge� gl ei chsa m� bei� den� Hochschul en� für� ei ne� Förder mitgli ed-
schaft� werben. � I n� di ese m� Zusa mmenhang� fragte� er� als� Vor-
schlag� Herrn� Prof. � Dr. � Radtke, � ob� sei ne� Hochschul e� Mitgli ed
des� ZBI� werden� könnte. � �

Darüber� hi naus� konnten� di e� guten� Kontakte� zur� Politi k� weiter
ausgebaut� werden. �

Hauptvorstandssitzung� a m� 06. � Oktober� 2017� von� 12: 00� Uhr� bis� 16: 00� Uhr� i n� Berli n

Protokoll
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Aschaffenburg� bis� Ba mberg� von� 1 926� bis� 1 963� und� der� Bau� des� an-
schli eßenden� Mai n- Donau- Kanals� 1 963� bis� 1 992� bis� zur� Donau� mit
der� Wasserüberl eitung� Donau- Alt mühl� -� Regnitz- Mai n.
Über� den� Fortgang� der� Pl anung� werden� wir� Si e� auf� de m� Laufenden
halten.

Soeben� haben� di e� Vorbereitungen� für� di e� 29. � DWhG- Fachtagung
begonnen, � di e� unter� de m� Arbeitstitel� „ Von� der� Fossa� Caroli na� zur
modernen� Mai n- Donau- Wasserstraße”� steht� und� vo m� 1 2. � bis� 1 4.
April� 201 8� i n� Würzburg/ Mai nfranken� stattfi nden� wird.
I m� Fokus� der� Fachtagung� stehen� der� Aufbau� des� Mai ns� von

I m� Rahmen� der� Verbandsarbeit� wurden� i n� di ese m� Jahr� vi el e
The men� erörtert� und� –� ganz� wichti g� -� auch� Ei ni ges� umgesetzt. �

Zunächst� möchte� i ch� unsere� 48. � Mitgliederversa mmlung
nennen, � di e� a m� 1 9. � Mai� 201 7� i n� Rendsburg� stattfand. � Das� Leit-
the ma� l autete� „ Der� Nord- Ostsee- Kanal� –� Wirtschaftsraum� und
Verkehrs weg“. � Di e� Bezirksgruppe� Nord� war� für� di e� Organisati-
on� der� Mitgli ederversa mmlung� und� des� Bei progra mms� verant-
wortli ch� und� hat� hervorragendes� gel eistet. � Als� Gäste� und� Vor-
tragende� des� öffentli chen� Teils� waren� u. � a. � anwesend: � der� Präsi-
dent� der� GDWS� Prof. � Dr. -I ng. � Hans- Hei nri ch� Witte, � der
Vizepräsi dent� des� ZBI, � Di pl. -Ing. � Hei nz� Leymann, � der� Bürger-
meister� der� Stadt� Rendsburg, � Pi erre� Gil genast, � � der� Geschäfts-
führer� bei� Satori� &� Berger, � Di pl. - Betri ebs wirt� Jens� Broder
Knudsen� und� der� Leiter� der� Pl anungsgruppe� „ Ausbau� NOK“,
Di pl. -I ng. � Sönke� Meesenburg. � Hi eran� und� auch� an� der� hohen
Zahl� der� Teil nehmenden� ist� zu� erkennen, � dass� unsere� Mitgli e-
derversa mmlungen� ei n� hohes� fachtechnisches� Ni veau� errei cht
haben. �

Wir� haben� nach� ausführli chen� Diskussi onen� i m� Bundesvor-
stand� ei n� Grundsatzpapi er� „Zukunft� des� Ingenieurverbandes
Wasser-� und� Schifffahrtsverwaltung“� erstellt� und� anl. � unserer
48. � Mitgli ederversa mmlung� i n� Rendsburg� verabschi edet. � Nun
geht� es� darum, � di eses� Grundsatzpapi er� auch� mit� Leben� zu� fül-
l en. � Ei ne� wesentli che� Roll e� s pi el en� dabei� all e� Mitgli eder. � Denn
nur� durch� ei ne� aktive� Beteili gung� mögli chst� vi el er� ist� di e� Zu-
kunft� unseres� Verbandes� gesi chert. � Hi er� ei ni ge� Beispi el e: � Di e
Koll egi nnen� Di pl. -Ing. � Petra� Fitschen� und� Di pl. � I ng. � Angeli ka
Oberl änder� haben� si ch� bereit� erkl ärt, � di e� I WSV� –� Fortbil dung� zu
betreuen� und� mit� den� Pl anungen� für� 201 8� begonnen. � Di pl. -Ing.
Stefani e� von� Ei ne m� hat� di e� Roll e� der� Redakti onsl eitung� für� un-
sere� Verbandszeitschrift� überno mmen. � Di es� hi er� i st� i hre� zweite
Ausgabe. � Jede/r� i st� aufgefordert� hi erfür� Beiträge� zu� li efern,
denn� davon� l ebt� unsere� Zeitschrift. � � I hr� /� euer� Engage ment� wird
benöti gt: � auch� für� di e� Mitgli eder werbung� oder� für� Akti vitäten
i m� Bundes-� bzw. � Bezirksgruppen� -� Vorstand. � Wir� suchen� bei-
spi els weise� ei ne� Nachfol ge� für� unseren� Bundesschatz meister
Di pl. � Di pl. -I ng. � Michael� Brunsch. �

Di e� Beauftragung� zur� Erstell ung� ei ner� neuen� Mitgliederda-
tenbank� an� ei n� externes� Büro� durch� den� Geschäftsführenden
Vorstand� war� mit� i ntensi ven� Diskussi onen� zwischen� de m� Ge-
schäftsführenden� Vorstand� und� den� Bezirksgruppen� verbun-

Verbandsarbeit� 2017
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den. � Der� Handl ungsbedarf, � hi er� et was� Neues� auf� di e� Bei ne� zu
stell en, � war� schon� seit� l ängere m� The ma� von� Vorstandssitzun-
gen. � Di e� Kriti k� der� Bezirksgruppen, � ni cht� ausrei chend� bei m
Prozess� beteili gt� worden� zu� sei n, � war� berechti gt� und� hat� gezei gt,
wi e� wi chti g� ei ne� offene� und� konti nui erli che� Kommuni kati on�ist.
Hi erzu� di enen� unter� anderen� di e� Bundesvorstandssitzungen. �

I n� di ese m� Jahr� haben� der� Geschäftsführende� Vorstand� ei n-
mal� ( a m� 1 7. � Februar� i n� Ol denburg)� und� der� Bundesvorstand
zwei mal� (a m� 1 8. � Mai�i n� Rendsburg� und� a m� 1 . � Deze mber�i n� Han-
nover)� getagt.

Der� Bundesvorstand� hat� si ch� Anfang� des� Jahres� mit� de m� Prä-
si denten� der� GDWS, � Herrn� Prof. � Dr. � Witte� zusa mmengesetzt
(ei ne� mittl er weil e� i nstituti onalisi erte� Begegnung)� und� aktuell e
The men, � di e� di e� WSV� und�i nsbesondere� den� Berufsstand� der� In-
geni eure/i nnen� betreffen, � erörtert. � Dabei� gi ng� es� uns� u. � a. � da-
rum, � für� bessere� Aufsti egschancen� des� gehobenen� Di enstes� zu
werben� ( und� das� ni cht� nur� für� di e� bea mteten� Koll eg/i nnen). � ��

Unser� Bundesvorsitzender, � Di pl. -Ing. � Burkhard� Knuth� hat
di e� meisten� der� di esjähri gen� Mitgli ederversa mmlungen� der� Be-
zirksgruppen� besucht� (l ei der� war� das� ni cht� bei� all en� Bezirks-
gruppen� mögli ch), � um� über� di e� Vorstandsarbeit� zu� beri chten.
Darüber� hi naus� hat� er� als� � Vertreter� des� I WSV� an� den� Vorstand-
sitzungen� des� Zentral verbandes� der� Ingeni eurverei ne� ( ZBI)
teil geno mmen. � Mit� za. � 50. 000� Mitgli edern� verschafft� si ch� der
ZBI� Gehör� auch� i n� di e� Bundespoliti k� hi nei n� und� kann� s o mit� er-
fol grei che� Lobbyarbeit� für� das� I ngeni eur wesen� betrei ben� und
für� di e� Bedeutung� der� Ingeni eur/i nnen� i n� unserer� Gesellschaft
werben. �

Das� herausragende� Erei gnis�i m� nächsten� Jahr� wird� si cherli ch
der� VIII. � Ingenieurtag� a m� 8. � Juni� 2018� i n� Mi nden� sei n, � der
durch� di e� Bezirksgruppe� Hannover� organisi ert� wird. � Darüber
hi naus� wird� es� voraussi chtli ch� wi eder� ei ne� Fortbil dungsveran-
staltung� geben. � Z. � Zt. � si nd� wir� i m� Gespräch� mit� de m� Bundesver-
band� der� Kapitäne� und� Schiffsoffi zi ere�i m� Geschäftsberei ch� des
Bundesverkehrs mi nisteri um� e. � V. � � ( BdKS), � um� ei ne� Kooperati-
on� zur� gegenseiti gen� Unterstützung� zu� verei nbaren. � �

Wir� haben� vi el� be wegt. � Aber� nur� ge mei nsa m� werden� wir� i n
der� Lage� sei n, � di e� Zukunft� unseres� Verbandes� zu� si chern� und� zu
ent wickel n. � Und� hi er� wi ederhol e� i ch� mi ch� gerne� mit� de m� Ap-
pell, � akti v� i n� di e� Verbandsarbeit� ei nzustei gen.

Vorankündigung� 29. � DWhG- Fachtagung� „ Von� der� Fossa� Caroli na� zur� modernen�
Mai n- Donau- Wasserstraße”� vo m� 12. � -� 1 4. � April� 2018� i n� Würzburg
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Vorankündigungen� der� BG� Süd

I WSV� BG� Süd� Exkursion� 2018� –
Veranstaltungsrahmen

Die� Bezirksgruppe� Süd� pl ant� vo m� 1 6. - 1 8. � März� 201 8� ei ne� Mit-
gli ederexkursi on� i nkl usi ve� Mitgli ederversa mmlung. � Di ese
führt� uns� i n� di ese m� Jahr� zum� Schiffshebe werk� nach� Niederfi-
now� und� i n� di e� Hauptstadt. � Di e� Hi n-� und� Rückfahrt� werden
ebenfalls� mit� i nteressanten� Besi chti gungen� verbunden. � Neben
de m� Veranstaltungsprogra mm� wird� den� Teil nehmern� auch� aus-
rei chend� Zeit� für� den� gegenseiti gen� Austausch� gegeben. �

Freitag,� 16. � März� 2018

08: 00� Uhr� �Abfahrt� Regensburg

09: 30� Uhr� �Zusti eg� Nürnberg

1 1 : 00� Uhr� �Zusti eg� Bad� Berneck� an� A� 9�
�für� Schwei nfurt� und� �Aschaffenburg�

1 4: 30� - 1 6: 30� Uhr� �Besi chti gung� � �
��Porsche-� Werk� Lei pzi g�
�i nkl usi ve� Mittagsi mbiss

Ca. � 20: 00� Uhr� �Ankunft� Hotel� „Landhof� Li epe“�
�und� �Abendessen� i nkl. �
� Mitgli ederversa mmlung� BG� Süd

Sa mstag,� 1 7. � März� 2018

09: 00� Uhr� �Besi chti gung� Schiffshebe werk�
��Ni ederfi�now� ( Alt� und� Baustell e)� –�
�Führung� durch� WNA� Berli n

1 2: 00� Uhr� � Mittagessen

1 3: 30� Uhr� � Weiterfahrt� nach� Berli n

1 5: 30� Uhr� ��Fahrt� mit� Bereisungsschiff� Leo� Sympher
�auf� der� Spree�

Danach� Frei zeit� und� Übernachtung� i n� Berli n

Sonntag,� 18. � März� 2018:

09: 30� Uhr� �Rückfahrt
��Zwischendurch� Mittagsi mbiss

1 3: 00� Uhr� �Airport- Tour� Lei pzi g/ Hall e� (i nkl usi ve
�Fl ughafenfeuer wehr, � Tri ebwerkshall e� und
�DHL- Hub)

1 5: 30� Uhr� � Weiterfahrt� und� Ende� der� Veranstaltung

Das� Organisati onstea m� der� Bezirksgruppe� Süd� freut� si ch� schon
jetzt� darauf, � mögli chst� vi el e� Mitgli eder� s owi e� zusätzli ch� Interes-
si erte� und� Angehöri ge� auf� der� Exkursi on� begrüßen� zu� dürfen.

Bezirksgruppe� Süd

Die� bisher� von� der� VZB� angebotenen� Infor mati onen� und� Di ens-
te� werden� ab� s ofort� i m� Portal� „Infozentrum� Wasserbau“� unter
der� Adresse� www. i zw. baw. de� bereitgestellt.

I nfor mati onen� rund� um� di e� Wasserstraßenver waltung� fi nden
gebündelt� unter: � https: //i zw. baw. de/ wsv/

Mit� de m� Adress wechsel� hat� das� Portal� aber� ni cht� nur� ei n� schi-
ckes� neues� Zuhause� gefunden, � s ondern� gl ei chzeiti g� ei ne� Rei-
he� neuer� Funkti onen� erhalten. � Beispi els weise� wurde� di e
Fachliste� der� Prüfi ngeni eure� s owie� di e� Ver waltungsvor-
schriften� WSV� i n� das� neue� Portal� i ntegri ert.
Di e� Verbandszeitschrift� „ Der� Ingeni eur� der� WSV“�ist� hi er� di-
gital� hi nterl egt. � Di e� ei nzel nen� Ausgaben� werden� i m� l ogi n-
geschützten� Berei ch� des� I ZW- Portals� hi er� abgel egt:
https: //i zw. baw. de/ wsv/e- medi en/ejournals/i ngeni eur- wsv
- >� Zugriff� nur� für� BAW� und� WSV� nach� Logi n� auf� I ZW- Por-
tal�
https: //i zw. baw. de/ wsv/l ogi n
( Anmel dung� mit� Mail adresse� und� Rechnerpass wort� /� evtl.
„Intranetpass wort“).

Infor mati onen� der� Bundesanstalt� für� Wasserbau� von� 07/201 7:

Sehr� geehrte� Da men� und� Herren,
wie� vorab� i m� Juni� angekündi gt, � freuen� wir� uns� Ihnen� heute� offi-
zi ell� mitteil en� zu� können, � dass� di e� verkehrs wasserbauli che
Zentral bi bli othek� ei ne� neue� Hei mat� beko mmen� hat.

Neue� Hei mat� für� das� VZB� Portal
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Der� Teil nahmebetrag� beträgt� für
I WSV- Mitgli eder� 1 74� €� und� für� s onsti ge
Teil nehmer� 224� €! � Sollten� Si e� vorher
bzw. � direkt� auf� der� Exkursi on� de m� I WSV
beitreten, � ko mmen� Si e� natürli ch� i n� den
Genuss� des� vergünsti gten� Teil nahmebe-
trages. � Di e� Er mäßi gung� beträgt� übri gens
nahezu� ei nen� Jahres beitrag� für� den
I WS V! �

Für� die� verbi ndliche� Anmel dung
überweisen� Sie� bitte� bis� zum� 30. � Janu-
ar� 2018� den� Teil nahmebeitrag� i n� o. g.
Höhe� auf� das� Konto: �

I WSV� Bezirksgruppe� Süd
I BAN: � DE94� 7509� 0500� 0000� 4586� 94
BI C: � GENODEF1 S05�
Teil nahmebeitrag� Exkursi on� März� 201 8

�Porsche-� Werk� Leipzig� (Quelle: � Molch� Entertai nment)

�

� �Airport� Leipzig

Schiffshebewerk� Niederfi now
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Heute� i m� Bundestag, � Nr. � 450� vom� 01. 08. 2017

�I mmer� weniger� Studenten� erhalten� BAföG
Wirtschaft� und� Energie/ Ausschuss
Bil dung, � Forschung� und� Technikfol genabschät-
zung/ Klei ne� Anfrage

Berli n: � (hi b/ ROL)� Die� Wirksamkeit� des� BAföG
ist� ge messen� an� der� BAföG- Quote� zurückgegan-
gen. � Laut� 21 . � Sozialerhebung� erhalten� nur� noch
1 8� Prozent� der� Studenten� BAföG. � Damit�li egt� die
Quote� auf� de m� niedri gsten� Stand� seit� Anfang� der
1 990er� Jahre. � Das� schrei ben� Bündnis� 90/ Die
Grünen� i n� i hrer� Klei nen� Anfrage. � Zugleich
müssten� Studenten� verstärkt� neben� de m� Studium
jobben. � Ferner� würden� die� Unterstützungsleis-
tungen� der� Eltern, � zum� Beispiel� i n� For m� von
Mietkostenübernahmen, � stei gen. � Der� Präsi dent
des� Deutschen� Studentenwerks, � Professor� Die-
ter� Ti mmer mann, � deute� dies� als� zunehmenden
Kostendruck� auf� die� Studenten, � führen� die� Grü-

nen� an� und� weisen� auf� ei ne� Presse mitteil ung� des
Deutschen� Studentenwerkes� vom� 27. � Juni� 201 7�. �
Der� Wirksamkeitsverlust� des� BAföG� ist� aus
Sicht� der� Abgeordneten� die� Fol ge� zu�l anger� Pha-
sen� ohne� Erhöhung. � Die� Bedingungen� unter� de-
nen� BAföG� ge währt� werde, � müssten� den� heuti-
gen� Studien-� und� Lebensbedingungen� angepasst
werden. � Die� Grünen� wollen� mit� i hrer� Anfrage
klären, � wie� die� Bundesregierung� de m� i n� der� 21 .
Sozialerhebung� und� anderen� Studien� beschrie-
benen� Attrakti vitäts-� und� Wirksamkeitsverlust
des� BAföG� begegnen� will. �

Heute� i m� Bundestag, � Nr. � 474� vom� 25. 08. 2017
� �� �
� Meldung� von� Schiffspassagierdaten
Inneres/ Ant wort

Berli n: � (hi b/STO)� Eine� Meldung� von� Daten� von
Schiffspassagieren, � die� EU- Häfen� nutzen, �ist� ei n
The ma� der� Ant wort� der� Bundesregierung� auf� ei-

ne� Kleine� Anfrage� der� Frakti on� Die� Linke. � Da-
nach� hat� die� Europäische� Kommissi on� i m� ver-
gangenen� Jahr� ei nen� Vorschlag� zur� Änderung
der� EU- Richtli nien� „über� die� Registrierung� der
an� Bord� von� Fahrgastschiffen� i m� Verkehr� nach
oder� von� eine m� Hafen� eines� Mitgliedstaates� der
Ge meinschaft� befi ndlichen� Personen“� sowie
„über� Meldefor malitäten� für� Schiffe� bei m� Ein-
laufen�i n� und/oder� Auslaufen� aus� Häfen� der� Mit-
gliedstaaten“� vorgelegt. �
Ei ne� wesentliche� Änderung� betrifft� de m� Vor-
schlag� nach� die� elektronische� Meldung� von� Da-
ten� bezüglich� der� an� Bord� befi ndlichen� Personen
von� Fahrgastschiffen, � die� EU- Häfen� benutzen,
wie� die� Bundesregierung� erläutert. � Alle� Fahrgäs-
te� und� Besatzungs mitgli eder� an� Bord� ei nes� Fahr-
gastschiffes� seien� vor� der� Abfahrt� zu� zählen� und
de m� Kapitän� zu� melden. � Die� Zahl� der� Personen
an� Bord� müsse� nach� der� vorgesehenen� Änderung
nun� elektronisch� an� das� „ Nati onal� Single� Win-
dow� ( NS W)“� oder, � wenn� der� Mitgliedstaat� es� so

Presseschau� von� Stefani e� von� Ei ne m�

I WSV- Aktuell� · � I WSV- Aktuell� · � I WSV- Aktuell� · � I WSV-
Aktuell� · � I WSV- Aktuell� · � I WSV- Aktuell� · � I WSV- Aktuell
I WSV- Aktuell� · � I WSV- Aktuell� · � I WSV- Aktuell� · � I WSV-
Aktuell� · � I WSV- Aktuell� · � I WSV- Aktuell� · � I WSV- Aktuell

Bezirksgruppe� Nordwest

Vorankündigungen� der� BG� Nordwest

24. � Februar� 2018� �� ��� Wi nterfest� i m� Ammerland� der� BG� Nordwest

März/ April� 2018� �� �V. � Baustell entag� der� BG� Nordwest� i m� Berei ch� Emden

Gäste� si nd� herzli ch� will ko mmen!

Details� zu� den� ei nzel nen� Veranstaltungen� werden� auf� I WSV. de� ei ngestellt.

Besuchen� Si e� unsere
Bezi r ksgr uppenver anstal t ungen.
Besi chti gungen, � Fachvortr äge
und� per sönl i che� Kontakte
si nd� ber ei cher nd� und�
moti vi er end� –� I WSV
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besti mmt, � an� die� „benannte� Behörde“� über� das
Automatische� Identifizierungssyste m� ( AI S)� ge-
meldet� werden. � Die� „benannte� Behörde“� ist� den
Angaben� zufol ge� die� zuständi ge� Behörde� des
Mitgliedstaates, � die� für� die� Such-� und� Rettungs-
maßnahmen� verant wortli ch� ist� oder� mit� der� Ab-
wicklung� nach� ei ne m� Unfall� befasst� ist.
Wie� die� Bundesregierung� zude m� ausführt, � si nd
weiterhin� de m� Vorschlag� nach� bei� Fahrten� von
mehr� als� 20� See meilen� von� den� an� Bord� befi ndli-
chen� Personen� Familien-� und� Vornamen, � Ge-
schlecht, � Staatsangehöri gkeit� und� Geburtsdatum
in� das� NS W� zu� melden; � ferner� auf� Wunsch� des
Fahrgastes� ei ne� Infor mati on� über� i m� Notfall� be-
nöti gte� besondere� Betreuung� oder� Hilfe� „und,
wenn� der� Mitgli edstaat� es� so� besti mmt, � auf
Wunsch� des� Fahrgastes� ei ne� Kontaktnummer�i m
Notfall“. �
Für� die� neuen� Melde wege� si nd� laut� Bundesre-
gierung� Übergangsfristen� von� sechs� Jahren� vor-
gesehen. � Mitgli edstaaten� könnten� i nnerhal b� der
Frist� die� Meldewege� nach� alte m� Syste m� erlau-
ben. � Die� endgülti ge� Annahme� durch� den� Minis-
terrat� und� das� Europäische� Parla ment� stehe� noch
aus.

Heute� i m� Bundestag, � Nr. � 485� vom� 30. 08. 2017
� �� �
Reduzierung� der� Erosion� i n� der� El be
Verkehr� und� di gitale� Infrastruktur/ Ant wort

Berli n: � (hi b/ HAU)� Auf� die� Erkenntnisse� und� Er-
gebnisse� des� Gesamtkonzeptes� Elbe� ( 1 8/1 1 830)
verweist� die� Bundesregierung� i n� i hrer� Ant wort
auf� eine� Kleine� Anfrage� der� Frakti on� Bündnis
90/ Die� Grünen� zum� „ Gesamtkonzept� El be� und
seinen� ökol ogischen� Zielen“. � In� de m� von� der
Bundesregierung� vorgelegten� strategischen
Konzept� für� die� Ent wicklung� der� deutschen� Bin-
nenelbe� und� i hrer� Auen� hei ßt� es� unter� andere m,
ei n� Ausbau� der� El be, � der� ausschließli ch� der� Ver-
besserung� der� Verkehrsverhältnisse� dient, � soll
auch� künfti g� nicht� stattfinden. �
In� der� Ant wort� schreibt� die� Bundesregierung� zu-
de m, � das� Pil otprojekt� Kl öden� solle� zügi g� umge-
setzt� werden, � um� ei nen� ersten� Schritt� zum� Entge-
genwirken� der� Erosi on� unter� Einbeziehung� öko-
l ogischer� Verbesserungen� zu� erzielen. � Das
Planfeststell ungsverfahren� werde� zurzeit� vorbe-
reitet� und�i m� Anschlussprozess� begleitet. � Für� die
Reststrecke� soll� nach� Regierungsangaben� zu-
nächst� ei ne� Voruntersuchung� beauftragt� werden.

Nach� Ansicht� der� Regierung� führt� das� Pil otpro-
jekt� i n� Kl öden� zu� ei ner� deutli chen� Reduzierung
der� Erosi on� und� sei� daher� ei n� erster� und� dri ngli-
cher� Schritt� zum� Schutz� des� Bi osphärenreserva-
tes� und� zur� Eindämmung� der� Erosi onstenden-
zen. � Darüber� hinaus� werde, � abgeleitet� aus� de m
The menfeld� „Zukunftsbetrachtungen“� des� Ge-
sa mtkonzepts� Elbe, � ei ne� wissenschaftliche� Un-
tersuchung� beauftragt, � ob� und� wie� sich� ei n� Erosi-
onsstopp� i n� ei ne m� natürli chen� Gewässer� -� wel-
ches� i mmer� ei ner� natürlichen� Erosi on� unterliege
-� realisieren� lasse. � „ Die� Erkenntnisse� werden� i m
Rahmen� des� Anschlussprozesses� i m� Dial og� be-
wertet� und� entsprechende� Maßnahmen� abge-
sti mmt“, � schreibt� die� Bundesregierung� i n� i hrer

Ant wort.
� Heute� i m� Bundestag, � Nr. � 487� vom� 31. 08. 2017
� �� �
Wasserqualität� i n� Sachsen- Anhalt
Umwelt, � Naturschutz, � Bau� und� Reaktorsicher-
heit/ Ant wort

Berli n: � (hi b/SCR)� Fünf� Fließge wässer- Wasser-
körper� und� elf� Seen� i n� Sachsen- Anhalt� befi nden
sich� gegenwärti g� i n� ei ne m� guten� ökol ogischen
Zustand� i m� Si nne� der� EU- Wasserrahmenrichtli-
nie. � Ei nen� sehr� guten� Zustand� erreicht� kein� Was-
serkörper� i n� de m� Bundesland. � Dies� geht� aus� ei-
ner� Ant wort� der� Bundesregierung� auf� ei ne� Klei-
ne� Anfrage� der� Frakti on� Bündnis� 90/ Die� Grünen
hervor. � 71 � Fließgewässer- Wasserkörper� und
sechs� Seen� si nd� de mnach�i n� ei ne m� mäßigen, � 1 42
Fließge wässer- Wasserkörper� und� drei� Seen� i n
eine m� unbefriedi genden� sowie� 82� Fließge wäs-
ser- Wasserkörper� und� fünf� Seen� i n� ei ne m
schlechten� ökol ogischen� Zustand. � Vier� Fli eßge-
wässer- Wasserkörper� und� sechs� Seen� wurden
nicht� be wertet.

Heute� i m� Bundestag, � Nr. � 493� vom� 04. 09. 201 7
�
Finanzplan� des� Bundes� bis� 2021
Haushalt/ Unterrichtung

Berli n: � (hi b/SCR)� Die� Bundesregierung� hat� den
Finanzplan� des� Bundes� 201 7� bis� 2021 � vorgelegt.
Neben� den� Ansätzen� für� den� Haushaltsent wurf
201 8� enthält� der� Fi nanzplan� die� Eckpfeiler� für
die� Etats� 201 9� bis� 2021 . � Ausgaben� und� Einnah-
men� sollen� de mnach� von� 329, 1 � Milliarden� Euro
( Soll� 201 7)� auf� 356, 8� Milliarden� Euro� i m� Jahr
2021 � stei gen. � Ei ne� Neuverschuldung� ist� nicht
vorgesehen. � Die� Schuldenstandsquote� soll� von
66, 25� Prozent� des� BIP�( Soll� 201 7)� auf� 57� Prozent
i m� Jahr� 2021 � fall en. � Die� Unterschreitung� des
Maastricht- Referenzwertes� von� 60� Prozent� soll
2020� erreicht� werden.
Größter� Ausgabeposten� i n� den� kommenden� Jah-
ren� si nd� laut� Fi nanzplan� Rentenversicherungs-
leistungen� des� Bundes. � Sie� stei gen� de mnach� von
91 � Milliarden� Euro� ( Soll� 201 7)� auf� 1 03, 3� Milli-
arden� Euro� i m� Jahr� 2021 . � Die� Steuereinnahmen
des� Bundes� sollen� von� 308� Milliarden� Euro� ( Soll
201 7)� auf� 341 , 6� Milliarden� Euro� stei gen, � das� Ge-
samtsteueraufkommen� i m� sel ben� Zeitraum� von
732, 4� Milliarden� Euro� auf� 852, 2� Milliarden� Eu-
ro. �
Die� Bundesregierung� geht� i n� de m� Finanzplan
von� einer�robusten� wirtschaftlichen� Ent wicklung
aus. � Das� BIP� wird� nach� i hrer� Prognose� i m
Schnitt� bis� 2021 � um� jährlich� real� 1 , 5� Prozent
wachsen, � der� Arbeits markt� mittelfristi g� i n� guter
Verfassung� blei ben. � „ Das� Wirtschafts wachstum
wird� i m� gesa mten� mittelfristi gen� Vorausschät-
zungszeitraum� rei n� rechnerisch� von� der� Inlands-
nachfrage� getragen“, � schrei bt� die� Bundesregie-
rung. � Das� verfügbare� Einkommen� der� privaten
Haushalte� wird� nach� der� Prognose� um� jährlich
3, 2� Prozent� wachsen. �

� �
�Heute� i m� Bundestag, � Nr. � 493� vom� 04. 09. 2017
� �
Elf� Millionen� Hektar� Wald� i n� Deutschland
Ernährung� und� Landwirtschaft/ Unterrichtung

Berli n: � (hi b/EIS)� Der� Wald� i n� Deutschland� ist� i n
eine m� guten� Zustand. � Das� geht� aus� de m� als� Un-
terrichtung� der� Bundesregierung� vorliegenden
Waldbericht� 201 7� hervor. � Die� Waldfläche� betra-
ge� i nsgesa mt� mehr� als� elf� Milli onen� Hektar� und
damit� 32� Prozent� der� Landesfläche. � Die� Flächen-
veränderungen� zwischen� den� Jahren� 2002� und
201 2�fallen�laut� Bericht� gering� aus. � Ei ne m� Wald-
verl ust� von� 58. 000� Hektar� stünden� 1 08. 000� Hek-
tar� neuer� Wald� gegenüber. � Der� Wald� werde� von
vier� Baumarten� geprägt. � Die� Fichte� stelle� mit
rund� 2, 8� Milli onen� Hektar� und� 25� Prozent� der
Waldfläche� die� häufi gste� Baumart. � Der� Fichten-
anteil� sei� mit� minus� acht� Prozent� allerdings�rück-
läufi g. � Die� Kiefer�fol ge� mit� 2, 4� Milli onen� Hektar
und� 22� Prozent� der� Waldfläche� und� verzeichne
ein� Rückgang� von� drei� Prozent. � Dritthäufi gste
Baumart� sei� die� Buche� mit� rund� 1 , 7� Milli onen
Hektar� und� 1 5� Prozent� Waldflächenanteil. � Die
Buchenfläche� habe� zude m� um� sechs� Prozent� zu-
genommen. � An� vierter� Stelle� stehe� die� Eiche� mit
1 , 1 � Milli onen� Hektar� und� zehn� Prozent� der
Waldfläche� bei� ei ne m� Flächenzugewinn� von�sie-
ben� Prozent. � Das� Durchschnittsalter� der� Bäume
sei� i m� Vergleich� zum� Jahr� 2002� um� vierei nhal b
Jahre� auf� 77� Jahre� gesti egen. � Für� die� Holzwirt-
schaft� bil de� derzeit� die� Fichte� die� wichti gste
Grundlage� für� die� Wertschöpfung. � Bei� ei ne m
Anteil� von� nur� 25� Prozent� der� Waldfläche� und� 33
Prozent� des� Vorrats� hätten� Fichten� i n� der� l etzten
Dekade� mit� 52� Prozent� überproporti onal� zum
Holzaufkommen� bei getragen. � Die� Wertschöp-
fung� der� Holzwirtschaft� basiere� zum� überwie-
genden� Teil� auf� Nadelholz� mit� 77� Prozent� der�i n-
ländischen� Rohholzverwendung. � Hei mische
Laubbaumarten� seien� i n� i hren� technol ogischen
Eigenschaften� nicht� mit� Nadelholz� vergleichbar
und� Massenprodukte� aus� Laubholz� i m� Baube-
reich� zude m� kaum� konkurrenzfähig� und� verfüg-
bar. � Derzeit� werde� das� Laubholz� überwiegend
energetisch� genutzt. � Die� Ent wicklung� von
markttauglichen� Laubholzprodukten� sei� deshal b
eine� der� wichti gsten� und� anspruchsvollsten� Auf-
gaben� von� Forschung� und� Ent wicklung� i n� der
Forst-� und� Holzwirtschaft.

BMVI- Newsletter� vom� 15. 09. 2017
� �
Förderprogra mm� I HATEC: � Zweiter� Aufruf
für� Projektanträge� gestartet
� �
� � Dobrindt: � Wir� ent wickeln� deutsche� Häfen� zu� di-
gitalen� Hubs
Auf� de m� Weg� zum� Hafen� 4. 0: � Das� Bundes mi-
nisterium� für� Verkehr� und� di gitale� Infrastruktur
( BMVI)� startet� bereits� den� zweiten� Förderaufruf
für� i nnovati ve� Hafentechnol ogien.
Bundes minister� Alexander� Dobrindt: � „ Deutsch-
land� braucht� ei ne� starke� mariti me� Wirtschaft.
Wir� ent wickeln� mit� unsere m� Förderprogramm
deutsche� Häfen� zu� di gitalen� Hubs� und� stellen� da-
für� 64� Milli onen� Euro� bereit. � Wir� unterstützen
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die� Häfen� dabei, � i nnovati ve� Hafentechnol ogien
zu� ent wickeln� und� damit� Güterumschläge� zu� op-
ti mieren. � Dadurch� sichern� wir� die� Arbeitsplätze
der� Zukunft. “
Mit� de m� Förderprogramm�für�Innovati ve� Hafen-
technol ogien� (I HATEC)� unterstützt� das� BMVI
Projekte, � die� nachweislich� zur� Ent wicklung� oder
Anpassung�i nnovati ver� Technol ogien�i n� den� Hä-
fen� beitragen. � Si e� soll en� dabei� helfen, � das� stark
anwachsende� Umschlagaufkommen� zu� be wälti-
gen� und� Logisti kketten� zu� verbessern. � Dafür
stellt� das� BMVI� i m� Zeitraum� 201 6� -� 2020� rund
64� Milli onen� Euro� bereit.
Das� Förderprogramm� I HATEC� richtet� sich� an
Unternehmen� der� ge werblichen� Wirtschaft, � Ein-
richtungen� für� Forschung� und� Wissensverbrei-
tung, � außeruniversitäre� Einrichtungen� und� Inge-
nieurbüros.
I m� ersten� Aufruf, � der� bis� Ende� 201 6�li ef, � wurden
insgesa mt� 75� Anträge� zu� 27� Verbundprojekten
eingereicht. � Bislang� wurden� rund� 1 9� Milli onen
Euro� an� Förder mittel n� be willi gt. � Die� Projekte
reichen� von� der� I T- opti mierten� Prozesssteue-
rung� über� den� Einsatz� automatisi erter� Syste me
für� den� Güterumschlag� bis� hin� zu� Maßnahmen
zur� Bekämpfung� von� Cyber- Angriffen. �
Ausführliche� Infor mati onen� zur� Förderrichtli nie
unter: � www. bmvi. de/I HATEC�
Möglichkeit� zur� Antragsstell ung� unter:
http: //foerderportal. bund. de/

i dw� –� Informati onsdienst� Wissenschaft
Presse mitteilung� vom� 19. 09. 2017

Startsignal� –� neue� Chance� für� Baui ngenieure
Diet mar� Strey� Pressestelle
Hel mut- Schmidt- Universität, � Universität� der
Bundes wehr� Hamburg�
Kooperati onsvertrag� zwischen� Hel mut- Schmidt� -
Universität/ Universität� der� Bundes wehr� Ham-
burg� und� Wasserstraßen-� und� Schifffahrtsver-
waltung� des� Bundes� unterzeichnet�

In� der� Hel mut- Schmidt- Universität/ Universität
der� Bundes wehr� Hamburg� wurde� heute� der� Koo-
perati onsvertrag� zur� Einrichtung� ei nes� neuen
Bachel or-� und� Masterstudiengangs� „ Bauingeni-
eurwesen“� unterzeichnet. �
Mit� den� Unterschriften� des� Präsi denten� der� Ge-
neraldirekti on� Wasserstraßen� und� Schifffahrt,
Prof. � Dr. -Ing. � Hans- Heinrich� Witte, � und� de m
Präsidenten� der� Hel mut- Schmidt- Universität/
Universität� der� Bundes wehr� Hamburg� ( HSU),
Prof. � Dr. � Wilfried� Seidel, � wurde� der� Vertrag� be-
siegelt. �
Ziel� der� Kooperati on� ist� es, � mit� ei ner� qualitati v
hochwerti gen� Ausbil dung� zum/zur� Bauingeni-
eur/ Bauingenieuri n� de m� de mografischen� Wan-
del, � i nsbesondere� i n� den� technischen� Laufbah-
nen� entgegen� zu� wirken. �
Prof. � Dr. -Ing. � Hans- Heinrich� Witte, � Präsi dent
der� Generaldirekti on� Wasserstraßen� und� Schiff-
fahrt: � „ Der� neue� Bachel or-� und� Masterstudien-
gang�
Bauingenieurwesen� i n� Hamburg� bietet� für� uns
die� große� Chance� junge� Leute� für� unsere� Aufga-
ben� zu�i nteressieren� und�sie� entsprechend� zu� qua-
lifizieren. � Und� wir� gehen� noch� einen� Schritt� wei-

ter, � denn� wir� bieten� den� Absolventen� ei nen� Ar-
beitsplatz� i n� der� Wasserstraßen-� und� Schiff-
fahrtsverwaltung� des� Bundes� an� und� damit� ei ne
echte� Perspekti ve. “
Ab� de m� Oktober� 201 8� können� jährlich� 30� Stu-
denti nnen� und� Studenten� das� Studium� „Bauinge-
nieurwesen“� an� der� Hel mut- Schmidt- Universi-
tät� aufnehmen. � Die� Einteil ung� des� Studienjahres
in� Tri mester� er möglicht� ei nen� sehr� viel� schnelle-
ren� Abschluss� des� Studiums� als� an� öffentli chen
Universitäten. �
Die� General direkti on� Wasserstraßen� und� Schiff-
fahrt� wird� pro� Jahr� mit� bis� zu� 1 8� Studenti n-
nen/Studenten� ei nen� Studienvertrag�für� den� neu-
en� Studiengang� abschließen, � mit� de m� Ziel� die
Absolventen� nach� erfolgreiche m� Abschluss� des
Masterstudiengangs� i n� die� Wasserstraßen-� und
Schifffahrtsverwaltung� des� Bundes� zu� überneh-
men. �
Die� weiteren� zwölf� Studienplätze� werden� durch
die� Hel mut- Schmidt- Universität� besetzt. �
„ Das� Neue� ist, � dass� wir� das� i n� der� Bundes wehr
langjähri g� be währte� Erfol gs modell� unseres� Stu-
diums� erst mals� auch� für� andere� Ressorts� anbie-
ten. � Mit� der� Einrichtung� des� Studiengangs� Bau-
ingenieurwesen� tragen� wir� dazu� bei, � den� Fach-
kräftebedarf� für� den� Auf-� und� Ausbau� der� für
unser� Land� so� wichti gen�Infrastruktur� zu� decken.
Die� Wasserstraßen-� und� Schifffahrtsverwaltung
des� Bundes� ist� dabei� die� i deale� Partnerin� für
uns“, � erläutert� HSU- Präsi dent� Prof. � Dr. � Wilfried
Sei del.
Die� Einrichtung� des� neuen� Studiengangs� „Bau-
ingenieurwesen“� an� der� Hel mut- Schmidt� Uni-
versität� geht� auf� die�Initiati ve� von� Bundestagsab-
geordneten� aus� de m� Haushaltsausschuss� des
Deutschen� Bundestages� zurück. �

Die� Präsi denten� von� WSV� und� HSU, � Prof.
Dr. -Ing. � Hans- Hei nrich� Witte� (li nks)� und� Prof.
Dr. � Wilfried� Sei del, � unterzeichnen� den� Vertrag
zur� Ei nrichtung� des� Studiengangs� Baui ngenieur-
wesen.
Foto: � Rei nhard� Schei bli ch

Heute� i m� Bundestag, � Nr. � 526� vom� 25. 09. 2017
� �
Ausbau� des� El be- Lübeck- Kanals
Verkehr� und� di gitale� Infrastruktur/ Ant wort

Berli n: � (hi b/ HAU)� Das� Projekt� „ Ausbau� des� El-
be- Lübeck- Kanals“� befindet� si ch� aktuell� i n� der
Phase� der� Voruntersuchung. � Das� geht� aus� der

Ant wort� der� Bundesregierung� auf� ei ne� Klei ne
Anfrage� der� Frakti on� Bündnis� 90/ Die� Grünen
hervor. � Ei ne� konkrete� Aussage� zu� Ausbaumög-
li chkeiten� i n� den� einzelnen� Abschnitten� sei� zum
jetzi gen� Zeitpunkt� nicht� möglich, � schrei bt� die
Regierung. �
Der� Ausbau� des� El be- Lübeck- Kanals� ( ELK)� sei
für� den� Bundesverkehrs wegeplan� ( BVWP)
2030� untersucht� und� be wertet� worden, � hei ßt� es
weiter. � Zur� Verbesserung� der� Qualität� der� See-
hafenhinterlandanbindung� sei� der� Ausbau� i m
BVWP� 2030�i n� den� Vordringlichen� Bedarf�( VB)
und� i n� das� Wasserstraßenausbaugesetz� aufge-
nommen� worden. � Nach� Regierungsangaben� ist
für� die� Be wertung� der� Ausbau� der� Strecke�für� ei-
ne� Befahrbarkeit� ei nes� 2, 80� m� abgeladenen
Großmotorgüterschiffs� ( GMS)� i m� Richtungs-
verkehr� und� der� Ersatzneubau� von� sechs� Schleu-
sen� von� 1 1 5� m� Länge� und� 1 2, 50� m� Breite� berück-
sichti gt� worden. � Nach� der� für� den� BVWP� 2030
zugrunde� gelegten� Verkehrsprognose� sei� von� ei-
ne m� Verkehrsaufkommen� von� rund� 600. 000
Tonnen� i m� Jahr� 2030� auszugehen, � schreibt� die
Bundesregierung. � Für� den� Ausbauzustand� sei� ei-
ne� Verlagerungs menge� von� der� Straße� auf� das
Wasser� von� 1 6. 000� Tonnen� jährlich� prognosti-
ziert� worden.

�BMVI- Newsletter� vom� 25. 10. 2017
� �
Ministerwechsel� i m� Bundes ministeri um� für
Verkehr� und� digitale� Infrastruktur
Bundes minister� Christian� Schmidt� überni mmt
für� Alexander� Dobrindt

Bundespräsi dent� Frank- Walter� Stei nmeier� hat
den� Bundes minister�für� Verkehr� und� di gitale�Inf-

rastruktur, � Alexander� Dobrindt,
gestern� aus� sei ne m� Amt� verab-
schiedet� und� i hm� die� Entlas-
sungsurkunde� überreicht. � Bis� zur
Ernennung� ei nes� Nachfol gers
wird� der� Bundes minister� für� Er-
nährung� und� Landwirtschaft,
Christian� Schmidt, � zusätzlich� die
Geschäfte� des� Bundes ministeri-
ums�für� Verkehr� und� di gitale� Inf-
rastruktur� weiterführen.
Schmidt: � „Ich� übernehme� ei n� gut
bestelltes� Haus� mit� den� wichti-
gen� Zukunftsthe men� Mobilität
und� Modernität� und� freue� mich
auf� die� Zusammenarbeit� mit� den

Mitarbeitern� des� BMVI. � Deutschland�ist� auf� ei ne
gut� ausgebaute� Verkehrsi nfrastruktur� und� auf
leistungsstarke� Breitbandnetze� ange wiesen� -� so-
wohl�i n� Städten� als� auch�i n� den�ländlichen� Regio-
nen. � Dafür� werden� wir� weiter� arbeiten. “
�Die� Parlamentarischen� Staatssekretäre� Dorothee
Bär, � Norbert� Barthle� und� Enak� Ferle mann� wer-
den� mit� de m� Ministerwechsel� statusrechtlich
Parla mentarische� Staatssekretäre� bei m� Bundes-
minister� für� Ernährung� und� Landwirtschaft. � Si e
blei ben� aber� weiterhin� i m� Bundes ministeri um
für� Verkehr� und� di gitale� Infrastruktur� täti g� und
behalten� i hre� bisheri gen� Zuständi gkeiten.
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