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Alle Rechte vorbehalten. Das erste Wasserbaulaboratorium Chinas.
Von Prof. Sr.=3jng. Haasler, Schanghai.

Jahre der Vorbereitung waren nótig, um die chinesische Leitung der 

Tungchi-Universitat in Schanghai-Woosung davon zu iiberzeugen, daB ein 

Wasserbaulaboratorium fiir eine moderne Technische Hochschule eine 

Notwendigkeit ist. Man miifite denken, daB gerade Chlna, dieses alte 

Kulturland, indem  der Wasserbau seit Jahrtausenden eine so bedeutende 

Rolle gesplelt hat, das Verst3ndnis fiir diese Anregung leichter hatte 

aufbringen miissen. Aber nur allmahlich konnte westliches Denken in 

Chlna FuB fassen. Erst nachdem ein intenslverer Ausbau der Hochschule 

nach der durch den Krieg um Schanghai im Jahre 1932 verursachten tcil- 

weisen Zerstórung der Tungchi-Universitat cingesetzt hatte, erhielt der 

Verfasser endlich 1933 die Genehmigung zur Errichtung eines Wasserbau- 

laboratoriums. Allerdings wurden nur sehr bescheidene Mittel zur Ver- 

fiigung gestellt, so daB móglichst viel in eigener Wcrkstatt hergestellt 

werden muBte. Doch gelang es, schon im Friihjahr 1934 aniaBlich des 

27. Stiftungsfestes der Universitat einen Teii, namlich die FluBrinne, 

feieriich In Betrieb zu nehmen. In den nachsten beiden Jahren folgte 

der weitere Ausbau, wie hier beschrieben.

kennen und sehen, daB wir noch nicht alle Aufgaben mit mathematischen 

Formeln lósen kónnen. So wird er die Erkenntnis finden, wo das Lósen 

von Aufgaben durch den Versuch einsetzen mufi. Das ist fiir den Chinesen 

besonders wichtig, da er nur zu leicht geneigt ist, das aus Europa 

kommende Heil nur in der Hóheren Mathematik und Strómungslehre 

zu sehen.

Die Einrichtung eines solchen, nur dem Lehrbetrieb dienenden 

Laboratoriums mufi dem Umstande Rechnung tragen, dafi sich die gleichen 

oder ahnlichen Versuche in jedem Jahr oder Kursus wiederholen. Es 

sind also feste Einrichtungen am Platze, die leicht ver3ndert werden 

kónnen, also ortsfeste Versuchsstande. Wegen der Bedienung durch un- 
geiibte HSnde diirfen die Apparate nicht zu empfindlich sein.

Die w issenscha ftlic he  F orschung , der sich die Hochschulen 

neben ihrer Lehrtatigkeit zu widmen haben, verlangt zur Herstellung, 

Durchftihrung und rechnerischen Auswertung der Versuche einen Stab von 

mathematisch und strómungstechnisch sehr gut vorgebildeten Assistenten

und Mitarbeitern, die im Versuchswesen die notwendigen praktischen

Erfahrungen erworben haben. Nur der vielmals 

wiederholte und unter verschiedenen Bedingungen 

angestellte Versuch kann Klarheit und rechnungs-

mafiige Unterlagen liefern. Dazu aber gehóren

Zeit und Raum. So wunschenswert es nun ware,
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Abb. la . Grundrifi des Wasserbaulaboratoriums in Woosung. Abb. Ib .

P 1 a n u n g.

Da dieses Wasserbaulaboratorium das erste in China war, so be- 

standen Vorbilder, nach denen man sich hatte richten kónnen, nicht. 

Dem Verfasser war aber bei seiner jahrelangen Kenntnis Chinas klar, 

dafi ein Wasserbaulaboratorium in China anders aussehen mufite ais in 

Europa.

Die bestehenden Wasserbau-Versuchsanstalten Europas dienen grund- 

satzlich drei verschiedenen Zwecken:

1. der Unterstiitzung des Lehrbetriebes,

2. der wissenschaftlichen Forschung,

3. der Untersuchung und Lósung von Fragen, die aus der 

Praxis gestellt werden.

Es liegt der Gedanke nahe, alle drei Aufgaben in einem einzigen 

Institut mit denselben Einrichtungen zu behandeln. Doch die Erfahrung 

hat gezeigt, dafi die Zusammenlegung nicht nur sehr wenig wunschens

wert, sondern oft sogar nachteilig ist, da die Anforderungen an das Institut 

jeweilig verschieden sind.

Der L eh rbe tr ie b  verlangt Apparate und Einrichtungen, an denen 

der Studierendc selbst arbeiten kann. Er mufi auch die Vorarbeiten fur 

einen Versuch selbst machen oder wenigstens entstehen sehen. Wahrend 

des Versuchs mufi er selbst die Beobachtungen machen und die SchluB- 

folgerungen ziehen, wobei der Lehrer ihn nur beratend unterstfltzen solite. 

Denn Erfahrung und Anschauungsbildung vollziehen sich nur dann, wenn 

der Studierende selbst gezwungen ist, sich mit den technischen Problemen 

kraft seines Geistes auseinanderzusetzen. Erst dann werden ihm die 

verwickelten Gesetze des Wassers zum Erlebnis, bleiben in seinem 

Gcdachtnls haften und erharten zur Selbstverstandlichkeit. Nur dadurch 

aber wird der Studierende auch die Grenzen unserer Wissenschaft er-

den Studiercnden den Lauf der wissenschaftlichen Versuche zu zeigen 

und sie daran lernen zu lassen, ja, sie zur Mitarbeit heranzuziehen, so 

wenig ratsam hat sich dies erwiesen. Denn das Elngreifen ungeschulter 

Hande kann einen ganzen Versuch wertlos machen.

Die Einrichtung eines nur der Wissenschaft dienenden Laboratoriums 

unterscheidet sich im allgemeinen wesentlich von dem fflr den Lehrbetrieb. 

Wenn auch an einem Modeli viele Versuche uber eine langere Zeit aus

gefiihrt werden miissen, so braucht jedoch der einmal beendete Versuch 

nicht In jedem Jahre wiederholt zu werden. Ein ortsfester Versuchsstand 

ist also nicht angebracht, daftir aber eine Einrichtung, die die Mógllchkeit 

schafft, ein grófieres Modeli mit elnfacheren Mitteln herzustellen. Nur 

einlge dieser Modelle kónnen gewóhnlich nach Beendigung der Yersuchs- 

reihe den Studiercnden zum Studium flberlassen werden.

Die dritte Art von Fragen, die aus der Prax ls kommen und Im 

Laboratorium untersucht werden sollen, sind naturgemaB die inter- 

essantesten. Es sind aber Aufgaben, die in kurzer Zeit gelóst werden 

miissen. Denn die Fragen tauchen gewóhnlich erst wahrend des Ent- 

wurfs oder wahrend der Bauausfflhrung auf, so dafi die Lósung móglichst 

schnell zur Hand sein mufi. Lange wissenschaftliche Untersuchungen 

sind aus Mangel an Zeit meistens nicht móglich. Ist die Untersuchung 

beendet und die Lósung gefunden, dann mufi das Modeli sofort ab- 

gebrochen werden, um einem neuen Platz zu machen. Aufgaben gleicher 

Art, die den Einbau eines dauernden Versuchsstandes rechtfertigen, gibt 

es selten. Darum ist der behelfmafiige Aufbau solcher Modelle der 

zweckmaBigste.

Eine groBe Rolle spielt die G e ld frage . Es ist uberall in der Weit 

das gleiche, dafi fflr den Lehrbetrieb und die Wissenschaft immer nur 

beschrankte Mittel zur Verfflgung stehen, worunter die Einrichtungen
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lelden miissen. Anders mit den Versuchen aus der Praxis. Da stehen 

grofie Bauvorhaben bevor, und grofie Oeldsummen kónnen durch einen 

gelungenen Versuch eingespart werden. Infolgedessen kónnen fur den 

Versuch grófiere Geldmittel zur Verfiigung gestellt werden, die lm Ver- 

gleich zur eingesparten Summę fast immer gering sein werden.

Aus diesen Betrachtungen ware der Schlufi zu zlehen, dafi es am 

besten w3re, drei verschiedene Institute zu errichten, die unabhangig 

vonelnander arbeiten. Dagegen ist aber der Einwand zu erheben, dafi 

bei einer Trennung dem Laboratorinm fiir den Lehrbetrieb und dem fiir 

die Wissenschaft die Befruchtung und Belebung durch die aus der Praxis 

kommenden Aufgaben verlorengehen, nicht zuletzt auch die grófieren 

Geldmittel. Wahrend also ein nur fiir die Praxis gebautes Versuchsinstitut 

gut allein leben kann, ist es fur die beiden anderen schwer. So beob- 

achten wir auch, wie an den Wasserbaulaboratorien der Technischen 

Hochschulen nach allen drei Richtungen gearbeltet wird. Ein Idealzustand 

kann nur dann erreicht werden, wenn ein d re ite ilig e s  Institut geschaffen 

wird, dessen Teile ziemlich unabhangig voneinander, aber unter derselben 

Leitung eines mit derPraxis gut vertrauten Wissenschaftlers stehen muBten.

Abb. 2b. Querschnltt durch die Flufirinne.

Anders in China, Dort gibt es noch sehr wenig Wasserkunstbauten, 

so dafi der Studierende vólllg fremd dieser Wissenschaft gegenubersteht. 

Da mufite das Wasserbaulaboratorium erganzend eingreifen und an 

betriebsfahigen Modellen die Wirkungsweise verschiedener Einbauten 

dartun. So entstanden vornehmlich:

1. die Flufirinne, 4. das Nadelwehr,

2. das MeBwehr, 5. das Segmentwehr,

3. die Kammerschleuse, 6. das Walzenwehr.

Alle diese Teile wurden in den Kreislauf des Wassers so eingebaut, 

daB sie gleichzeitig wlrksam waren und ein naturgetreues Bild voll- 

standlger Staustufen wiedergaben.

Der H ochbcha ite r  wurde aus besonderen Grunden aus Eisenbeton 

hergestelit und faBte 20 m3. Aus ihm fliefit das Wasser durch ein MeB- 

und Beruhigungsbecken der Flufirinne zu. Hinter der FluBrinne werden 

mitgerissene SInkstoffe in einem Sandfang zur Ablagerung gebracht. 

Dann wird das Wasser wieder beruhlgt, flleflt an einem weithin sicht-

A usfiih rung .

In dieser Erkenntnis ging also der Verfasser daran, das Wasserbau

laboratorium an der Tungchi-Universitat ln Woosung zu errichten. Bei 

den beschrankten Mltteln, die zur Verfugung standen, war an die Er- 

rlchtung eines drelteillgen Instituts, das den drei genannten Arbeits- 

richtungen Rechnung triige, zunachst nicht zu denken. Eingearbeltete 

bzw. entsprechend ausgebildete Mitarbeiter fehlten ganz und konnten 

auch nicht beschafft werden. Auch war bei dem jetzigen Stande der 

Technik in China voriaufig noch nicht damit zu rechnen, dafi bezahlte 

Auftrage aus der Praxis einlaufen wurden. Auch in Deutschland hat das 

Verstandnls fiir die Notwendigkelt des wasserbaulichen Versuchs sich 

erst langsam durchgesetzt. So wurde denn auf den drltten Teil zunachst 

verzichtet und der zur Verfiigung stehende Platz von 20X40 m Grófie ln 

zwei Telle geteilt, bestimmt fiir das Lehrlaboratorium und das Forschungs- 

instltut. Da ersteres zunachst das wichtigste war, wurde zuerst die eine 

Halfte bebaut(Abb. la  u. b). Der zweite Teil sollte bald folgen. Darum 

wurde die eine Aufienwand schon jetzt ais Zwischenwand in Holzfachwerk 

ausgefuhrt.

baren Schwimmpegel vorbei und iiber ein MeBwehr mit genauer MeB- 

vorrichtung in die beiden Rucklaufrinnen zuriick zum Tiefbehaiter, von 

wo es wieder ln den Hochbehaiter gehoben wird. Das MeBwehr ist 

auswechselbar, so daB verschiedene Profile eingesetzt werden kónnen. 

In die Rucklaufrinnen wurden bewegliche Wehre eingebaut, daneben 

eine Kammerschleuse. Die ganze Anlage wurde fiir eine Umlaufleistung 

von 200 1/sek berechnet. Motor und Pumpe leisteten allerdings nur 

100 1/sek, doch sollten spater weitere Pumpen aufgestellt werden.

Die FluBrinne (Abb. 2a, b u. 3) ist 28 m lang, 2 m breit und 0,4 m tief. 

Sie besteht aus Holz mit Blechverkleidung und wird von einer Eisen-

konstruktion getragen, die auf einem festen und sechs verstellbaren be- 

weglichen Lagern ruht. Dadurch konnte man der Rlnne eine beliebige 

Neigung geben, und da noch dazu die Langstrager ais Gerbertrager aus

geblldet waren, so war man in der Lage, einen Modellflufi mit ver- 

schiedenen Gefallwechseln (bis 25°/00!) einzubauen. Abb. 4 zeigt einige 

Móglichkeiten der Elnstellung. Es liefien sich hiermit recht interessante 

Studien machen. Die verstellbaren Lager waren mit genauer Tellung 

versehen, so dafi die Einstellung der Neigungen wenig Muhe machte.

Abb. 5a. Langenschnitt durch die Schleuse.

Abb. 4. Elnlge Verstellungsmóglichkeiten der Flufirinne.

Nun mufite ein Lehrlaboratorium in China aber noch dadurch seinen 

eigenen Charakter bekommen, dafi auf die Verhaitnlsse in China besondere 

RQcksicht zu nehmen war. Wenn wir ln Deutschland ais Studierende 

ln die Technische Hochschule einziehen, dann sind uns Begriffe wie 

Buhnen, Schleusen, Wehre, Staudamme usw. nicht fremd. Schon ais 

Kinder haben wir staunend davor gestanden, und ais Junglin^e kannten 

wir schon vielfach iher Handhabung, ihr Wesen und ihren Namen.

Durch Fortnahme 

eines oder zweier 

Teile konnte man 

die Rinne auch ent

sprechend kurzer 

machen. Auch 

konnte man eine

Querschnltt durch Schleuse und Riicklaufrlnnen. Seitenwand ab
schrauben und die

Rinne verbreitern. In die Rinne wurden Flufimodelle eingebaut, Buhnen, 

Leitwerke, feste Wehre usw. und dereń Wirkung beobachtet. Das Auf- 

nehmen der Profile und Versuchsergebnisse geschah photographlsch. 

Diesem Zwecke diente eine vollstandige photographlsche Einrichtung mit 

Dunkelkammer, VergróBeru'ngsapparat u. dgl.

Die K am m ersch leuse  (Abb. 5a u. b) erwies sich ais besonders 

notwendig fiir den Unterricht, denn trotz des Relchtums Chinas an Flussen

Abb. 2a. Langenschnitt durch die FluBrinne.
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und Kanalen, trotz des dichten Schiffsverkehrs haben die Chlnesen die 

Kammerschleuse nicht erfunden. Nur sehr etnfache Schiffsrampen sind in 

Gebrauch. Hier aber sahen dic Studenten die Wirkungsweise einer Kammer-

schieuse zum ersten Male. 

Zu Versuchszwecken war 

die Schleuse mit verschie- 

denen Fiillvorrichtungen 

i versehen, so dafi die Stu-

I dierenden die Schiffs-

bewegung beim Fiillen 

durch Offnen der Tore oder 

des Grundlaufs oder der 

Abb. 6. Das Walzenwehr. Seitenumlaufe oder der
Toróffnungen beobachten 

und die Fiillungszeiten messen 

konnten. Zum Studium der Kon- 

struktion der Umiaufe in den 

Kammerw2nden waren sie auf der 

einen Seite freizulegen.
An den bew eg lich en  

Wehren (Abb. 6 u. 7) konnte der 

Studierende die Wirkungsweise, 
Abb. 7. Das Segmentwehr. die Art der Dichtung, den Dich-

tungsgrad, dleBedienungsmóglich- 

kelten, die Geeignetheit fiir Fliisse mit starkem Sinkstoffgehalt, was ja 

in China besonders wichtig ist, kurz die Vor- und Nachteile der ver- 

schledenen Wehrarten studieren. Er konnte auch die Druckverhaltnisse 

im Wehrkórper mit einem Manometer messen (Abb. 8). Das Nadelwehr 

bestand aus Holz, das Segmentwehr und das Walzenwehr aus Eisen. 

Schwierigkelten bereiteten anfangs bei dem geringen Wasserdruck und 

Eigengewlcht der Wehrkórper die Dichtungen der Wehre und Tore.

Wenn auch das Woosunger Wasserbaulaboratorlum in seiner bis- 

herigen Grófie hauptsachlich dem Lehrbetrieb gedient hat, so schlofi es 

jedoch die Durchfuhrung kleinerer Versuche von kiirzerer Zeitdauer fiir 

die Praxis und ftir die Wissenschaft nicht aus. So wurden z. B. Versuche 

fiir die Direktion der Peiping-Hankower Eisenbahn iiber die zweckmaBigste 

Regullerung des Hoangho an der Stelle, wo dic Eisenbahn den FluB

Abb. 8. Arbeiten am Segmentwehr und.am Walzenwehr.

kreuzt und eine Unterspulung der Briickenfundamente drohte, durch- 

gefuhrt. Wie richtig es aber war, mit Anfragen aus der Praxis nicht fest 

zu rechnen, bewles die Tatsache, dafi bald nach Eroffnung dieses Labora- 

toriums auch in Nanking, dem Sitz der Regierung und der Wasserbau- 

direktion fur ganz China, eine Wasserbau-Versuchsanstalt, aber nur fiir 

praktische Versuche, errichtet wurde, der grofie Geldmittel zurVerfiigung 

standen. Dadurch schieden diese Aufgaben fiir Woosung ziemlich aus. 

Aber es war schon eine Vereinbarung dahingehend getroffen worden, 

dafi die wissenschaftliche Durchforschung der dort schnell durch- 

gefiihrten Versuche der Tungchl-Unlversltat uberlassen werden sollte. 

Da unterbrach der Ende 1937 ausbrechende Krieg die jahrelange Arbeit 

und die daran gekniipften Hoffnungen fiir Kultur und Wissenschaft auf 

unabsehbare Zeit.

Alle Rechte vorbehalten. Die Bauwerke der Reichsautobahnstrecke Ingolstadt— Munchen.
Von W alter HauBmann, Munchen.

(Schlufi aus Heft 17.)

Das Mauerwerk der Pfeiler wie der Widerlager ruht auf Granitsockeln. 

Bei den Widerlagern stelgen die Sockel der Bóschung entlang hoch, 

immer je vier bis fiinf Ziegelschichten zusammenfassend (s. Abb. 8f u. 9). 

Bei den senkrechten Kreuzungswinkeln wurden die Pfeiler rechteckig 

abgeschnitten, bei schragen Winkeln halbkreisfórmig abgerundet. Es 

wurde erwogen, auch die schiefwinkligen Ecken der Widerlager ab- 

zurunden. Dies fiihrt jedoch zu einem zu weichen Eindruck des Gesamt- 

bauwerks. Die schiefen Kanten wurden auf 5 cm Tiefe gebrochen.

Die Zweifelduberfiihrung mit ihren geschlossenen Widerlagern pafit 

ins Hugelland. Besonders wenn sie Einschnitte uberbriickt, wirkt ihre 

torartige Anlage giinstig. Im Flachland sind Oberfuhrungen schóner, die 

den Blick weniger beengen. Deshalb wurden in der Munchener Ebene 

wieder Vierfeldbrucken angewendet, und zwar von der gleichen baulichen 

Durchbildung wie die oben beschriebenen der Donauebene. Sie erhielten 

aber durch Zuriicksetzung des Dammes etwas grófiere Widerlager, und

Abb. 14. Strafienuberfiihrung — Vierfe!dbriicke — 

mit ziegelverkleideten Widerlagern.
Die Widerlager sind hier grOBer ausgefuhrt ais bei der Oberfiihrung in Abb. 5.

diese wurden, um die Einheitlichkeit der Gesamtstrecke zu wahren, eben

falls mit Zlegeln verkleidet (Abb. 14).

Bei den Unterfiihrungen der Reichsautobahn war es immer etwas 

schwierig, eine ansprechende Gestaltung zu erreichen. Breite und Hóhe 

der Óffnung sind durch die technischen Gegebenhciten in der Regel 

zwanglauflg bestimmt und nahern sich oft der wenig ansprechenden 

Quadratform. Der 23 m lange Tunnel wirkt immer etwas finster. Da 

ist der Gegensatz zwischen der kraftigen Farbę der Ziegel und dem hellen 

Beton des Oberbaues zur Belebung des Bildes sehr erwunscht. Bei den 

mit Platten und Balken abgedeckten Unterfiihrungen wurden die Wider- 

lagermaucrn in ihrer ganzen Lange verkleldet (Abb. 15).

Bei Unterfiihrungen grófierer Stfltzweite mit Plattenbalkentiberbau 

verlangt es das statische Geftihl, dafi die Verteilung der bei den einzelnen 

Balken eingetragenen Auflagerdrucke auf den Mauerwerkskórper durch 

eine sichtbare Auflagerbank anschaulich gemacht wird. Da die Bau-

Abb. 17. Gewólbte Unterfiihrung.

Die dunklen Striche beiderseits der Óffnung sind die Trennungsfugen 

zwischen Widerlager und Flugel.
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Abb. 15. Strafienunterfflhrung —  Plattenbalken

werke von der Kraftfahr- 
bahn aus nicht zu sehen 

sind, begnflgte man sich 
mit bearbeiteten Betonauf- 

lagerbanken. Bei Kurven- 
briicken findet hier der 

Ausgleich der Querneigung 

des Tragwerks mit der 

Waagerechten der Ziegel- 

schichten durch Stufen von 

der Hohe einer Schicht in 

der unteren Begrenzung der 

Auflagerbank statt. Auch 

hier wurde durchweg der 

Oberbau ins Widerlager eln- 

geschoben. Etwa zwlschen 

Widerlager und Flflgel an- 

geordnete Trennungsfugen 

kamen ln die ebenen Seiten- 

fiachen der Widerlager zu

liegen. Wenn es nun, was bel abgetrennten Flflgeln haufig der Fali ist, 

zu kleineren Bewegungen der Flugel kommt, so werden diese in aufierst 

stórender Weise sichtbar. Man entschlofi sich deshalb, die Trennungs

fugen zwischen Flugel und Widerlager wegzulassen und die Ecken 

zwischen den beiden Mauern durch einen kraftigen schragen Ubergang 

zu verstarken (Abb. 16). Auf weitere Sicherungsmafinahmen, wie Anhangen

der Fltigel durch ein- n ,
, , . Dmufsicht

geiegte Eisen, wurde ----m — H---------- nso---- H

verzlchtet. Man ging 

von dcm Gedanken aus:

Es ist besser, bei ein- 

zclnen Flugeln ein Ab- 

relfien in Kauf zu neh- 

men ais bel einer Reihe 

von Bauwerken sichtbare 

Verschlebungen an der 

Trennungsfuge. DleTat- 

sachen haben dem recht 

gegeben. Es ist nam

lich kein einziger Flugel 

abgerlssen.

Wo es die verfflg- 

barc Bauhóhe und die 

Untergrundverhaitnisse 

erlaubten, wurden ge- 

wólbte Unterfflhrungen 

ausgeftihrt (Abb. 17).

ErfahrungsgemaS treten 

unter der Dammlast 

regelmafiig Setzungen 

des Untergrundes auf.

Man teilt deshalb, da 

Gewólbe sehr empfind- 

lich sind, die Bauwerke 

der Lange nach in 

mehrere Lamellen. Die 

inneren Lamellen wur

den in Beton, die End- 

lamellen in Ziegelmauer- 

werk ausgefuhrt. Der Beton der Innenfiachen wurde gespitzt. Beigewólbten 

Unterfflhrungen wurden die Flflgel abgetrennt, um beim Eintreten ungleich- 

mafiiger Setzungen unkontrolllerbare Spannungen im aufieren Gewólbering 

zu vermeiden (Abb. 18). Nach den gflnstigen Erfahrungen bel den Balken- 

unterfiihrungen wiirde man heute bei einlgermaflen sicherem Untergrunde 

dieses Bedenken zurflckstellen und auch hier die Flflgel anhangen. Bei den

Ansicht

Abb. 16. Feldwegunterfflhrung.
Man beachte die schragen Eckiibergiinge zwischen 

Flugel und Widerlager.

ersten Gewólbebauwerken 

wurde der Ziegelverband 

an den Trennungsfugen 

unterbrochen, spater fflhrte 

man ihn ohne Unter- 

brechung iiber die Fugę 

weg. Man liefi nur die ver- 

zahnt iiber die Betonfuge 

entianglaufende Fugę des 

Ziegelverbandes zunachst 

leer und stopfte sie erst 

nach der Hlnterfflllung des 

Bauwerks von vorn her mit 

Mórtel aus. Wo die Damm- 

schuttung auf der Mauer- 

krone aufsltzt, erhielt diese 

eine Granitabdeckplatte ais 

oberen Abschlufi. Bei
— mit Betonauflagerbank und Betonsockeln. einigen gewólbten Unter-

fuhrungen llegt die Fahr

bahn unmlttelbar auf dem Bauwerk. Hier wurden die Abdeckplatten

nach innen iiber die ganze Breite des Schrammbords durchgefflhrt und

eine niedere Brustungsmauer aus Granit aufgesetzt.

Die begehbaren Durchlasse und die Fufiwegunterfuhrungen wurden

nach den Grundsatzen der Wegunterfiihrungen ais Plattenbauwerke

und, wo es die Bauhóhe erlaubte, ais Gewólbe ausgebildet (Abb. 19).

Querschnitt.

Abb. 18a. Gewólbte Unterffihrung.
Alan beachle die Aufteilung in schmale Lamellen.

Um die einheitliche Gestal

tung der Bauwerke bis zum 

kleinsten Bauwerk herab durch- 

zuhaltcn, erhielten auch die 

Ausmiindungen der Rohrdurch- 

lasse Haupter in Zlcgelbau- 

weise (Abb. 20). Dabei wurde 

erwogen, entsprechend der 

untergeordneten Bedeutung der 

Bauwerke hier von Parallel- 

fliigeln abzusehen und an- 

nahernd senkrechte Bóschungs- 

fliigel zur Ausfuhrung zu brln- 

gen. Die vergleichende Unter

suchung fflhrte jedoch zu dem 

uberraschenden Ergebnis, dafi 

Bóschungsfliigel hier durchaus 

nicht billiger sind. Sie sind 

dazu noch technisch unterlegen. 

Wahrend namlich die Parallelflflgel, die mit dem Durchlafihaupt in einer 

Ebene liegen, kleine Kantungsbewegungen unter dem EinfluB der Damm

last ohne Entstehung schadlicher Spannungen mitmachen, stemmen sich 

senkrechte Flflgel dagegen, ohne den gewaltigen Druckkraften der 

Oberschiittung Widerstand leisten zu kónnen. Es kommt deshalb leicht 

zu Abscherungen an ihren oberen Enden.

Ansichl. 

Abb. 18b.

Abb. 19. Begehbarer gewólbter DurchlaB. Abb. 20. Ausmiindung eines Rohrdurchlasses.

Die Stirnmauer ist mit einer Ziegelrollschicht abgedeckt.



Die Kraftfahrbahn kreuzt 

nahe dem Bahnhof von 

Wolnzach die lim. Dieses 

FliiBchen schiangelt sich 

zwischen> Weidengebfischen 

durch ein etwa 1 km brei- 

tes liebllches Tal, das auf 

kelnen Fali durch einen 

hOheren Damm zerschnitten 

werden durfte. Dies fiihrte 

zu einer sehr knappen 

Bauhóhe der Ilmbriicke, 

die mit einem stahlernen 

Fahrbahnrost mit Buckel- 
plattenfahrbahn erreicht 

wurde (Abb. 21). Die sonst 

geiibte Ausfiihrungswelse 

des verdeckten Lagers ist

seits ware die Anlage von 

zwei gesonderten Bau

werken wenig befriedigend 

gewesen. Deshalb wurde 

der Zwischenraum der bel- 

den Verkehrswege mit 

einer leeren Offnung uber- 

bruckt (Abb. 23). Da die 

Reichsbahn seitlich der 

Gleise freien Durchblick 

von dem naheliegenden 
Schrankenwarterhaus auf 

eine nórdlich davon lie

gende Schranke verlangte, 

muBte hier von der sonst 

streng beobachteten Regel 

geschlossener Widerlager 

Abstand genommen undAbb. 21. Brucke iiber die lim

ofenes Auflager mi! zariickgeselzler 
/  Auflagerbank

,, , x  Jfacher Hiicksprung ~ ]
ergibt bei ktemen eisen- - . ^ l
beton brucken iibermdttig , - - - - - -
r/eite Auskragung der

Konsole .  .  _

mdecktes Auflager 
nur żfacher Hiicksprung

Schnitt A-fi

Muncten

schrage Ansicht

Abb. 22. Notwendige MindesfgróBe der Gesimsauskragung 

bei verdecktem Auflager und bei zuriickgesetzter Auflagerbank,

Abb. 24. Schrage Brucke uber den Werkkanal 

der Amperwerke bel Thurnsberg.

hier nicht am Platze, da 

bei Stahlbriicken die Lager 

unbedenklich gezeigt wer

den kónnen, und es sogar 

wflnschenswert Ist, die Auf

lagerung des Stahliiber- 

baues auf dem masslvcn 

Mauerkórper klar in Er- 

scheinung treten zu lassen. 

Am besten wirkt bei der- 

artigen Briicken eine vor- 

gesetzte Auflagerbank, 

dereńseitliches Ende kraftig 

hinter die Flucht derFliigel- 

mauern zurucktritt. Dlese 

Anordnung ist beim Stahl- 

iiberbau auch zwanglos 

durchfuhrbar, weil man die 

Randkonsole weit genug 

auskragen lassen kann, um 

den dreifachen Rucksprung: 

GesImsvorderkante—Fliigel- 

flucht—Randauflagerbank— 

Achse des Randtragers 
zwanglos zu erreichen 

(Abb. 22).

Beim Abstieg ins Ilm- 

tal tiberąuert die Kraft

fahrbahn die LandstraBe 

Pfaffenhofen— GeiBenfeld 

und in etwa 20 m Ent- 

fernung davon die doppel- 

gleisige Schnellzuglinie 

Miinchen — Ingolstadt. Es 

war nicht angangig, die 

LandstraBe dicht an die 

Bahn heranzuziehen, ander-

muBten beiderseits drei- 

eckige Offnungen angefiigt 

werden.
Die Oberbriickung des 

Werkkanals der Amper

werke, Kraftstufe Kranz- 
bcrg, unter einem Winkel 

von 31° fiihrt trotz der 

geringen Breite des Kanals 

von nur 12 m zu einer 

Stiitzwcite von 35 m. Die 

Bauhóhe ist auBerst be- 

schrankt, da die Kraftfahr
bahn im Zuge der Taliiber- 

ąuerung móglichst wenig 

gehoben werden soli und 

unter der Briicke noch ein 

Treidelweg durchfOhrt, der 

mit Schleppem befahren 

wlrd. Dies fuhrt zur Form 

der Trogbriicke (Abb. 24), 

bei der die Bauhóhe nur 

von der Hóhe der Quer- 

trager abhangig ist. Die 

Haupttrager wurden an den 

Widerlagern ais Brustungs- 

mauern fortgesetzt(Abb.25). 

DieAiiflager ruhen auf einer 

vorgesetzten Auflagerbank, 

dereń seitliche Enden hinter 

die Front der Fliigelmauern 
zurucktreten (Abb. 26). Der 

frele Raum im Mittelstreifen 

zwischen den beiden Innen- 

tragern wurde zur Anlage 

einer FuBwegiiberbriłckung 

verwendet. Man gelangt

Abb. 23. 5-Feld-Briicke iiber eine zweigleisige Bahn und eine StraBe 

am Bratzhof bei Wolnzach.

Abb. 25. Amperkanalbriicke. Gesamtansicht. 

Widerlager Ziegelmauerwerk mit vorgesetzter Betonauflagerbank,
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Abb. 26. Amperkanalbrucke. Schragansicht.

zu Ihr, indem man auf dem Treidelweg unter einer Briickenhalfte hin- 

durchgeht und auf einer im Widerlager zwischen den beiden Fahrbahnen 

angeordneten Treppe hinaufsteigt. Die Quertr8ger sind senkrecht zur 

Kraftfahrbahnachse gestellt, An den beiden Briickenenden binden sie 

auf einer Seite in einen dort angeordneten schrSgen EndąuertrSger ein, 

der in seiner Mitte gelagert ist. Die Brucke ruht also auf sechs Lagern.

Abb. 30. Bogenbriicke. Schragansicht.
Die Quer\v;inde sind 5 cm hinter den Rand des Bogens zuriickgesetzt, ebenso die 

Fahrbahnplatte hinter den Rand der Querwande. Die Betonteile sind fein gespitzt.

geschlossene Massivwiderlager in Ziegelbauweise (Abb. 28). Die Gelenke 

sind ais Burkhardt-Panzergelenke ausgebildet. Da die KSmpfergelenke 

verdeckt sind und auch das Scheitelgelenk aufierlich nicht ins Auge failt, 

liefi man den Bogen vom Yiertelpunkte zum Kampfer anschwellen, so dafi

------------------------
HUfstager in der Mitte 

des didęuerfrdgers

\

^Haupttrager

Abb. 27. Amperkanalbrllcke. Anordnung der Lager. Abb. 28. Feldwegbrucke uber die Kraftfahrbahn. 

Eisenbeton-Drelgelenkbogen zwischen massiven Widerlagern.

Vier an den Enden der 

Haupttrager, zwei in der 

Mitte der Endąuertrager. 

Wegen der grofien Lange 

dieser Endquertr8ger treten 

auch an ihnen merkbare 

Temperaturdehnungen auf. 

Es war deshalb die in 

Abb. 27 dargestellte Lage- 

rung notwendig, die Briicke 

bekam also nur ein nach 

beiden Richtungen festes 

Lager, wahrend drei weitere 

Lager nach einer und zwei 

Lager nach zwei Richtungen 

verschlebllch angeordnet 

werden mufiten.

Die Oberfuhrung von 

Wegen iiber tiefe Ein- 

schnitte der Kraftfahrbahn 

wird am zwanglosesten 

durch Bogenbriicken gelOst, 

die bel der geringen Stfltz- 

weite und dem ausreichen- 

den Pfellverhaitnis ln 

schwachbewehrtem Beton 

wirtschaftlich ausgefuhrt 

werden kónnen. Meist 

wahlt man bei solchen 

Briicken eine Bauweise, 

bei der die Fahrbahn mit 

Querw3nden auf den Bogen 

aufgesetzt ist und diese 

Querwandaufst3nderung 

dann auch die scitlichen 

Bóschungszwickel uber- 

briickt. Um die Einhelt- 

lichkeit der Strecke nicht 

durch eine solche reine 

Eisenbetonbriicke zu stóren, 

gab man der Oberfuhrung

er die dem nicht technisch 

geschulten Empfinden mehr 

entsprechendeForm des ein- 

gespannten Bogens erhielt 

(Abb. 29 u. 30).

Bei der Briicke uber 

die Glonn, einen kleinen 

Nebenflufi der Amper, be

stand bei reichlicher Bau- 

hóhe keinerlei Bindung in 

der Wahl der Pfeiler- 

stellung. Man benutzte 

diese Freiheit zum Entwurf 
eines Bauwerks, das an 

alte Vorbilder erinnert, und 

iiberspannte den Bach und 

einen dicht daneben fuhren- 

den Feldweg mit einer vler- 

bogigen Briicke, dereń Ge- 

wólbe yollstandig in Zlegel- 
bauweise ausgefiihrt sind 

(Abb. 31 u. 32). Da die 

Achsen der Gewolbe um 

30° gegen die Fahrbahn- 

achse geneigt sind, muBten 
das Gewólbe und die 

Kampfersteine nach alten 

Stelnsetzregeln entworfen 

werden, und dieAusfiihrung 

stellte an die Gewissen- 

haftigkeit und handwerk- 

liche Fertigkeit der Maurer 

hohe Anforderungen 

(Abb. 33). Die Druckrich- 

tung eines solchen Ge- 

wólbes mufi ungefahr in 

der Richtung der Kraftfahr

bahnachse verlaufen; wiirde 

man sie senkrecht zur Ge- 
wolbeerzeugcnden steilen, 

so bekame man zwar im

Abb. 29. Bogenbriicke uber die Kraftfahrbahn mit ziegelverkleldeten Widerlagern.

Abb. 31. Glonnbrucke bel Allershausen.

Gewólbe und Bogenzwickel aus Klinkern, Yorkópfe und Abdeckplatten aus Granit.
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Formstein anfertigen konnte, schneiden hier die Endsteine mit allmahlich 

starker werdender Verzahnung am Rande aus. Ein ais Muster gemauertes 

Stiick lieB die anfangllchen Bedenken hiergegen uberwinden, im Gegen- 

teil, das Schattenspiel der herausstehenden Stelnecken tragt zur Belebung 

der Flachę bei und betont

den handwerklichen Cha- —7 i

rakter des Bauwerks.

Die Pfeilervorkópfe und 

Kampfersteine sind in gelb- 

lichem Granit ausgefuhrt.

Um die fristgemaBe Her- 

stellung sicherzustellen, 

muBten die Gewólbe trotz 

der kalten Witterung im 

Winter 1937/38 gemauert 

werden. Man flberdeckte 

deshalb die Baustelle ab-
schnittweise mit einem

Zeit, das mit Dampf geheizt 

wurde. Auch die Steine 

wurden vorher angewarmt.

Ostlich des Stadtchens 

Pfaffenhofen an der lim

ąuert die Kraftfahrbahn

ein Trockentaichen, Otter

graben genannt, auf dessen 

Grunde das StraBchen

Pfaffenhofen —  Freising --1

fuhrt, auf einem 17 m hohen Abb. 37. Hoheitszeichen in Klinker. 

Damm (Abb. 34, 35, 36). Probeausfiihrung.

Die StraBe wlrd mittels

eines 45,40 m langen Gewólbebaitwerks durch den Damm hindurch- 

gefuhrt. Da eine spatece Verbreiterung praktisch unmóglich ist, gab man 

der Offnung eine Breite von 10 m. Die Baugrundbohrungen hatten fest-

Abb. 35.

Gewólbe im Ottergraben. Ansicht vor der Einfiillung.

Abb. 36. Gewólbe im Ottergraben.

Blick auf Gewólberilcken und Flflgelrfickwand vor der Hinterfiillung.

Abb. 33. Beim Mauern der schiefen Gewólbe der Glonnbrflcke.
Die Schichten steigen schraubenartig zum Scheitel hinauf und fallen jenseits 

zum Kampfer hinab.

wólbe richtige Ver- 

haitnisse,andenEnd- 

zwlckeln wiirde die 

Druckrlchtung j edoch 

aus dem Gewólbe 

heraustreten. Man 

muB die Schichten 

deshalb in raum

lichen Trajektorien 

zur Druckrlchtung 

verlegen, die ihren 

Winkel zurGewólbe- 

erzeugenden stetig 

wechseln, also Punkt 

fflr Punkt konstrulert 

werden miissen. Die 

vom Scheitel aus

gehende Fugę failt 

z. B. mit immer

starkerer Neigung 

schraubenahnlich 

zum Kampfer hln- 

unter. Die Schichten 

schneiden nur am

Langssclinilt.

Scheitel genau senk

recht zur schiefen 

Gewólbestirn aus, 

gegen die Kampfer 

in einem etwas 

spitzer werdenden 

Winkel. Da man 

nicht fur jeden Win

kel einen besonderen

Ansicht.

Abb. 34. Gewólbte StraBenunterfuhrung 

durch den Ottergrabendamm.

Abb. 32. Glonnbrflcke. Schragansicht.
Die Ziegelschlchten der Gewólbe fallen wegen der Schriige der Brucke schief ein, 

ihr Austreten an der Gewólbestirn ruft dort das Bild einer uber den ganzen Bogen 
allmahlich wechselnden Yerzahnung hervor.

inneren Tell der Ge-

Querschnitt.
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Langsschnitf A-d 
---------------- 380,20

Fauhchlamm

Draufsichł.

Abb. 38. Holledaubriicke bei Gelsenhausen.

gelagerte Quarzsande erschlossen, man hatte sich deshalb trotz der 

unter der groBen Dammlast entstehenden hohen Bodenpressungen fiir 

die schónheitllch ansprechende Gewólbeiósung entschieden. Ein Vor- 

schlag, durch Einschnurungen am Scheitel und den Kampfern, 
sogenannte Federlamellen, 

eine Art Dreigelenkbogen- 

wirkung zu erzlelen, wurde 

zuruckgestellt, weil bei der 

notwendiggroBen Breite der 
Bogenringe im raumllchen 

System trotz dieserGelenke 

keine statische Bestlmmt- 

heit und Unempfindlichkeit 

gegen Setzungen erreicht 

wird. Anderseits bilden 

derartige Gelenke immer 

Stellen geringeren Wider- 

standes gegen Durchtreten 

von Feuchtigkeit, und ein- 

mal entstandene Schaden 

dieser Art sind bei Bau- 

werken mit hoher Ober- 

schiittung nachtraglich 

schwer zu beheben. Beim 

Aushub stiefi man auf der 

Griindungssohle stellen- 

welse auf lockere Schichten 
mit starkerem Lehmgehalt, 

ais die Bohrungen hatten 

erwarten lassen, so dafi dle 

Móglichkelt ungleichmafii- 
ger Setzungen in den Be

reich der Wahrscheinlich- 

keit trat. Der Ausweg, das 

Bauwerk durch Ausfuhrung 

einer Eisenbetonsohle zu 

einem geschlossenen Ring 

umzubilden, war bei der 

kurzeń zur Verfugung ste

henden Zeit nicht mehr 
gangbar, da dies eine An- 

derung der gesamten Be

wehrung bedeutet hatte 

und diese zum Teil bereits 

lertlg gebogen war. Man 

mufite sich darauf beschran- 

ken, durch Tiefverlegung 

der Griindungssohle um 1 m 

etwas besser vorbelastete 

Schichten aufzusuchen und 

durch besondere Sorgfalt 

bei der Hinterfiillung die 

Gefahr einer unglelch- 

mafiigen Belastung des 

Gewólbes zu verrlngern.

Samtliche in Ziegelbauwelse ausgefiihrten Bauwerke erhielten ein 

von Kunstlerhand geschaffenes Hoheitszelchen mit der Jahreszahl des 

Eróffnungsjahres (Abb. 37).

Das gróBte Bauwerk der Strecke ist ein rd. 380 m langer Taluber-

gang, der in der Nahe der 

Ortschaft Gelsenhausen ein 

Wiesental tiberschreitet. 

Auf der Hóhe der Briicke 

weitet sich der Blick nach 

beiden Seiten auf die be- 

kannte Hopfengegend der 

Holledau. Die Briicke 

wurde deshalb Holledau- 

brucke genannt. Sie Ist ais 

Bogenviadukt ausgebildet. 

Das Bauwerk erhielt mas- 

sive Granitgewólbe und Gra- 

nitverkleidung. Gewólbe in 

der Breite der Reichsauto

bahn — 25 m —  wirken er- 

fahrungsgemafi sehr schwer. 

Auch eine Teilung der 

Pfeiler bel iiberdecktem 

Mittelstreifen erreicht nicht 

mehr ais eine Milderung 

dieses Eindrucks. Man hat 

deshalb dle Brucke in zwei 

nebeneinander herlaufende 

Einzelbriicken gespalten, 

und zwar wurde der Mittel

streifen auf 15 m verbreitert, 

indem bei den an die Briicke 

beiderseits anschliefienden 

entgegengesetzten Kriim- 

mungen die jeweils aufiere 

Fahrbahn einen etwas gró

Beren Halbmesser erhielt 

ais die lnnere. Der Be- 

nutzer der Kraftfahrbahn 

bekommt auf diese Weise, 

da die groBe Lange der 

Brucke nicht durch eine 

ubermaBige Breite auf- 

gewogen wird, und da er 

dle nebenher laufende 

Briicke sleht, einen viel 

lebendigeren Eindruck von 

der Grófie und Bedeutung 

des Bauwerks, ais wenn die 

Brucke ungetellt geblieben 

w3re. Die Spaltung der 

Brucke bietet noch den 

Vorteil, dafi Sonne und 

Regen besser auf den 

Boden unter der Brucke

Abb. 39. Holledaubriicke. Baubeginn an der westlichen Bogenreihe.
Die Baumgruppe in der Mitte der Lichtung am jenseitigen Talhang ist zwischen den beiden 

auseinandergezogenen Fahrbahnen ausgespart.

Abb. 40. Holledaubrucke. Westliche Bogenreihe.

i nach Munchen
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Qaerschnitt C-D.

elnwlrken kOnnen und da

her derPflanzenwuchs unter 

ihr nicht ln dem Mafie ab- 

stirbt, wie wenn die Ge- 

wólbe allzu brelt wSren.

Da es unmdglich war, die 

ungeheuren Granitmengen 

von rd. 13000 m3 in der kur

zeń zur Verffigung stehen

den Zeit zu beschaffen, 

wurde programmgemafi nur 

die westliche der beiden 

Briicken zur Eróffnung der 

Strecke fertiggestellt und 

der Verkehr zunachst In 

beiden Richtungen flber 

diese geleitet. Die zweite 

Brucke soli bis Mitte des 

nSchsten Jahres fertig- 

gestellt werden. Da im 

Talgrunde der tragfahige 

Boden erst in 8 bis 10 m 

Tiefe ansteht, entschlofi 

man sich, die Pfeiler auf 

Pfahlroste zu stellen, und 

zwar wurden Frankipfahle

gewahlt. Um die bei einer solchen Bogenrelhe wflnschenswerte Gleich- 

mafligkeit etwaiger Setzungen zu errelchen, wurden auch die Pfeiler an 

beiden Talabhangen und die Widerlager auf glelche Weise gegrflndet 

(Abb. 38). Zur Verkleldung der Brflcke wurde eine sorgsam ausgewahlte 

Mischung aus weifien, gelben und rotenGraniten ver wendet (Abb 39,40,41).

ADb. 41. noueaauDrucKe. ■ vom  lNorawiaeriager aus.

des Gesamtwerks, das seinerseits 

unserer deutschen Landschaft. So 

Geschlechtern Kunde geben von 

ganzes Volk es lernte, dafi das 

Dlenst am Ganzen alles.

Die Verkleidung wurde ais 

unregelmafiiges Schichten- 

mauerwerk durchgefflhrt, 

das grob gespltzt wurde. 

Ueber die technlschen 

Einzelheiten bei der Bau- 

ausfflhrung der Brflcke soli 

spater gesondert berichtet 

werden.

Bel der Gestaltung der 

Bauwerke war der Grund- 

gedanke mafigebend, gro

fien durch die landschaft- 

liche Gliederung bestimm- 

ten Abschnltten der Strecke 

ein einheitllches GeprSge 

zu geben. Die Formgebung 

wurde in einfachster Weise 

aus dem jeweillgen Bau- 

zweck heraus entwlckelt. 

Nicht soli durch auffallende 

und aufwendige Ausfflhrung 

der Blick auf die Bauwerke 

gelenkt werden, sondern 

diese haben sich einzu- 

gliedern in den Rahmen 

sich wieder einfflgen soli in das Bild 

sollen Bauwerke und Strafie kunftigen 

dem Streben einer Zelt, in der ein 

einzelne Leben nlchts bedeutet, der

Alle Rechte vorbehalten. Der elastische Trager auf starrer Unterlage.
Von Paul Landes, Hamburg-Blankenese.

Obwohl es einen vollst3ndIg starren Korper nicht gibt, rechnet der 

Statiker doch vielfach mit der Annahme starrer Unterlage, weil sich 

damit Grenzwerte ergeben,' die fflr die Abschatzung der wirklichen 

SpannungszustSnde sehr aufschlufireich sein konnen. Unter einer starren 

Unterlage sei eine solche verstanden, die bei Belastung keinerlei Ein- 

drflckung erfahrt (E  =  oo). Liegt auf dieser Unterlage, die waagerecht 

und eben vorausgesetzt sei, ein elastischer, gerader TrSger, auf den lot- 

rechte Lasten nach unten wlrken, dann sind die Auflagerstfltzkrafte unter 

dem Trager ein getreues Spiegelblld zur Belastung. Denn da die 

Unterlage ais vóllig starr angenommen und keine Kraft nach oben 

wirksam ist, liegt der TrSger satt auf, kann sich also nicht krfimmen, 

d. h. er kann nicht durch ein Blegemoment die Lasten nach unten irgendwie 

verteiien, wie etwa der Trager auf elastischer Unterlage. Anders ist es, 

wenn neben der lotrechten Belastung ein Drehmoment wirksam ist, weil 

sich dann der Trager von der Unterlage abhebt.

Im folgenden sollen elnlge solche Belastungsfaile behandelt werden. 

Die ermittelten Zahlenwerte haben Rechenschlebergenauigkeit.

Fa li 1: Am  Ende des Tragers nach aufien drehendes M om ent (Abb. 1).

Der Trager hebt sich links von A von der Unterlage ab. In A trltt 

eine Auflagerkraft A auf. Die Biegelinie des Tragets hat die in Abb. 1 

angegebene Form. In einem gewissen Abstande t von A Ist

Aus der letzten Beziehung folgt, dafi das Moment in x  — ł ebenfalls

=  0 sein mufi. Hieraus leitet sich eine Beziehung zwischen t und A ab:

A t =  M o+  ■

(I)  A = j ( M v +  ■ !£)■

Das Moment M  ais Funktion von x  lafit sich anschreiben zu:

—  M  =  M o + --------------- A x

nach Ingolstadt -
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oder mit (I)

■ M  — M o +
p x 2

- -  \

Die Gleichung der Biegellnle fiir den Ilnken Ast lautet:

2 f  V 2 

die Differentialgleichung der Biegelinie fiir konstantes Tragheitsmoment:

4- E J • — -
T  d x 2 ~

■ A x + py •

E J  ■ = —M =  Mo
ii x 2

+

durch Integratlon: 

dy
EJ-

p x2
) * .

durch Integration:

+ E J l ■
dy  

d x

p x 3

d x

E J y

=  M o-x  +

x2 p x 4 

=  2 + 24

(m o  + * £ )

die Integrationskonstante =  0, da fiir x==0
d y

2

'Ą M o + p t y ’ + C lX .

ci X

r  i a X* , P x '
E J^y  — — A - -g- + •

: 0 sein mufi,

Die zweite Integrationskonstante =  0, . ,

da fiir a: =  0, y  =  0. ' 3

Aus den Grenzbedingungen:

24

die Integrationskonstante ist wieder = 0 .  ^  und y  im Punkte x  =  tl

ergeben sich also zu:

( dy \ =  1 ( _ A t l°- , Py tĄ

\ dx)x = t1 E J V \ 2 "h 6 /

,, = _L_ ( .4 f‘1’i i A
^  =  w V 6 ‘ 24

Entsprechend gilt fur den rechten Ast

( dy\ 1 / B tfo f i

\ dxj(x—t1) E J2 \ 2

y
x  — t\ —— — 0 u n d v  =  0fo lgt: 

d x  b

§ >

starre Unterlage

M o • t
p t3 

6
c,

C,.
. .  t p t3

2 + 24 V "'' 1 2 / 6

Durch Elimination von C, ergibt sich:

/M o 

p

bj Biegelii

(2) /

(3) /I M o p — ■p t .

Die Auflagerkraft B ergibt sich aus 

B — p t  — A zu

c) Momentenvertauf

T

(4) B =  ’ ^ M o p -  P t

Abb. 1.

E J y

Mo 1 /Mo 

P

Die Glelchungen der Biegelinie und ihrer Abgeleiteten erhalten die Form:

Mo x2 x l 1 i /  , Mo~\lMo 
- T - + P -  24 -  4 |/A/o/,.v3— 3

r3 3 ] /  Mo~\/Mo

+ />• A2 — j/ ltfopx.

Durch Null-Setzen der letzten Gleichung erhalt man

//Mo i1

V ” 2 ’

n  dy  , ,  , *E J  ■ . : Afo- .r + /»•■-
^ 6

E J- d'/  =  Mo 
d x

(5)
I'"

(6) E J  =
/M o

d x 3 11 p

Belastung M0

Fali 2: Am Ende des Tr&gers nach innen 

drehendes Moment und lotrechte Einzel- 

last (Abb. 2).

Der Belastungsfall Ist statlsch bestlmmt. 

Unbekannt sind nur A und t. Der Trager- 

tell links von A ist ohne EinfluB auf die 

Unbekannten. Fiir das Moment gilt die 

Bezelchnung

M = M o - P x  — p--~‘ 

fiir x t ist M  - 0, daraus

A$~

cj Momentenverlauf

(7) t . . - p  ~  ,  ą
p  i p  p - Abb. 2.

Fali 3: Moment und Einzellast an einem genugend weit von den 

Endeti entfernten Punkt (Abb. 3).

Der Belastungsfall ist zweifach statisch unbestimmt. Unbekannt sind 

A, B, ty, t2. Man kann sich den Trager links von A und rechts von B 

abgeschnitten denken.

Dann ist mit t.2 =  a ty

J __ P l^I2(l 2 oć) P2 ty2 Oi2 -j- 2 P  ty CC 2 M o *'

2 ^ (1  + « )

P i ty + p2 ti* K (2 "I- oe) +  2 P  ty —  2 Mo

~2"M 1 + «)
B

+ P2
ty3

6 )

x=-{* E J2 ("

B ty 3 «3

y ^=--hv E J 2 \ 6 1 24

Nun folgt aus der Kontinultatsbedlngung y (x=._ fl) = 3 '(Jr=/.,)

( * Ł )
\ d x  /(A- =  ty) \  d  X  J x =  t2

Durch Einsetzen der oben ermlttelten Werte ergeben sich zwei 

Glelchungen fur « und ty, die fiir ty ąuadratisch bleiben:

(8)

(9)

py \3 «* + -4 (1 + 4 «)} + p J a  « 3 + + 3 • jj-

ty • 6 P  (cc2 + -4  ■ —  6 Mo (oc2 —  y  •) =  0.

ic Py '4 «3— Jf  (2 + 6 «)} + p2 <6 <x< + 2 *5 — 4 ■ Jf  .«2} 
I_______ J\__________ )______ t_________________ J\ __ )

= 0.

Die Verdrehung bei A ergibt sich aus der ersten Abgeleiteten mit 

x 0 zu:

Die Losung dieser zwei 
a) Belastung Glelchungen fiir « und ty

geschieht verhaltnismafilg 

einfach auf graphischem 

Wege. Fiir die praktisch 

vorkommenden Falle wird 

mit einem «  «  3 oder grdfier 

zu rechnen sein.

Z a h le n b e is p ie l 

zu F a li 3. 

Gegeben sei 

^  =  0; /72 =  4 t/m; P —  0;

M —  10 tm; Jy =  J 2. 

Dieser Belastungsfall ent- 

spricht ungefahr der Be

lastung einer Bodenplatte 

an einerBehaitertrennwand, 

wobei der eineBehalter leer 

und der andere 4 m hoch 

mit Wasser gefullt ist. Das 

Behaitergewicht ist dabei 

vernachiasslgt. Die Bestlm- 

mungsgleichungen (8) und 

(9)fiir ty und a lauten dann: 

ty2 [0 + 4,0 (4 a3 + a4 + 3 a2)] + 60 (1 — «2) =  0, 

ty2 [0 + 4,0 (6 «4 + 2 «5 — 4 a2)} — 80 («3 + 1) =  0.

Die graphlsche Auflosung ergibt:

« '=  3,33, ty =  0,706 m 0,71 m.

Damit £, =  3,33, ^  =  2,36m 

J2.362 

. 2

Abb. 3.

4,0- 10,0
A =

0,71+2,36

„  4,0-2,36(0,71 +1,18) - 1 0

B = --------- m ---- :— ==5>82

=  3,62 + 3,26 =  6,88 t,

3,26 =  2,56 t.

Der Momentenverlauf ist aus Abb. 3 zu ersehen. Zur Kontrolle laBt sich 

beąuem die Bedingung verwenden, dafi die Biegelinie bel A und B  die 

Nullinie beruhren mufi, d. h. daB die AuflagerkrSfte aus der Momenten- 

fiache, diese ais Belastung aufgefaBt, Nuli sein mussen.
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Fali 4: Langer Triiger uber 

ein Feld (Abb. 4).

Vorausgesetzt wird volle Sym- 

metrie, konstantesTragheitsmoment, 

gleichbleibende Belastung im Feld 

und gleichbleibende Belastung uber 

den Auflagern. Der Belastungsfall 

ist zweifach statisch unbestimmt. 

Die unbestlmmten GroBen sind Mo 

und t.
Schneidet man bei A und B 

den Trager auf und bringt dort das 

Moment M o an, so gilt fur den 

Drehwinkel der elastlschen Linie 

am Auflager

1 / M o-l , Pi l3\

g a ~  "171  2 r 24 ) '

Ferner gilt aber fiir « nach Gl. (6) 

Fali 1:

— 1 dy  __ \ M o I  l~MĆ) 

E J ' d x ~ E J  ' 3 \ p. 

P i

a) Belastung 

Pz

b) Biegetinie

ej Momentenvertauf

tg<x =

Setzt man p2 ■

Abb. 4.

M b __ 1 

2 p i l 2 21 

oder mit der neuen Unbekannten

so erhalt man nach einfacher Umformung:

Ił
Z  =

Mo 

P i P

(10)

Ist Pi — p2, also (3 = 

Es ist somit

(11)

und nach Gl. (2) 

(12)

2 3V/3 + •Z 2 —
1

=  0 .

1, so hat die Gleichung die positlve Wurzel Z  = 0,266. 

Mo =  0,2662p l2 =

: 0,531.

Dem Einspannmoment 

(13)

p l2

14,2
entspricht das Feldmoment

p l 2 
18,5

M,

oder

tg «2 =

Im Ast Z A  ist:

E J y
d2y  

d x 2

pt  dy
J i ‘ T7T — 7 d x

E Jvy  =  y

x 3 

6

24 ' 

x*

' 120'

v tl

■ Z  x

Z  x2 

2 
Z ^ 3 

' 6

+ ci 

+ Ci *•

Die zweite Integrationskonstante =  0, da fiir x  -

man aus der Bedingung x — h, y  0:

 h* Z /(2

Cl— ^ " 120 1 6

Fur den Drehwinkel bei A ergibt sich damit

77 0 y-

tg« i
<h’ 
d x

J

E J V '/■
h<

24
Zhl

2
h* Z  h2

^ ‘ 120 6
1 ' y h* Z A 2]

”  E J t 30 3

Durch Gleichsetzen von tg ^  und tg a, erhalt man nach kurzer Umformung:

Z 3 + Z 2 h2•y m ■ Z  y2 h*
I \2J 2 \

■S/l*
1 /J

1
100 I j , 1 216

=  0.

Die Dimenslon von y ist hierbei

Gegeben sei ein BehaltergemaB Abb.5 mit J2 =  J x\ y — \,h 5,00 m.

Die Bestimmungsgleichung fflr Z  hat dann die Form:

Z 3 + 12,5 Z 2 — 72,92 Z  + 83,91 = 0.

Die Gleichung wird am schnellsten durch Probieren geldst, da ein unterer 

Grenzwert fiir Z  sofort angegeben werden kann. Z  wird um ein wenlges 

grOBer sein miissen ais die Auflagerkraft, die einer vollen Einspannung 

bei A entspricht. Also:

“To"z :

In unserem Beispiel Z :

Fali 5: Trager auf einer punktformigen Unterstiitzung und auf einer 

ausgedehnten starren Unterlage.

Es wird der in der Praxis haufig auftretende Fali, ein Behalter auf 

starrer Unterlage mit oberem Auflager, behandelt. Der Trager bildet in 

diesem Falle bei A einen rechten Winkel. Die abgeleitete Formel gilt 

naturgemaB auch fiir einen geraden Trager mit entsprechender Belastung.

Der Behalter sei bis zum oberen Auflager gefiillt. Die Wassertiefe 

soli gleich h gesetzt werden. Dann gilt fiir den Drehwinkel der elastischen 

Linie links von A (Abb. 5):

1 Mo  I /yMo

'E Ą\ 3 \ p

Mo  =  1,0 •

2,5 t. Durch Probieren ergibt sich hier: 

Z  =  2,81 t,

5,03

Volle Einspannung bei A ergabe M

2,81 -5,0 =  6,80 tm. 

5,03

2-7,5
- =  8,33 tm.

Die Einspannung betragt also 6,80: 8,33 — 82 °/0. Die Lange des von der 

Unterlage abgehobenen Behaiterbodens betragt nach (2)

t =  2

Die Auflagerkrafte bei A und B

3

' 6,8 
5

2,33 m.

4 

8,75 

3

5 ■ 2,33 = 8,75 t 

=  2,91 t.

Ergebnis.

Der Trager auf starrer Unterlage hat, wie sich also gezeigt hat, im 

Gegensatze zu den sonst iiblichen statischen Systemen folgende drei 

Besonderhelten:

1. Die „wirksame Stablange" ist eine Funktion der Belastung.

2. Ais Folgę davon treten die statlsch Unbestlmmten in Gleichungen 

hóheren Grades auf.

3. Die Uberlagerung verschiedener Belastungsfaile ist vielfach nicht 

mOglich, denn eine zu einer gegebenen Belastung hinzukommende 

zweite kann die „wirksame Stabiange“ der ersteren verandern.

Yermischtes.
H. Langer Stadtbaurat von Berlin. Stadtbaudirektor H. Langer, 

unser geschatzter Mitarbelter, wurde auf 12 Jahre zum Berlincr Stadt
baurat fiir den Tiefbau berufen. Stadtbaurat Langer, der im 38. Lebens- 
jahr steht, Ist seit Anfang 1934 bei der Stadt Berlin tatig. Er leitete zu
nachst das Briickenamt und fiihrte seit dem 1. April 1937 ais Stadtbaudirektor 
die Geschafte der Haupttiefbauverwaltung. Am Ausbau der Ost-West- 
Achse von Berlin war er mafigeblich betelligt.

Fachgruppe Bauwesen im NSBDT. Dic 1. R e ich s tagung  der 
Fachgruppe findet am 3. und 4. Juni 1939 in Kulmbach und Bayreuth 
statt. Am 3. Juni, 20 Uhr, Kundgebung Im SchOnen Hof der Plassen-

burg, am 4. Juni, 10 Uhr, Haupttagung in der Ludwig-Siebert-Festhalle 
Bayreuth, wo Generalinspektor Dr. Todt spricht. Die Arbeitstagungen 
der Arbeitskreise finden am 4. Juni in verschiedenen Salen Bayreuths statt.

Anordnung des Reichswirtschaftsministers zur allgemeinen Ein- 
fiihrung des metrischen Gewindes vom 21. April 19391).

§ 1. Schrauben, Muttern und Fassonteile (Dreh-, PreB- und Stanzteile) 
aller Art mit Innen- und Auflengewinde bis einschl. 10 mm Durchm. jeder

*) Deutscher Reichsanzeiger 1939, Nr. 94. — Die genannten Normblatter 
sind vom Beuth-Vertrleb, Berlin SW 68, zu beziehen.
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Fachschrift f. d. ges. Baulngenleurwesen

Art durfen fur den Inlandbedarf nur mit metrischem Gewinde nach den 
DIN-B1. Nr. 13 und 14 bzw. mit metrischem Feingewinde nach den D1N-B1. 
Nr. 243, 517 bis 521 hergestellt werden. Derartige Teile mit Gewinde 
iiber 10 mm Durchm. sollen fiir den Inlandbedarf móglichst mit metrischem 
Gewinde nach den DIN-B1. Nr. 13 und 14 bzw. mit metrischem Feingewinde 
nach den DIN-B1. Nr. 243, 516 bis 521 hergestellt werden.

Ausgenommen von der Bestimmung des § 1 ist die Herstellung von 
einzelnen Schrauben, Muttern und Fassonteilen fiir den Reparaturbedarf,

§ 2. In besonders begriindeten Einzelfailen kann der Reichswirtschafts- 
minister oder die von ihm beauftragte Stelle auf schriftlichen Antrag 
Ausnahmen zulassen. Die AntrSge sind iiber die zustandige Wirtschafts- 
gruppe bzw. den zustandlgen Reichsinnungsverband einzureichen.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen § 1 Abs. I dieser Anordnung werden 
gemafi II Abs. I der zweiten Verordnung zur Durchfuhrung des Vier- 
jahresplans vom 5. November 1936 bestraft.

§ 4. Die Anordnung tritt am 1. Oktober 1940 in Kraft, jedoch mit 
der Mafigabe, dafi vom 1. April 1940 an fiir die Neuanfertigung von 
Gewinden, die nicht zur Erfiillung laufender Auftrage hergestellt werden, 
die Vorschrlften dieser Anordnung gelten.

Zulassung von Torstahl (vom 8. 9. 1938)’). Geltungsbereich: Reichs- 
geblet mit Ausnahme von Ósterreich und dem Sudetengau; Geltungs- 
dauer: 30.9.1943; Zulassungsinhabcr: Eisenwerk Niirnberg AG, vorm. 

J. Tafel & Ko., Niirnberg. Kurzzeichen i

Zugelassen in Durchmessern von & t------- g(6anghiihe----- 1 y
6 bis 16 mm ais Bewehrung von .....—
Eisenbetonbauteilen im Hochbau. " . -1--

Fiir die Verwendung von Torstahl (36/15) gelten, soweit sich aus den 
folgenden Absatzen keine Abweichungen ergeben, die „Deutschen Be- 
stimmungen 1932A “in der mit Runderlafi vom 16.2.1937geanderten Fassung.

Dabel ist besonders zu beachten, daB
a) die Festlgkcitseigenschaften den Werten der Tafel in §7 , Ziff 4 b, 

der „Deutschen Bestimmungen 1932 A “ entsprechen mit der MaB
gabe, daB die Mindcstbruchdehnung am langen Proportionalstab 
(s. DIN 1605) 14%  betragen muB,

b) fiir die zuiassigen Spannungen die in A §29, Ziff. 5, Tafel A unter c 
und d enthaltenen Werte2) gelten. soweit die Festsetzungen iiber 
die Gute der Ausfuhrung, die Korntrennung und die Bauiiber- 
wachung (§ 29, Ziff. 2) beachtet werden,

c) bei Verwendung ais Bewehrung von Steineisendecken die in B § 13, 
Ziff. 2a, angegebenen Spannungen von 1200 bzw. 1000 kg/cm2gelten,

d) das Schweifien unstatthaft ist.

Allgemeine baupolizeiliche Zulassung von Dfibelverbindungen 
im Holzbau. Nach einem Erlafi des Reichsarbeitsministers vom 3. Marz 
19393) werden vom 1. April 1940 ab In Berechnungen von Diibelver- 
bindungen nur noch solche Werte anerkannt werden, die durch eine 
allgemeine Zulassung gemafi der Verordnung vom 8. November 1937 
(RGB1. I S. 1177)4) festgelegt worden sind, soweit die Tragfahigkeit nicht 
nach DIN 1052 rechnerisch ermittelt wird. Gleichzeitig werden die 
Flrmcn, die Diibelverbindungen herstellcn, schon jetzt darauf aufmerksam 
gemacht, damit diese alsbald bei dem Relchsarbeitsminister wegen der 
allgemelnen Zulassung vorstellig werden kónnen. Fiir die Durchfuhrung 
der Versuche ist vom RcichssachverstandigenausschuB fiir neue Baustoffe 
und Bauarten ein eingehender Versuchsplan festgelegt worden.

Merkblatt N r.3 betr. Abgrenzung des aus den B a uk o n tin g e n te n  
zu deckenden Eisens fiir Bauvorhaben haben der Beauftragte fiir den 
Vierjahresplan und der GeneralbevolImachtigte fiir Regelung der Bauwirt- 
schaft unterm 3. Mai 1939 herausgegeben. Danach sind aus den Bau- 
stoffkontingenten die gesamten Eisen- und Stahlmengen zu entnehmen, 
die entsprechend der im Merkblatt angegebenen Zweckbestimmung und 
Sortenangabe festgelegt sind. Ohne Belang ist dabel, ob das Eisen fiir 
Neubauten oder fiir Erneuerungen und Instandsetzup.gen an alten Bauten 
verwendet wird. Unter die Kontingente failt das neue und das alt- 
brauchbar vcrwendungsfahige Eisen.

Normung im Reichsprotektorat Bóhmen-M&hren. Die bisherige 
TschechoslowakischeNormungsgesellschaftandeit Ihren Namenin Bóhmisch- 
Mahrische Normungsgesellschaft, gektirzt CSN. Ais solche ist sie die 
Zentralstelle fiir die Normung auf dem Gebiete des Protektorats Bóhmen 
und Mabren, wo sie allein berechtigt ist, die gesamte Normung zu organi- 
sieren und gegeniiber der reichsdeutschen Normung zu vertreten. Die 
Herausgabe von Normen auf dem Gebiete des Protektorats Bóhmen und 
Mahren bleibt ausschlieBlich der CSN yorbehalten. Diese Normen er- 
schelnen In tschecbischer Sprache. Bei der Aufstellung neuer Normen 
werden die beiden Normungskórperschaften rechtzeitlge Zusammenarbeit 
anstreben, um eine ubereinstimmende Fassung der Normen zu erzielen.

Die bisher erschlenenen tschechoslowakischen Normen gelten auf 
dem Gebiete des Protektorats Bóhmen und Mahren weiter ais bóhmisch- 
mahrische Normen. Die CSN wird nach Bedarf Vergleichslisten zwischen 
CSN-Normen und DIN-Normen aufsteilen.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. D eutsche R e ichsbahn . a) Reicbsverkehrs-  

m in is te r iu m , E isenbahnab te i lu ngen . Ernannt: zum Reichsbahnrai: 
die Reichsbahnbauassessoren Sr.=L'\mj. K opp , Naefe und D ierksm e ie r.

In den Ruhestand getreten: Ministerialrat Paul S chm id t, Referent 
in der Bauabteilung.

>) Ztrlbl. d. Bauv. 1939, Heft 18. —  2) Vgl. Beton-Kal. 1939, I, S. 416.
:!) Ztrbl. d. Bauv. 1939, Heft 18, S. 500.
■<) Ztrbl. d. Bauv. 1937, S. 1167, u. 1938, S. 82ff u. S. 132.

b) B e tr ieb sve rw a ltung . Ernannt: zum Vizeprasldenten: Ober- 
reichsbahnrat L in hart, Abteilungslelter und Dezernent bel der RBD 
Villach; — zum Oberreichsbahnrat: die Reichsbahnrate M eck lenbu rg , 
Dezernent der RBD Schwerin, Le isner, Dezernent der RBD Niirnberg, 
H ew e l, Vorstand des Betriebsamts Berlin 4, H esebeck , Dezernent der 
RBD Oppeln, Hans B ó ttche r , Dezernent der RBD Linz, K rauskop f, 
Dezernent der RBD Augsburg, von A m m on , Dezernent der RBD Regens
burg, R ebm ann , Dezernent der RBD Erfurt, K norr, Dezernent der 
RBD Essen, W e lle r in Berlin, Dr. rer. poi. L u tz , Dezernent der RBD 
Hannover; —  zum Reichsbahnrat: die Reichsbahnbauassessoren ®r.=;gng. 
Behr beim RZA Berlin, O ld e n b u rg , Vorstand des Betriebsamts Branden
burg, Artur Beck, Vorstand des Betriebsamts Schwandorf, Karl F ischer, 
Vorstand des Neubauamts Berlin-Tcmpelhof, ®r.=2jng. Rudolf K le in , 
Vorstand des Neubauamts Heidelberg, K ocke lko rn , Vorstand des Be
triebsamts Oppeln 2, P o ttho ff beim Betriebsamt Pirna, S ch leg e i, Vor- 
stand des Neubauamts Miinchen 1, G iehrach  bel der RBD Kónigsberg(Pr), 
Z il le r , Vorstand des Betriebsamts Niirnberg 3, H aberhau ffe , Vorstand 
des Betriebsamts Olpe, Bernhard M eyer, Vorstand des Betriebsamts 
Neufi, Franz Bayer, Vorstand des Neubauamts Leipzig, U nbehagen , 
Vorstand des Neubauamts Braunschweig 1, C iec ie rsk i, Vorstand des 
Neubauamts Dusseldorf, Johann Bock, Vorstand des Betriebsamts Gliick- 
stadt, Friedrich H errm ann  und R iiffle r bei der RBD Breslau, Eugen 
H o fm ann , Vorstand des Neubauamts Miinchen 3, Rudolf F r ie d m an n , 
Vorstand des Neubauamts Berlin-Lichterfelde 2, Walter S chm itt, Vor- 
stand des Neubauamts Friedberg (Hess.), Karl K e lle r , Vorstand des 
Betriebsamts Kassel 1, K n ickenbe rg , Vorstand des Betriebsamts Duis
burg 3, Adolf N eum ann  bei der RBD Kassel, bisher beim Betriebsamt 
Nordhausen 1, K n o ll, Vorstand des Betriebsamts Neifie, M estw erd t, 
Vorstand des Betriebsamts Arnsberg (Westf.), C rasem ann in Husum, 
O tte  bei der Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Miinchen, 
S tan iczek , Vorstand des Betriebsamts Schneidemiihl 2, G ab r ie l, Vor- 
stand des Neubauamts Miinchen 8, Wolfgang E ggert bei der RBD 
Wuppertal, G e isberg  bei der RBD Karlsruhe; —  zum Reichsbahnamt- 
mann: die technischen Reichsbahnoberinspektoren Lohr in Augsburg, 
W icke in Essen, M osebach in Koln, W ragge in Kirchweyhe, Josef 
B erger in Oppeln, M e ifo rth  in Saarbrucken, K lu fim ann  in Liibeck, 
Keck in EBlingen und G runew a ld  in Berlin.

Versetzt: die Oberreichsbahnrate Prof. Wilhelm R ichard , Dezernent 
der RBD Kónlgsberg (Pr), ais Referent in die Eisenbahnabteilungen des 
Reichsverkehrsministeriums, P lagge , Dezernent der RBD Hamburg, ais 
Dezernent zur RBD Oppeln, Andreas Braun, Dezernent der RBD Kassel, 
ais Dezernent zur RBD Essen, Reinhold W agner, Vorstand des Betriebs
amts Aalen, ais Vorstand zum Betriebsamt EBlingen, G ers tl, Vorstand 
des hochbautechnischen Neubauamts Niirnberg, ais Dezernent zur RBD 
Regensburg; —  die Reichsbahnrate H o łd , Vorstand des Betriebsamts 
Kóln-Deutz 2, ais Dezernent zur Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen 
Kassel, G S tjens , Vorstand des Betriebsamts Malchin, ais Dezernent zur 
RBD Kassel, Max S e id e l, Vorstand des Betriebsamts Wuppertal 2, ais 
Vorstand zum Betriebsamt Siegen, L e ich t, Vorstand des Betriebsamts 
Hamburg-Harburg, ais Dezernent zur RBD Essen, Kefiler, Vorstand des 
Betriebsamts Salzburg2, ais Dezernent zur Reichsbahnbaudirektion Berlin, 
H as laue r, Vorstand des Betriebsamts Halle (Saale) 2, ais Dezernent zur 
RBD Linz, Paul-Heinz M u lle r , Vorstand des Betriebsamts Llndau (Boden- 
see), ais Dezernent zur RBD Hamburg, B las ig , Vorstand des Betriebsamts 
Hersfeld, ais Dezernent zur RBD Essen, K e id e l, Vorstand des Betriebs
amts Mahrlsch-Schónberg, ais Vorstand zum Betriebsamt Stralsund 2, 
E m m erich , Vorstand des Betriebsamts Saalfeld (Saale), ais Dezernent 
zur Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Frankfurt (Main), Kurt 
S chu tze , Vorstand des Betriebsamts Hoyerswerda, ais Vorstand zum 
Betriebsamt Halle (Saale) 2, Walter Beyer, Vorstand des Neubauamts 
Bochum, ais Vorstand zum Betriebsamt Nordhausen 1, Karl M eyer, 
Vorstand des Neubauamts Vacha, ais Vorstand zum Neubauamt Naumburg 
(Saale), Bruno S chne ider, bisher Im Bezirk der RBD Linz, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Wuppertal; —  die Reichsbahnbauassessoren Hermann 
Bergm ann beim Betriebsamt Niirnberg 1 ais Vorstand zum Betriebsamt 
Saalfeld (Saale), K urth  bei der RBD Kassel ais Vorstand zum Betriebs
amt Warburg (Westf.), L in dn e r  beim Betriebsamt Gotha ais Vorstand 
zum Neubauamt Vacha, Dorn bei der RBD Regensburg zur RBD Erfurt.

Ubertragen: den Reichsbahnraten S cb lu nk  bei der RBD Hannover 
die Geschafte eines Dezernenten, Herbert Vofi, bisher in Sonthofen, die 
Stellung des Vorstandes des Betriebsamts Llndau (Bodensee) und dem 
Reichsbahnbauassessor O s te r tag  beim Neubauamt Bochum die Stellung 
des Vorstandes.

Oberwiesen: Reichsbahnrat Za be l, Vorstand des Betriebsamts Berlin 3, 
ais Dezernent zur Reichsbahnbaudirektion Berlin.

In den Ruhestand getreten: Oberreichsbahnrat Karl Jager, Vorstand des 
Betriebsamts Wurzburg 1; —  Reichsbahnrat Sp iesecke bei der RBD Berlin.

Ausgeschieden: die Reichsbahnrate Sr-s^ng. Paul W erner, Dezernent 
der RBD Essen, ®r.=3ttg. Erich Weifi und Franz H óhn , zuletzt beurlaubt.

Im Ruhestand verstorben: Geheimer Baurat Regierungs- und Bau- 
rat a. D. E lte n  in Berlin-Wilmersdorf, zuletzt Vorstand des ehemaligen 
Betriebsamts Halberstadt 2.
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