
man am Modeli die Stabe an der Kreuzungsstelle r  um ein bestimmtes 

MaB J  auseinanderdriickt (Abb. 17) und die hierdurch enlstehcnden Ver- 

schicbungen genau vermifit und aufzeichnet, Die so erhaltenen Biege- 

Ilnien stellen die EinfluBfiachen fur die Ubertragungskraft X r dar, wenn 

die Verschlebung J  1
gesetzt wird (MaBstab). E in flu filin ie  fu r die U bertragungskraft
ln Abb. 18 u. 18a sind zwischen ttaupt-und B uertrdger
die so ermittelten Ein- / — ■=- A>a ■ —— 7
flufiflachen der Stiitz- /  /y / /

krafte fur die Zollhafen- /

brucke Hamburg (schie- /  ~------------------ --- /

fer Rost mit sieben /  ___________ c / / ' /

Haupttragern und drei 

Quertragern), darunter
die daraus abgeleiteten BnfiuBiinien fiir die Ubertragungskraft
EinfluBfiachen fur die iwischenHaupt-undBuertriiger

Momente und Quer- /  '

krafte im Quertr3ger / “

dargestellt (nach Dipl.- ---------  /  7  { ________

Ing. Grafil). Fiir einen /  i f  /

solchen unsymmetri- / —----

schen Rost ist das Ver- /  y  /

fahren notwcndig, weil /  __________ c / / _________________________ j_ y /
die Methode der Quer- ~ ^ ----- - ~

verteilung versagt. Abb. 17.

Zollhafenbriicke in Hamburg 
fin ftu tif/d che  f iir  das Ouertriigermomentim Punkt bz

Z ollhafenbrucke H am burg 
B e isp ie i f i i r  e ine  O uertriige rberechnung

Rost m it 7 H aupttragern und 3  
z u r A u fiagertin ie  n ich t parallelen 
Q uertragcrn

Am Modeligemessene 
W erte

0,297 0,076 0,020

0,2S 6 0,206 0,006

E in flu fltin ie n  d e r O bertragunaskra fte  
Ą , , Xt2 , Xb} am  Q uertrager b, 
am  R ostm ode ll gem essen 
f i i r  la s te n  a u f dem O u e rtriig e r

E in flu fltin ie n  fu r  d ie  M om ente in  den 
Punkten 2,3 u n d  >> des O uertragers b

Rostsystem
E in ftu fl/in ie  fu r  d ie  0u  e r k ra ft in  
Punkt 5 des O ue rtra g ers b

6*1iOm
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Alle Rechte 

vorbehalten. Wirklichkeitsgetreue Erfassung des Kraftespiels in raumlichen Tragwerken.
Von Ministerialrat Prof. ©r.=3śitg. cl)r. Karl Schaechterle, Berlin.

(SchluB aus Heft 38.)

V.

Unmittelbare Bestimmung der EinfluBfiachen fiir die Ubertragungs- 

krSfte und Momente am Modeli.

Den Verfahren zur Ermittlung der statisch unbestimmten GrOBe und 

dereń EinfluBlinlen liegen folgende Satze zugrunde:

1. Durch die Ausschaltung einer statisch unbestimmten Grofie an 

einem belasteten Tragwerk erfahren die gesamten Verformungen im 

elastischen Bereich Anderungen, die dieser ausgeschalteten Grfifie pro- 
portional sind.

2 . Die EinfluBfiachen irgendeiner statisch unbestimmten Grofie X r 

eines n-fach statisch unbestimmten Tragwerks ergeben sich aus den 

Biegelinlen des (n — l)-fach statisch unbestimmten Systems, das durch 

dic Ausschaltung dieser GrOfie entsteht, wenn die Verscbiebung ln Richtung 
von X r =\  gesetzt wird.

Am Tragerrost erhalt man in einfachster Weise die EinfluBfiachen 

fur eine Obertragungskraft X r zwischen Haupt- und Quertrager, indem

Zur unmittelbaren Bestimmung der EinfluBfiachen fiir das Moment 

in einem beliebigen Querschnitt x  des Triigerrostes wird am Modeli ein 

mit Gelenk versehener Roststab eingebaut, dann durch Gewlchtsbelastung 

ein Drehwinkel <p erzeugt und das Gelenk gesperrt. Nach Wegnahme 

des Gewlchts wird das verformte Modeli vermessen (Abb. 19 u. 19a). Die 

durch <p (in Bogenmafi) dividierten Ordinaten der Biegelinien llefern die 

EinfluBfiachen des Moments M.

Derartige Untersuchungen sind zweckmafiig bei Tragerrosten mit 

mehreren lastverteilenden Quertragern sowie bei schiefen und un- 

symmetrlschen Systemen. Das Verfahren ist sehr anschaulich, erfordert 

jedoch besondere Einrichtungen, um genaue Ergebnisse zu gewahrleisten.

VI.

Von besonderem Interesse ist die Frage, wie unter gegebenen Ver- 

haltnissen (Stutzweite, Briickenbreite) die Quertrager anzuordnen und zu

Abb. 18a. Abb. 18.



Donaubriicke in Linz

Anderung derQuerverteiiungseinflulSlinien bei 
zunehmender Ouertrageranzah! im M ittetfeid

Ein fiufl flachę des Momentes am Tragerrostbemessen sind, um die 

wlrtschaftllchste Lósung 

zu finden. ZurBeurteilung 

dlent der Steifigkeitswert

Der Beiwert K  ist von /  /  K -- /
der Lagerung des Grund- „ /  ,.,. ^ y/
systems abhangig. Mit l ( . /  / j I

ist die Stfltzweite, mit a 
der Abstand der Haupt-

trager bezeichnet; ^  ist V '1

das Verhaitnls der Tr3g-

heltsmomente der Quer- *"■

trager und Haupttrager.

An dem einfachen Beispiel des symmetrischen Tragerrostes mit drei gleichen Haupt

tragern und einem lastvertellenden Quertr3ger ist der EinfluB der Steifigkeit gezeigt. 

In Abb. 20 sind ais Ordinaten die Quervertellungszahlen fflr eine Last P —  1 und b auf- 

getragen. Beim starren Quertr3ger cx>) ist die EinfluBlinie der Querverteilung eine

Parallele zur Grundlinie im Absiande 1/3, die Last vertellt sich glelchmaBig auf die drei 

Haupttrager. Ist der Quertrager gelenkig angeschlossen, so ergibt sich die dreieckfórmige 

EinfluBlinie mit Ordinate 1 unter den mittleren und 0 unter den aufieren Tragern. Zwischen 

diesen Grenzen liegen die praktisch vorkommenden Falle mit weichen und steifen Quer- 

trSgern. Die entsprechende Darstellung fflr den Randtr3ger zeigt Abb. 20, darunter fflr einen 

Tragerrost mit fflnf Haupttr3gern. in Abb. 21 ist der Einflufi der Lage des Quertr3gers auf 

die Querverteilung dargestellt. Bei kleinen Stfltzweiten bis 30 m geniigt ein steifer last- 

verteilender Quertrager in Haupttragermitte, bei grofien Stfltzweiten bis 100 m genugen in 

der Regel drei lastverteilende Quertr3ger.

Bel grofien Stfltzweiten ergeben verh3ltnismafilg schwache QuertrSger schon eine gute 

Lastverteiiung, da der 0-Wert mit l rasch zunimmt. Unter Umstanden ist eine gróBere 

Zahi von lastvertellenden Quertr3gern notwendig, um einen stetigen Verlauf der Maximal- 

momentenlinie zu erhalten. Wenn aus konstruktiven und anderen Grflnden eine gróBere

duemrteilungslinien bei rerschiedenen ~ -------- 1----- T)
Steifigkeitswerten >P (j___________________O _________1______J

einfocher Post,
3 Haupttrdger, 1Quertrager

l,-7Q ,oom  . l2 -WO,oom  , l,-70,oom

Ouertrageronzab! im M itteifetd

—  samtHch 

Abb. 22.Quervertei/ungs/inien furP-Hn b 
(M itteitrager) |

Gegeniiberstellung deram Modettgemessenen 
unddermit 0 -3 und ‘I>-6gerechneten 

Quervertei/ungszahien f iir  einen O uertrager

Ouerrerteitungstinien fu rP -tin  a 
(Randtrager) Veranderiichkeit der Ouenerteiiung 

von Houpttrdgermitte zum Auflager 
bei yerscbiedenen Steifigkeitswerten <P

Lin/en f iir  den Trager b

\Querverteilungslinien fu r P‘ 1 in c i

$zw.Qu. ool

ẐW.OU.oo 

Querverteilungsiinien f iir  P-1 ina
am Modettgemessen 
gereetmet m it $-3
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Zahl von lastverteilenden 

Quertragern erforderlich Ist, 

wird man naturgemaB die 

Quertr3ger nur so stark 

bemessen, ais fiir die giin- 

stige Querverteilung not- 

wendig ist. Die iibrigen 

Quertr3ger zur Aufnahme 

der Fahrbahntafel sind fiir 

die Lastverteilung ohne 

Bedeutung.

Untersuchungsergebnisse 

fiir eine breite StraBen

briicke mit drei Offnungen 

(Donaubrticke in Linz) sind 

in Abb. 22 u. 23 dar- 

gestellt. Aus den Quer- 

verteilungslinien fiir die 

Haupttrager in 1/2 der mitt

leren Offnung ist zu er- 

kennen, dafi ein Quertrager 

in Feldmitte eine geringere 

Querverteilung ergibt ais 

5 Quertrager, und daB der 

Unterschied zwischen 5, 9 

und 21 Quertragern sehr 

klein ist.

VII.

Die Eisenbetonbauweise fuhrte zu einer weltgehenden Auflosung 

der Tragwerke in Einzelbauglleder, die monolithisch zusammenhangen. 

Charakteristische Bauwerke dieser Art sind die Eisenbetonbogenbriicken mit 
schlanken Bogen oder Bogenrippen und aufgestanderter oder angehSngter

Fahrbahn. Die analytische 

Berechnung auf Grund der 

Elastizitatstheorie unter 

Beriicksichtigung der bie- 

gungssteifen Zusamnien- 

hange ist sehr schwierig. 

Zur Beurteilung des Ge- 
samtverhaltens unter den 

vorkommenden Belastun- 

gen und zur Nachprufung 

der mit den ublichen 

Berechnungsmethoden ge- 

wonnenen Ergebnisse die

nen Untersuchungen an 

Modellen (Abb. 24).

An einem praktischen 

Beispiel, Rohrbachtalbrilcke 

bei Stuttgart (Abb. 25 u. 26), 

soli das Modellverfahren 

mit Hilfe der Schaechterle- 

ZeiBschen Verformungs- 

lehre kurz eriautert werden. 

Die Rohrbachtalbrucke be- 

sitzt sieben Offnungen, die 

mit hohen, nach der Stiitz- 

linie fiir die standige Last 

geformten Bogen iiber- 

spannt sind. Die iiber 

Quertr3ger lSngsgespannte Fahrbahnplatte ist mit schmalen Stfitzwanden 

auf zwei Bogenreihen abgestiitzt. An form- und steifigkeltsgetreu nach- 

gebildeten Zelluloidmodellen wurde u. a. der EinfluB des Aufbaues auf die

Abb. 27.

SSU tit

Kernput,
Scheite! (Sctinilta.-a)

W

Normaikraft 
Sdieile!(Schnitt a ~a)

StiiheJY'

StiitieK'
krnpunktsmomentf: 
Stiitie I  (Scłmitt b-b)
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inneren Krafte im Bogen 

untersucht. Die am Modeli 

ermittelten EinfluBlinien 

fur die Kernmomente im 

Bogenscheltel (Schnitt A A) 

des mittleren Bogens mit 

42,39 m Spannweite und

26,50 m Pfeilhóhc sind in 

Abb. 27 dargestellt und den 

Ergebnissen der iiblichen 

Berechnung (elastischer 

Bogen ohne Aufbau) gegen- 

flbergestellt. Man erkennt, 

dafi die Momentenspitzen 

beim elastischen Bogen 

ohne Aufbau durch die 

mittelbare Lastiibertragung 

und die Auswirkung des 

zusammenhangenden, von 

Fahrbahnplatte, Stfltzwan- 

den und Bogen gebildeten 

Stelfrahmens abgebaut wer

den. Die von einer Last 

iiber dem Bogenscheitel

herrtihrendc Bogenkraft H  Abb. 26.
wandert im Mittelfelde in

die Fahrbahnplatte ab und erzeugt dort Druckspannungen, im Bogenscheitel 

dagegen Zugspannungen. Dementsprechend zeigt die EinfluBlinie der 

Normalkraft im Bogenscheitel einen negativen Beitragsteil (Abb. 28).

Der wellenfórmlge Verlauf der EinfluBlinien fiir die Momente und 

Normalkrafte ist auf den starken Wechsel der Systemsteifigkeit zuruck-

zufiihren. Weitere Ergeb

nisse fiir Modellunter- 

suchungen sind im Bauing. 

1938, Heft 9/10, veróffent- 

licht. Sie beweisen, dafi es 

bei feingliedrigen Eisen- 

betonbogenbriickcn nicht 

angangig ist, die Einzel- 

teile getrennt zu behandeln 

und den biegungssteifen 

Zusammenhang aufier acht 

zu lassen. Erganzungsunter- 

suchungen mit raumlichen 

Modellen sind eingeleitet. 

Recht bemerkenswerte Er

gebnisse haben die Modell- 

versuche fiir die Hange- 

briicke Kóln-Rodenkirchen 

ergeben, iiber die von 

den Beteillgten an anderer 

Stelle berichtet wird. Der 

Zweck meines Vortrags 

war, die berufenen und ver- 

antwortlichen Ingenieure 

des Eisenbetonbaues auf 

die Modellverfahren zur 

wirklichkeitsgetreuen Erfassung des Kraftespiels in raumlichen Tragwerken 

hinzuweisen und zur Mitarbeit anzuregen. Aufgabe der Ingenieure ist es, 

Bauwerke zu gestalten, dereń Verhalten unter Belastungen und sonstigen 

Einfliissen zuverI3ssig vorausgesagt und móglichst sicher gewahrlelstet 

werden kann.

Alle Rechte vorbehalten. Reichswasserwirtschaftstag 1939
Vom 27. bis 29. Juni d. J. hat ln Linz a.d.D. und Bad Ischl die49. Haupt- 

versammlung des Reichsverbandes der deutschen Wasserwirtschaft getagt.
600 Manner aus Technik und Wirtschaft, Mitglieder des Reichsverbandes 
und des Arbeitskreises Wasserwirtschaft der Fachgruppe Bauwesen des 
NSBDT. hatten sich mit zahlreichen Vertretern der Bewegung, des Staates 
und der Wehrmacht zusammengefunden, um Riickblick und Ausbllck in 
die grofien Aufgaben der Wasserwirtschaft im Grofideutschen Reich zu 
halten. Zum ersten Małe waren aus samtlichen Gauen Ehrengaste zu der 
Tagung geladen, die sich um die Wasserwirtschaft besonders verdient 
gemacht haben.

Mit Bedacht war die Tagung in die neu gewonnene Ostmark verlegt 
worden. Die Einbeziehung einer grofien Strecke der schiffbaren Donau 
in das Grofideutsche Reich stellt dic Wasserbaucr vor die Aufgabe, einen 
neuen frachtbllllgen Verkehrsweg zu den Siidoststaaten Europas zu 
schaffen und diesen mit dem bereits im Ausbau befindlichen Reichswasser- 
strafiennetz zu verbinden. Der Wasserkraftreichtum der Ostmark bietet 
fiir den Vierjahresplan die sehr erwiinschte Móglichkeit, elektrische Energie 
aus der „weiBen Kohle" zu gewinnen. Die von fuhrenden Mannern der 
Wasserwirtschaft aus der Ostmark gehaltenen Vortrage und die ausgedehnten 
Besichtlgungsfahrten im Salzkammergut gaben allen Tellnehmern der 
Tagung ein ausgezelchnetes Bild flber die Bedeutung und GrOBe dieser 
beiden neuen Aufgaben der deutschen Wasserwirtschaft.

Ober „W asse rbau liche  F o rschung" sprach Professor Sr.=3itg.
F r ie d r ic h  Schaff ernak , Lelter des Hydrologischen Instituts der Tech
nischen Hochschule Wien:

„Die groBen wasserbaulichen Aufgaben des Drltten Reiches mfissen 
nach einheitllchen Planungen gestaltet und nach einem einheitlichen 
Willen durchgefflhrt werden. Sie verbflrgen jedoch nur dann Erfolg, wenn 
sie sich an die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung anlehnen. Die 
methodische Bearbeitung wasserbaulicher Aufgaben wird, je nach der 
Fragestellung, behandelt durch dieLehrsatze der Wahrscheinlichkeitsrech- 
nung, der Hydraulik oder des wasserbaulichen Versuchswesens. Wird 
eine kausale Verbundenheit der Naturereignisse nur vermutet, dann ist 
die Verwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung bzw. der analytischen 
Statistik am Platze. Ist die Abhanglgkeit einzelner Beobachtungselemente 
mathematlsch definierbar, dann geschieht die Lósung mit Hilfe der 
Hydraulik. Dieser sehr erwflnschten genauen Lósung stehen sowohl 
Hindernisse physikalischer wie mathcmatischer Natur entgegen. Versagen 
Wahrscheinlichkeitsberechnung und Hydraulik, dann ist ein Ausweg mit 
Hilfe des wasserbaulichen Versuchswesens in den meisten Failen móglich.

Nach Oberwindung der modelltechnischen Schwierigkeiten, die vor 
allem die diskontinuierliche Wasserbewegung und die Geschiebebewegung 
verursacht haben, ist der wasserbauliche Versuch aus tastenden Anfangen 
bereits zu einem brauchbaren Werkzeug der Praxis geworden. Gegen- 
wartig sind samtliche wasserbaulichen Versuchsanstalten mit Arbeiten 
grófiten Umfangs beschaftigt, weil es nunmehr selbstverstandlich ist, 
daB kein grófieres Bauwerk ausgefuhrt wird, bevor es nicht einem Modell- 
versuch unterworfen wurde. Ais ein aktuelles Beispiel einer solchen 
Versuchsarbeit fuhrt der Vortragende die im Hydrologischen Institut der 
T. H. Wien ausgefflhrten Modellversuche flber die Hochwasserregulie-

rung der Donau zwischen Linz und Mauthausen vor. Diese Vorfflhrung 
gab ihm auch Gelegenheit, Grundsatzliches flber Grund und Zweck
forschung im Wasserbau zu behandeln und darauf hinzuweisen, dafi wir 
im wasserbaulichen Versuchswesen nur dann weitere Erfolge erzielen 
und uns nur dann einen grofien Vorsprung gegenfiber dem Auslande 
sichern, wenn wir auch die Grundlagenforschung cntsprechend pflegen. 
Das kann am besten dadurch geschehen, dafi man die Zweckforschung 
dazu benutzt, um aus den praktlschen Aufgaben die grundsatzlichen 
Fragen herauszuschaien, sie abzutrennen und von allem Ncbensachlichen 
zu befreien. Unsere Hochschullnstitute beduifen alsodringend der Zweck
forschung, um die nótigen Anregungen zu empfangcn und damit die Pro- 
blemstellung zu formulieren und schlieBlich auch die Bearbeitung unter- 
stfltzen zu kónnen. Die Ergebnisse der Grundforschung sind dann die 
Grundlage, auf der wieder die Zweckforschung ihren Fortgang findet.”

Das Thema „W asserkraft und  W arm ek ra ft im  W e ttbew e rb " 
behandelte Regierungsbaumeister R e in h o ld  Hans W in te r, Quedlin- 
burg:

„Wasserkraft ist das Bindeglied zwischen Wasserwirtschaft und Kraft- 
wirtschaft. Ais Teil der Wasserwirtschaft kann die Wasserkraftnutzung 
nicht allein die Gewinnung der Naturkraft zum Ziele haben, sondern 
muB auch den iibrigen Belangen der Wasserwirtschaft dienen. Ais Teil 
der Kraftwirtschaft ist die Wasserkraft hinsichtllch ihrer Wirtschaftllchkeit 
im Wettbcwerb mit der Warmekraft. Im allgemeinen liegt der Unter- 
schied zwischen beiden in hohen Anlagekosten und niedrigen Betriebs- 
kosten bei der Wasserkraft und maBigen Anlagekosten sowie hóheren 
Betriebskosten und daneben Brennstoffkosten bei der Warmekraft. Diese 
Beziehungen schwanken aber je nach der Ausbaugrófie der Wasserkraft. 
Vóllig neuartlg und besonders erfolgversprechend ist die von Arno F isch  er 
geschaffene Bauform der Unterwasserkraftwerke, die neben wesentlich 
verringerten Anlagekosten und Baustoffmengen eine bisher nicht erreichte 
Rflcksichtnahme auf die Forderungen des allgemeinen Wasserbaues, der 
Landeskultur, Landschaftsgestaltung und Landesverteidlgung ermóglicht. 
Bel Laufkraftwerken ist die Maschinenleistung kleln, daher die Ausbau- 
kosten je Lelstungseinheit in kW besonders groB, wahrend entsprechend 
der hohen jahrllchen Betriebsdauer auch die Erzeugung in kWh/Jahr 
groB ist. Bei Spitzenkraftwerken mit Speichermóglichkeit ist Einsatz der 
Wasserkraft mit groBer Maschinenleistung in den wenigen Stunden der 
Tages- und Jahresbelastungsspilzen der Stromversoigung móglich. Ent
sprechend der hohen Maschinenleistung sinken hier die Anlagekosten 
je kW unter den normalen Satz bei Warmekraftanlagen. Entscheldend 
fur die Wlrtschaftllchkeit der Wasserkraft ist der rlchtige Einsatz derselben 
in der Kraftwirtschaft unter Berflcksichtigung der natflrlichen Verhaitnisse 
fiir den Ausbau und der Belange der Kraftwirtschaft. Es w3re fchlerhaft, 
ein fflr Spitzenkrafterzeugung geeignetes Talsperren-Speicheiwerk fiir 
Laufkrafterzeugung einzusetzen. Ober jedem Ausbau von Wasserkraft 
muB dann aber ais Richtlinie das Bestreben stehen, der ganzen Wasser
wirtschaft zu dienen."

Ober den „Ausbau der D onau  ais w ic h t ig s te V  erkehrs w asser- 
straBe G ro fid e u tsch la nd s  nach dem  S fld os ten " trug Wirki. Hofrat 
A lo is  Am m er, Strombaudirekior in Wien, folgendes vor:
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„Die hervorragendste verkehrspolitische Auswirkung der Eingliederung 
der Ostmark in das Altreich ist wohl, dafi nun Deutschland in ganz 
anderem Mafie ais bisher die Ausgestaltung des europSischen Wasser- 
strafiennetzes und damit des grofiraumigen Binnenwasserstrafienverkehrs 
Europas bei der zunehmenden Bedeutung der Balkanstaaten in der 
europaischen und grofideutschen Wirtschaft beeinflussen und in die Hand 
nehmen kann. Fiir die grofideutsche Verkehrswirtschaft ergeben sich 
aus diesem Sachverhalt ganz neue Gesichtspunkte, die von grOfiter Be
deutung fflr die Gestaltung und Schaffung eines e in h e lt lic h e n  Reichs- 
w asserstra fiennetzes sein diirften.

Die zum Ausbau der Donau zur GroBwasserstrafie notwendigen 
verwaltungs- und bautechnischen MaBnahmen wurden eriautert und der 
gegenwartige Zustand der Donau beschrleben. Ais wflnschenswerte Eigen- 
schaft der GroBwasserstrafie wurde in den Felsstrecken fur das 1000-t- 
Schiff eine geringste Fahrwassertiefe von 2,10 m, fiir das 1200-t-Schiff 
eine solche von 2,50 m gefordert, wahrend in den Schotterstrecken diese 
Mafie um 10 cm verringert werden kOnnen. An Lichtbildern wurden 
gewisse stOrende Erscheinungen im Stromverlauf und die Art ihrer Ver- 
besserung durch Ausbau der Mittel- und Niederwasserregelung gezeigt. 
Besondere Verbesserungsmafinahmen miissen in den ostmarkischen Donau- 
strecken des „Aschacher Kachlets", des Greiner Schwalls und in der 
Strudenstrecke ergriffen werden. Weitere wichtige Arbeiten sind die 
Herstellung der drei Hafen in Linz, des Winterhafens Krems und des 
Umschlaghafens Wien. Auch aufierhalb des Reichsgebiets mflssen schiehte 
Stromstrecken durch Niederwasserregelung verbessert und insbesondere 
zwei bedeutende Hindernisse beseitigt werden: der Gefailebruch Boss bei 
GyOngye sowie die Kataraktenstrecke oberhalb Turn-Severin.“

Wirki. Hofrat Ing. Jose f S chauberge r, Linz a. d. D., sprach uber 
„D ie T a t ig k e it  der Wasser- und K u ltu rb a u v e rw a ltu n g  in  der 
O stm ark  u n te r  b e s o n d e re rB e r i ic k s ic h t ig u n g d e rV e rh a itn is s e
i n O b e rd o n au " .

Er schilderte die Entwicklung des offentlichen Wasserbaues im alten 
Osterreich und der gesetzlichen Richtlinien hierfflr und hob die einheit
liche Betreuung der fliefienden Gewasser durch eine einzige technische 
Sektion des Landwirtschaftsministeriums hervor ais das Ergebnis einer 
langjahrlgen, erfahrungsreichen Entwicklung.

Auf die Gewasser der Ostmark eingehend, die zum iiberwiegenden 
Teile aus den Nordalpen und ihrem Voriand und aus dem bohmisch- 
mahrischen Urgeblrgsmassiv kommen, legte er die Art der Verbauungen 
und Regeiungen dar, wie sie sich aus den Besonderheiten der Wasserlaufe 
heraus entwickelt haben. Die Erhaltung eines den Sohlverbaitnissen 
angepaBten Gefailes macht vielfach die Anordnungen von Sohlenstufen 
notwendig. Fast alle Wasserbauten werden ln der Ostmark in Eigenregie 
hergestellt. Die hierdurch erworbene Praxis der Ingenieure und Techniker 
kommt wieder den Behorden zugute, dereń Berater sie sind.

Aus der Vielgestaltigkeit des Nutzens der fliefienden Gewasser, aber 
auch ihrer Gefahren kommt der Vortragende zu dem Ergebnis, dafi es 
unbedingt notwendig ist, sie von einer einheitlich geleiteten technischen 
Stelle aus zu betreuen.

In fesselnder Weise eriauterte Prof. F ranz R u ttn e r , Direktor der 
Biologischen Station Lunz am See, das Thema „Das W asser ais 
L eben sraum

Er behandelte die Wechselbeziehungen zwischen Lebensraum und 
Lebensgemeinschaft in den Gewassern. „Wie die physikalischen und 
chemischen Umweltbedingungen die Pflanzen- und Tiergesellschaft einer 
bestimmten Lebensstatte in ihrer Zusammensetzung und in ihrem Ge- 
prage formen, so wirkt auch das Leben in hohem Grade gestaltend auf 
seine Umwelt und ver3ndert durch seinen Stoffwechsel die chemischen 
Verhaltnisse des Wassers in einer Weise, die auch die Technik nicht 
unberflcksichtigt lassen kann. Im Lebensraum eines Sees werden diese 
Ruckwirkungen durchgrelfend von der durch die Temperaturverhaltnisse 
bedingten Dichteschichtung des Wassers beeinfiufit, welche die Wasser- 
masse in zwei ubereinanderliegende Raume von entgegengesetztem Stoff- 
haushalt gliedert: die oberfiachliche N ah rsch ich t, wo der aufbauende 
Stoffwechsel der Pflanzen dem Wasser dauernd Nahrstoffe entzieht, und 
die darunterliegende lichtarme Z eh rsch ich t, in der die oben aufgebaute 
organische Substanz wieder der Mineralislerung anheimfallt, wobei Sauer- 
stoff verbraucht wird, wahrend die Zerfallprodukte, wie Kohlensaure, 
Stickstoff- und Phosphorverbindungen, Eisen usw., sich in erheblichem 
Mafie anreichern. Alle diese Vorg3nge verlaufen gesetzmafiig, in einem 
fein abgestimmten Gleichgewicht der physlkalisch-chemischen Gegeben- 
heiten einerseits und der Lebensvorgange anderseits. Die Erforschung 
dieser Gesetzmafligkeiten ist nicht nur Gegenstand der theoretischen 
Gewasserkunde, sondern auch eine Voraussetzung fur die Praxis. Auch 
von diesem Gesichtspunkt aus ist eine a lle  theoretischen Grundlagen 
iiberschauende einheitliche Lenkung der Wasserwirtschaft eine dringende 
Forderung."

Wirki. Hofrat Ing. F ranz  R osenaue r , Linz a. d. D., machte in seinem 
Vortrag iiber „D ie  w a s se rw ir ts c h a ft lic h e n  V e rh a ltn is se  im  G au 
O b e rd o n a u "  die Tagungsteilnehmer mit den durch die Landschaft 
bedingten wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen und Besonderheiten des 
Gaues Oberdonau bekannt und zeigte auch die jahrhundertealten Ober- 
lieferungen in der Behandlung wasserwirtschaftlicher Fragen auf: „Der 
Gau Oberdonau umfafit drei verschiedene, nicht schroff vonelnander ge- 
trennte Gebiete, dereń Besonderheiten im WasserabfluB durch den geo- 
loglschen Aufbau in erster Linie vorgezeichnet sind: das Urgeblrge im 
Norden, die Schotterdecke in der Mitte und die Kalkberge im Siiden. 
An der Hand von Beobachtungsergebnissen wurden diese Verhaitnisse 
naher beleuchtet. Den hydrologischen Eigenheiten der elnzelnen Wasser

laufe, die selbst Im gleichen geologischen Bereich voneinander sich unter- 
scheiden, sind die alten Nutzungen des Wassers angepafit. Diese aber 
sind nicht minder von den Gaben des Bodens und damit von der Wirt
schaft abhangig. Das Hallstatter Salz, das seit Jahrtausenden gewonnen 
und mithin verfrachtet wurde, das Eisen des Erzberges, das hier ver- 
arbeitet wurde, und das Holz waren die Triebfedem fflr die Nutzungen 
des Wassers ais Schiffahrtstrafie und ais Krafląuelle. Das Nebeneinander 
der Nutzungen war seit je der Antrieb zu einer planmafiigen Wasser
wirtschaft.0

Ober den „W asse rk ra ftausbau  der O s te rre ic h ische n  Kraft- 
werke A G  (OEKA.) in O b e rd o n au  und  S a lz b u rg "  sprach —  zum 
Teil bei den órtlichen Besichtigungen — Dipl.-Ing. V ik to r  N ie tsch , 
Direktor der Osterreichischen Kraftwerke AG, Linz.

„Die Gaue Oberdonau und Salzburg verfiigen iiber reiche Wasser- 
krafte, insbesondere Oberdonau war am Wasserkraftausbau von dessen 
ersten Anfangen an mafigeblich beteiligt. ©r.=Sug. c[;r. S tern  war hier 
der Begriinder des Wasserkraftausbaues fiir die elektrische Uberland- 
versorgung. 1901 wurde von ihm das Traunfallwerk ausgebaut, dem bis 
1914 fflnf weitere Wasserkraftwerke bis zu einer Einzelleistung von 
6000 kW folgten. Entsprechend dem Gebirgscharakter des Landes sind 
fast durchweg Hochdruckwerke mit Seenspeicherung verbunden, wovon 
der Gosausee ais Jahresspeicher besondere Beachtung verdient. Diese 
Werke liegen alle an der Traun und ihren Nebenfliissen. Wahrend und 
nach dem Kriege wurde der Wasserkraftausbau von Stern-Hafferl fortgesetzt 
und drei weitere Werke wurden ausgebaut. Durch ein neues Unter- 
nehmen, die OWEAG., wurde das Partensteinwerk an der Grofien Muhl 
errlchtet und der 100 000-V-ZusammenschluB mit der Gemeinde Wien 
hergestellt. 1929 vereinigten sich OWEAG. und Stern & Hafferl zur OEKA., 
die durch das ganze Kraftwerk- und Versorgungsgeblet eine 100 000-V- 
Sammelschiene errichtete. Nunmehr steht auch der 100 000-V-Zusammen- 
schlufi mit dem Bayerwerk und mit dem 200 000-V-Netz bevor.

In Oberdonau und Salzburg sind auch sonst Wasserkraftwerke teils 
zur Oberlandversorgung, teils fiir Bahnstrom (Stubachwerk mit Jahres
speicher am Tauernmoos) sowie zahlreiche Industriekraftwerke, die ur- 
sprunglich vorwiegend mechanischem Antrieb dienten, errlchtet worden.

In Oberdonau stehen noch grofie unausgenutzte Wasserkraftvorr3te 
zur Verfiigung, insgesamt etwa 4 Milliarden kWh.

Vorziigliche Niederdruck-Reihenwerke wurden von der OEKA. an 
der Enns studlert, die weit uber eine Milliarde kWh geben kOnnen. 
Auch Traun, Salzach und Inn kónnen grofie Energiemengen liefern. 
Jahresspeicherung kann sowohl in den grofien Salzkammergutseen zur 
Winteraufbesserung der Traun vorgenommen werden ais auch im Tale 
der GroBen Mflhl und im Tale der Moldau nórdlich der Donau. Der 
Jahresspeicher Lichtenau an der Grofien Mflhl, der dem Kraftwerk 
Partenstein dient, soli noch dieses Jahr begonnen werden.

Wesentlich ist, daB der Wasserkraftausbau in Oberdonau raschestens 
planvoll in Angrlff genommen und von allen Stellen tatkraftigst ge- 
fOrdert wird."

Kam schon in diesen Vortr3gen des 27. Juni und besonders in den 
nachfolgenden Aussprachen zum Ausdruck, wie notwendig der tiberwie- 
genden Zahl der Wasserbauer bei dem steigenden Bedarf an Wasser eine 
einheitliche Bewlrtschaftung unseres deutschen Wasserschatzes in ver- 
waltungsmaBiger, organisatorischer und personeller Hinsicht erscheint, so 
trat in der Tagung am 28. Juni und in den SchluBreden des 29. Juni 
ein zlelbewufites Streben nach einer solchen einheitlichen Leitung der 
deutschen Wasserwirtschaft in starkstem Mafie in Erscheinung.

Relchsmlnister a. D. Dr. K rohne  wies in seiner Begrufiungs- 
ansprache ais Vorstand des Reichsverbandes der Deutschen Wasser
wirtschaft darauf hin, dafi alle Aufgaben des Wasserbaues einer eingehenden 
Vorbereitung von langer Hand bedurfen. Schon deshalb, besonders aber 
im Hinblick auf den weitgehenden EinfluB, den jede kflnstliche Ver3nde- 
rung der bestehenden natiirllchen Wasserverhaltnisse bewirkt, ist eine 
einheitliche Zusammenfassung der gesamten wasserwirtschaftlichen Arbeit 
erforderlich. Ein Ausgleich der zum Teil einander widerstrebenden Belange 
der verschiedenen Zweige der Wasserwirtschaft: des Wasserstrafien-
verkehrs, der Landeskultur, der Wasserkraftwirtschaft, der Fischerei usw. 
und ihre Ausrichtung nach einem einheitlichen Plan zum allgemeinen 
Besten ist nur bel einer zentralen Leitung mOglich.

Einen entscheidenden Schritt in dieser Entwicklung bedeutet die von 
Generalinspektor Prof. ©r.=Sng. Todt vollzogene Berufung eines Sonder- 
be au frag te n  fu r a l le  F ragen  der W asse rw irtscha ft in das Haupt- 
amt fur Technik: des Pg. A rno  F ischer, Ministerialrat ln Miinchen. Die 
Aufgabe des Sonderbeauftragten besteht vor allem darin, alle das Wasser 
betreffenden Angelegenheiten von innen heraus zur Gesundung zu bringen 
und durch die Partei nun auch in der Wasserwirtschaft Ordnung zu 
schaffen. Zur Vorbereitung dieser Aufgabe hat der Generalinspektor den 
Reichsverband der Deutschen Wasserwirtschaft beauftragt, alle aufbau- 
willigen Krafte zu sammeln und gleichzeitig den in der Fachgruppe 
Bauwesen im NS.-Bund deutscher Technik gebildeten „A rbe itsk re is  
W asse rw irtscha ft"  zu fiihren, zu dessen vornehmsten Aufgaben es 
gehOrt, die technisch-wissenschaftliche Arbeit auf dem Gesamtgebiete des 
Wasserbaues und der Wasserwirtschaft wahrzunehmen und die hierln 
tatigen Techniker zu betreuen.

Generalinspektor Prof. S r .^ng . T odt verband in seiner Ansprache 
einen Oberblick iiber die vergangene Entwicklung der Wasserwirtschaft 
mit einem Ausblick auf die Zukunft und die Parole fflr das nachste Jahr.

Die vorjahrige Wasserwirtschaftstagung in Aachen habe noch im 
Zeichen einer besonders wachsamen Ressortwahrung gestanden. Im letzten 
Arbeitsjahr habe sich jedoch eine erfreuliche Entwicklung dahin angebahnt,
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dafi die einzelnen mit wasserwirtschaftiichen Fragen beschaftigten Ressorts 
bel Wahrung und berechtigter Betonung ihrer Selbstandigkeit fiir alle 
Fragen ihrer besonderen Aufgaben sich im steigenden Mafie zu einer 
tibergeordneten technischen Auffassung einer allgemeinen planmafiigen 
Wasserwirtschaft bekennen. Diese Entwicklung zur Elnigung sei dle 
Folgę einer hoheren Auffassung der Technik, die aus den naturwlssen- 
schaftlichen Erkenntnissen den Willen schópfe, sie zum Wohle des 
ganzen Volkes anzuwenden und zu nutzen. Der Generalinspektor gab 
seiner Melnung Ausdruck, dafi dle deutschen Kulturbauer der gemein- 
samen Front bisher am weitesten entgegengekommen seien. Der Aufsatz 
von Prof. A lw in  S e ife rt iiber die drohende Versteppung Deutschlands 
habe in der Diskussion nicht zu einem Gegensatz, sondern zu einem 
Zusammenfinden gefuhrt.

An der Hand von Zahlen gab Dr. Todt einen Oberbllck iiber die 
gesamte Stromenergie-Erzeugung Deutschlands und den Anieli, den die 
Wasserkraft dabei liefert. Er wles auf die reichen MOglichkeiten hin, 
durch Ausnutzung des ungeheuren Vorrates an Wasserkraften den hoch- 
wertigen Rohstoff Kohle in grOfierem Umfange elnzusparen. Der besondere 
Vorteii der Wasserkraftenergie liege darin, dafi sie ohne Inanspruchnahme 
der an sich stark iiberlasteten Verkehrsmittel in den Hocbspannungs- 
leitungen befOrdert werden konne und dafi der Bedarf an Arbeitskraften 
klein sei. In der Entwicklung des Wasserbaues fallen der Ostmark be- 
deutende Aufgaben zu. Das niederschlagsrelche Gebiet der Ostmark mit 
den hohen Gefaiiunterschieden im Gebirge bringt es mit sich, dafi die 
Zahl der ausbaufahigen Wasserkrafte der Ostmark ungefahr so grofi ist 
wie im gesamten Altreich. Der Ausbau der ostmarkischen Wasserkrafte 
sei die Meisteraufgabe, die dem deutschen Wasserbauer gestellt sei.

Dr. Todt wies in diesem Zusammenhange besonders auf die Not
wendigkeit des n a tu rv e rb u n d e n e n  W asserbaues  hin. Wenn man 
sich nur vorstelle, dafi mit dem wachsenden Ausbau der Wasserkrafte 
dle Zahl der Kraftanlagen wesentlich zunehmen werde, so ergebe sich 
schon daraus die Forderung, die Wasserbauten so in die Natur hinein- 
zustellen, dafi sie in den jewelligen Rahmen pafiten. Das gelte z. B. auch 
fiir die Uberlandleitungen.

Nach einem kurzeń Hinweis auf die grofien Aufgaben der Binnen
schiffahrt, die Staatssekreiar K oen lgs in seinem Vortrag ausfiihrlich be- 
handeln werde, und auf den Ausbau des neuen deutschen Wasserrechtes, 
das sich am besten durch den Gebrauch entwickie, gab Dr.Todt folgende 
Richtlinien fiir die Arbeit des nachsten Jahres:

D ie  E rkenn tn is  des in ne ren  Z u sam m en ban ge s  und des 
In e in a n d e rg re ife n s  a l le r Z w e ig e  der deu tschen  W asserw irt
scha ft mufi durch en tsp rechende  E rz ie h u n g sa rb e it  ve rtie ft 
w erden . Aus d iese r E rk en n tn is  heraus mufi gem einsam es, 
p la n m a flig  zum  W oh le  des deu tschen  V o lkes  au sg e r ic h te te s  
H a n d e ln  erw achsen, E in h e it l ic h e s  D enken , e in h e it l ic h e  Ge- 
s in n u n g  s in d  w ic h t ig e r  ais e in h e it l ic h e  Z e n tra ls te lle n . E ine  
so lche  f ib e rgeo rdne te  A u ffa s su n g  der deu tschen  W asse rw irt
scha ft b e d e u te t z u g le ic h  e ine  H e b u n g  der deu tschen  
T echn ik .

Staatssekretar K oen igs  vom Reichsverkehrsministerium behandelte 
das Thema „V erkehrsw asserbau  Lander und V 0 1 k e rv e rb in d e n d “ 
ais Teil einer nach iibergeordneten Gesichtspunktcn gelenkten Wasser
wirtschaft in einem ganzheitlich aufgefafiten Lebensraum:

„Unter der nationalsozlalistischen Fiihrung des Deutschen Reiches sind 
zwei Voraussetzungen erfiillt worden, die es der Reichswasserstrafien- 
verwaltung ermóglichen, groflziiglg an den Ausbau und die Verbcsserung 
der Lander und Volker verblndenden Strome heranzugehen:

„die Befrelung von der internationalen Stromkommlssion’ und 
„die Anerkennung, dafi der Bau von WasserstraBen und die Er- 
haltung und Entwicklung der Binnenschiffahrt staatspolitisch 
notwendig sind”.

An Stelle der Erzwingbarkeit der Mehrheitsbeschliisse jener Kollektiv- 
organe des Vólkerbundes ist die freie und glelchberechtigtc Mitarbeit 
Deutschlands an den bisher internationallsiert gewesenen Flussen 
getreten.

Die verschiedenartlgen Verkehrsmittel, Binnenschiffahrt und Eisen
bahn, Kraftwagen und Luftfahrt, werden nicht mehr In ihren Wettbewerb- 
verhaltnissen zuelnander gesehen, sondern allein nach dem AusmaB 
betrachtet, was sie dem Staate, der Wirtschaft und dem deutschen Volk 
an Diensten zu leisten vermógen.

Die Binnenschiffahrt erhalt die WasserstraBen ais Verkehrswege vom 
Staate vorgehalten. Inwieweit sie mit Schiffahrtabgaben belastet wird, 
richtet sich nicht nach den Grundsatzen der Selbstkostendeckung fiir die 
WasserstraBen, sondern wird allein nach verkehrspolitischen und wirtschafts- 
politlschen, d. h. nach staatlichen Gesichtspunktcn, bestimmt.

Die Richtlinien und Ziele, die die Reichswasserstrafienbaupolitik in 
unserem heutigen Grofideutschen Reich bestimmen, lassen sich in den 
drei kurzeń Formeln zusammenfassen:

Es gilt einmal, die Wasserwege auszubauen in Richtung auf 
die deutschen Seehafen;

es gilt zwcitens, die Grenzgebiete durch AnschluB an das 
deutsche Wasserstrafiennetz zu starken;

es gilt drittens, die von der Natur gegebenen Fliisse durch 
Kanale miteinander zu verbinden und damit die Fliisse zu einem 
Wasserstrafiennetz auszugestalten.

Kelnes der drei Momente ist allein mafigebend. Sie wirken zu
sammen, durchdringen sich gegenseitig und schliefien das eine Ziel in 
sich: das Ziel der inneren und aufieren Sicherheit des Reichs.

„W asse rs tra f ie nb aupo lit ik  is t S e e h a fe n p o lit ik .*

Es muB Aufgabe der RelchswasserstraBenverwaltung sein, den Reichs- 
gedanken in der Wasserstrafienbaupolitik zum Durchbruch zu bringen 
und den deutschen Seehafen durch Ausbau ihrer in das Blnnenland 
fiihrendcn WasserstraBenverbindungen einen so tiefen EinfluBbereich wie 
móglich zu geben.*

Staatssekretar K oen igs  wies hier auf die Kanalisierung der Weser, 
die Regelung der Elbe, die Verbesserung der Oder durch Ausbau und 
Anrelcherung durch Zuschufiwasser aus Staubecken, die Erweiterung des 
Dortmund-Ems-Kanals, den Masurischen Kanał und den Siidfliigel des 
Mittellandkanals hin.

„Der starkste Ausdruck der Scehafenpolltik ist das Vorhaben des in 
glelcher Weise von der Ruhr und den drei Hansestadten Bremen, Ham
burg und Liibeck geforderten Hansakanals.

Dieser ist staatspolitisch von einer ganz besonderen Bedeutung und 
fiir dle Aufgabe gedacht, dem Kohle- und Eisenverkehr des Ruhrgeblets 
den Weg nach den deutschen Nordseehafen Bremen und Hamburg und 
zur Ostsee nach Liibeck zu eróffnen. Eine Entscheidung iiber die In- 
angriffnahme des Baues ist noch nicht getroffen, doch sind dle Vorarbeiten 
fiir den Kanał, der jetzt fiir 1500-t-SchIffe geplant wird, erneut auf
genommen.*

An historischen Beispielen wies Staatssekretar K oen igs  die Not
wendigkeit nach, die Grenzgebiete durch AnschluB an das deutsche 
Wasserstrafiennetz zu starken. „Hier ist in erster Linie der neue Kanał 
zu nennen, der ais Ersatz des vor 120 Jahren erbauten Klodnitzkanals 
Obcrschlesien mit der Oder verbinden soli.

Die Bedeutung, die der Fuhrer diesem Grenzkanal belgelegt, ist 
daraus zu ersehen, dafi der Fuhrer genehmigt hat, daB dieser Kanał den 
Namen Adolf-Hitler-Kanal erhalt.

Die Wiinsche des Wurm- und lnde-Reviers nach einem Aachen-Rhein- 
Kanal und des Saarlandes nach einem Saar-Pfalz-Kanal wurzeln in dem 
gleichen Drang nach einer festeren Verbindung mit dem Innem des 
Reichs, sind aber zur Zeit nicht erfiillbar.

Es gilt drittens, und darin muB heute das Hauptziel der deutschen 
Wasserstrafienbaupolitik liegen, die natiirlichen Strome, die sich in der 
Norddeutschen Tiefebene in der Hauptrichtung von Siid nach Nord er- 
glefien und im Siiden unseres Vaterlandes, durch die Donau verkórpert, 
von West nach Ost gehen, durch kunstliche Kanale miteinander zu ver- 
blnden und damit iiber das ganze Reich hinweg ein zusammenhangendes 
Wasserstrafiennetz zu schaffen.

Mit der ErOffnung des M it te l la n d k a n a ls  sind der Rhein, die Ems 
mit dem Dortmund-Ems-Kanal, die Weser, die Elbe, die markischcn Ge- 
wasser und die Oder zu einem Wasserstrafiennetz zusammengeschlossen 
worden.

Das Ziel der R he in- M a in- D onau- V erb indung  und des Ausbaues 
der Donau ist dle Erschliefiung des Raumes zwischen der Ruhr und Wien 
fur den Binnenschlffahrtverkehr.

Der O der-D onau-K ana l ist der sinnfailige Ausdruck fiir die neue 
Verkehrseinheit, die mit dem Fallen der politischen Grenze zwischen 
Schlesien und der Ostmark entstanden ist, er wird sich, wenn er einmal 
in Betrieb kommt, zu einem mitteleuropaischen Verkehrsweg allerersten 
Ranges entwickeln.*

Weitere Piane — die Verbindung des Neckars mit der Donau und 
der Werra mit dem Main — werden untersucht.

„In diesem Programm Seehafenpolitik, Grenzpolitik, Herstellung eines 
Wasserstrafiennetzes, sind es zwei Momente, die uns zur Beschleunigung 
unserer Arbeiten zwingen: Grofideutschland hat uns eine Weite des 
Raumes gebracht, die wir bisher nicht kannten, und diese Weite des 
Raumes verlangt Transporte, die iiber die bisherigen durchschnittlichen 
Entfernungen hinausgehen. Da in den weiten Entfernungen die Starkę 
der Binnenschiffahrt liegt, ergeben sich die an allen Orten auftretenden 
Verlangen und Forderungen nach einem verstaikten Wasserstrafienbau. 
Das zweite Moment, das uns zur erhóhten Kraftanspannung drangt, sind 
die Forderungen des Vierjahresplans. Sollen dle auslandischen Rohstoffe 
durch die Vorkommen im Inlande ersetzt werden, so ergeben sich neue 
Verkehrsbeziehungen inlandischer Gewlnnungsstatten und inlandischer 
Werkstatten zur Verarbeitung, und es entstehen Verkehrsnotwendigkeiten, 
fiir die es bisher keine Deckung gab.“

Fur die Hermann-Góring-Werke in Salzgitter wird ein Stichkanal vom 
Mittellandkanal nach Bleckenstedt gebaut.

„Die Hiitten der Reichswerke Hermann Góring in Linz verlangen ge- 
bieterisch fiir den Bezug an Kohlen und Erz sowie den kunftlgen Absatz 
ihres Eisens die Rhein-Main-Donau-Verbindung. Der Wasserstrafienbau 
Ist heute nicht mehr ein Streitgegenstand verschieden ausgerichteter 
Kanalvereine, sondern eine staatliche Notwendigkeit zur Erschliefiung des 
deutschen Lebensraums.*

In einem besonderen Abschnitt setzte sich Staatssekretar K oen igs  
mit dem neu aufgekommenen Begriff „Verkehrswasserbau* auseinander. 
Es Ist nicht allein Aufgabe der Relchswasserstrafienverwaltung, dle Wasser
straBen fur den Verkehr auszubauen. Von mindestens ebenso grófier 
Bedeutung ist die Grundaufgabe der WasserstraBenverwaltung, dieWasser- 
lSufe in ihrer planmafiigenWasserfiihrung zu erhalten und so zu verbessern, 
dafi nicht allein der Schiffahrt, sondern vor allem der Vorflut gedient 
wird, dafi móglichst gunstlge Grundwasserstande fiir die Landwirtschaft 
erzielt werden und dafi Hochwasser ferngehalten oder móglichst unschad- 
lich abgefiihrt werden. Der Reichsfinanzminister hat sich dieser Auf
fassung angeschlossen.

Zu den Aufgaben der Wasserstrafienverwaltung gehórt auch der 
Ausbau der Wasserkrafte da, wo sich die technische Móglichkeit dazu bietet.
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Staatssekretar K oen lg s  regte im AnschluB an die vorstehenden Aus- 
fiihrungen an, die Verwaltung der einer staatlichen Fiirsorge bediirfenden 
GewUsser in eine Hand zu legen.

„Die G renze  von S trom bau  und K u ltu rb a u  kann n ich t du rch  
d ie  V e rk eh rs fu nk tio n  be s tim m t, sondern mufi allein an der Stelle 
gesucht werden, wo die Notwendigkeit einer óffentlichen Verwaltung auf- 
hórt und der Staat die Pflege der Gewasser unter seiner Aufsicht den 
órtlichen Beteiligten oder Genossenschaften iiberlassen kann. Die Aufgaben 
und Ziele, welche fiir die groBen StrOme, die heute ais Relchswasser- 
straBen gelten, maBgebend sind, unterscheiden sich ln nichts von den 
Aufgaben und Zieleń, welche auf den nicht dem allgemeinen Verkehr 
dienenden, aber der óffentlichen Strompflege bediirfenden Wasserstrafien 
erfflllt werden mussen. Die Verhaitnisse in Schlesien, wo wir nicht nur 
Reichswasserstrafien und Landeswasserlaufe haben, sondern auch Flusse, 
die nach der Hochwassergesetzgebung aus dem Anfang des Jahrhunderts 
dem Provinzialverband anvertraut sind, haben deutlich gezelgt, wie not- 
wendlg es ware, die gesamten Wasseriaufe von staatlicher Bedeutung 
einer einzigen Verwaltung zu unterstellen.

Wenn es aber schon nicht móglich ist, die verschiedene Tr3gerschaft 
zwischen Reich und Landern aufzuheben, so miiBte man doch danach streben, 
wenlgstens in der Mtttelinstanz zu einheltlichen Wasserstrafien- und Wasser- 
wirtschaftsbehórden zu gelangen. Ais Belspiel, wo diese Frage hervor- 
ragend gelóst ist, móge auf die Wasserwirtschaftsverwaltung ln Sachsen 
hlngewiesen werden."

Ministerialdirektor R iekc  vom Rclchsemahrungsministerlum wles in 
seinem Vortrag „L andesku ltu rw asse rbau  im D r itte n  Re ich" ein- 
leltend darauf hin, dafi die Teilung der wasserbaullchen Aufgaben nach 
den Begriffen des „Linien-Wasserbaues" und „Fiachen-Wasserbaues" 
hóchst ungliicklich sei. Die gegenseitige Abhangigkeit des Kulturwasser- 
baues und des Verkehrswasserbaues sei so grofi, dafi eine planmafilge 
Wasserwirtschaft nur nach dem (ibergeordneten Geslchtspunkt des all
gemeinen Wohls betrieben werden konne. Bei einer Verknappung des 
Wassers miisse von Fali zu Fali eine Rangordnung der Bedarfstrager 
geschaffen werden. An erster Stelle mussen immer der Bedarf an Wasser 
fflr die Ernahrung von Mensch und Tier slchergestellt werden.

Ministerialdirektor Rleke gab alsdann einen eingehenden Leistungs- 
berlcht iiber den Landeskulturwasserbau seit 1933. Seine Ausfiihrungen 
iiber die Flurberelnigung und den Wegebau, die Wildbachverbauung lm 
Zusammenhang mit der Aufforstung kahler Steilhange, die Flufiregelungen, 
die in Zukunft nur noch im Rahmen eines Gesamtplanes fur das ganze 
Flufigebiet und unter móglichst weitgehender Speicherung des Hoch- 
wassers ausgefuhrt werden diirfen, ferner iiber Deichbauten, Ent- und 
Bewasserungs- und Beregnungsanlagen, Moor- und Ódlandkultivierung, 
landliche Trinkwasserversorgung usw. gaben einen Oberblick iiber die 
vielseltlge Tatlgkeit der Kulturbauverwaltung. Wenn zunachst die Arbeits- 
beschaffung um jeden Preis mafigebend war, so steht jetzt dic Erzeugungs.

schlacht fiir den Vierjahresplan an erster Stelle. Hier liegen fiir die neu 
eingerichteten Wasserwirtschaftsstellen grofie Aufgaben vor, denen es 
obliegt, die Wassermangel- und Wasseruberschufigcbiete festzustellen und 
die Grundwasserverhaltnisse eingehend zu erforschen.

In seiner Schlufiansprache fafite der Sonderbeauftragte fiir Wasser
wirtschaft in der Reichsleitung der NSDAP., Hauptamt fur Technik, 
Ministerialrat A rno  F ische r, das Ergebnis des Reichswasserwirtschafts- 
tages dahin zusammen, dafi die Zeit des hemmungslosen Spieles der 
freien Krafte in der Wasserwirtschaft cndgultig voruber ist und dafi an 
dereń Stelle heute ein grofier einheitlicher Wille fuhren mufi, der am 
Wohle der ganzen Nation ausgerichtet ist. Auch in der Wasserwirtschaft 
wird man mit Mut, Entschlossenheit und Vcrantwortungsfreudigkelt neue 
Wege gehen mussen. „Wir mussen aus der Verpflichtung und Dankes- 
schuld gegeniiber unserem Fiihrer heraus immer dafur sorgen, dafi wir 
e inen  ge w a lt ig e n  V orsprung  gegeniiber anderen Vólkern in der 
technisch-wirtschaftllchen Gestaltung unserer Wasserbauten haben. Um 
solche Aufgaben von Reichsrang lósen zu kónnen, bedarf es einer 
s tra ffen  z e n tra le n  Z usam m en fa ssu ng  der w asserw irtschaft-  
lich en  A rb e it, die eine elnhcltliche ubergeordnete Ausrichtung aller 
im Wasserbau tatigen Ingenieure slcherstellt und die aus zufalligen 
geschichtlichen Entwicklungen entstandcnen zahlreichen wasserbau- 
trelbenden Dienststellen und Behórden unter e ine r e ln h e it llc h e n  
Fuhrung zusammenfafit. Wenn wir so, anstatt in verschiedene Lager 
zersplittert zu sein, heraus aus unseren Zustandlichkeitssorgen in e ine 
e in h e it l ic h e  F ron t zusammentreten, wenn sich so die alten Wasser- 
bauer mit den neuen Wasserbauern zu einer verschworenen Arbeits- 
und Kampfgemeinschaft zusammenschliefien, dann kónnen wir wahrhaft 
Grofies lelsten I “

Der Berichterstatter hofft, dafi es ihm gelungen ist, die allgemeine 
Stimmung des Reichswasserwlrtschaftstages 1939 richtig darzustellen: 
Die iibereinstimmende Oberzcugung aller, dafi es zu einer einheltlichen 
Wasserwirtschaft kommen mufi, wenn in Zukunft der auf allen Gebleten 
s tark  wachsende Bedarf an Wasser befriedigt werden soli. Wenn General- 
inspektor Todt zum Ausdruck brachte, daB die Kulturbauverwaltung den 
Gedanken der einheltlichen Wasserwirtschaft am nSchsten gekommen sei, 
so betonte Statssekretar K oen lg s , daB die Reichswasserstrafienverwaltung 
sich in a lle n  ihren G lie d e rn  gegen die in der Verfassung von Weimar 
festgelegte Zerreifiung einer zw a n g ia u f ig  einheltlichen Aufgabe — 
Verwaltung der Wasserstrafien durch das Reich nur fiir den Verkehr, 
Betreuung der Landeskultur und der Wasserwirtschaft durch die Lander —  
stets gewehrt habe. Der Berichterstatter móchte auch darauf hlnweisen, 
dafi Oderstrombaudirektor F ran z iu s , Breslau, seit 1933 in Wort und 
Schrift fiir eine einheitliche, planmafiig ausgerichtete Wasserwirtschaft flcht.

Móge es aus der unbedingtcn Notwendigkeit der Sache heraus 
b a ld  gelingen, die heute noch bestehenden formellen und personellen 
Schwierigkeiten zu iiberwlnden. Gaye.

Yermischtes.
Ministerialrat Schulze-Fielitz zum M inisterialdirektor ernannt. 

Der Abteilungsleiter beim Generalinspektor fur das deutsche Strafien- 
wesen, Ministerialrat S c b u lz e - F lc litz , ist zum Ministerialdirektor er
nannt worden. Er wurde im Jahre 1899 in Hannover geboren; seln 
Ingenieurdiplom erhielt er 1922 an der Technlschen Hochschule Hannover, 
im Jahre 1925 legte er die grofie Staatsprufung ab. Im August 1933 
wurde Schulze-Fielitz zum Generalinspektor fiir das deutsche Straflen- 
wesen berufen, dort hat er sich um den Aufbau der Behórde auBer- 
ordentliche Verdienste erworben. Dr. Todt iibertrug ihm sehr bald die 
Leitung der „Abteilung LandstraBen", der die Erneuerung des Reichs- 
und Landstrafiennetzes obliegt. Beim Westwallbau wurde er vom General
inspektor Dr. Todt mit der Leitung der „Organlsation Todt" in Wiesbaden 
beauftragt. im Aufgabenbereich des Generalbevolimachtigten fur die 
Regelung der Bauwirtschaft ist er heute der Vertreter des General- 
inspektors.

Leistungssteigerung durch Maschineneinsatz auf der Baustelle1). 
Wenn man von den Móglichkeiten der Leistungsteigerung durch die Wahl 
geelgneter Baustoffe und -konstruktlonen absieht, so bestehen fiir eine 
Erhóhung des bei gleichem Menscheneinsatz noch zu bewaitigenden 
Bauvolumens zwei Wege: S te ig e ru n g  der L e is tu n g  des e in z e ln e n  
durch zlelbewuBte nationalsozialistische Menschenfuhrung und H ebung  
des A rb e itsw irk u n g sg rad e s  der G e sa m th e it  der Bauschaffenden 
durch Vermcidung aller iiberfliisslgen Arbeiten uberhaupt. Ist fiir das 
erste der Geist der Betrlebsfiihrung des Einzelunternehmens ausschlag- 
gebend, so setzt das zweite die Bereitwllligkelt zur Gemeinschafts- 
arbelt aller Betriebe voraus. Normung, Einheltslieferbedingungen, VOB, 
Kalkulations- und Leistungsrichtsatze sind die segensreichen Frtichte 
derartiger Arbeit. Das wlrksamste Mittel, die menschliche Arbeltskraft 
ratloneller auf der Baustelle einzusetzen, Ist der E rsatz durch  die 
M asch ine  iiberhaupt.

Im Erdbau sind Lohnanteil und Massen am gróBten; hier kónnen 
die meisten Arbeitskrafte freigemacht werden. Der Mutterbodenabhub 
von Hand allein erfordert im RAB-Bau jahrlich mindestens 5000 Menschen 
mehr. Eimerseilbagger, Raupen-EImerkettenbagger oder Flachbagger, wie 
Planierraupe und Strafienhobel, kónnen hier erfolgreich eingesetzt werden.

Ł) Aus einem Vortrage von Prof. Dr. G eo rg  G a rb o tz , Berlin, auf 
der Baumessetagung am 29. August 1939 in Leipzig.

Neben den Geraten zum Lósen und Laden spielen auch die einfachen 
Hilfsmittel der Klppe, wie Kippenraumer, Gleisruckmaschinen, die Behelfs- 
gleis-Vorstreckgerate u. a. m. eine ausschlaggebcnde Rolle bei der Frei- 
setzung von Arbeitskraften. Auch im Strafienbau lafit sich vor allem bel 
den Betondecken durch eine richtige, auf den wissenschaftlichen und 
praktischen Erfahrungen aufbauende Gestaltung der Mechanisierung von 
Umschlag, Transport und Vortrleb erheblich an Arbeitskraften sparen. 
Einschichtige, halbseitige Bauweise, nasserer Beton und Verzicht auf die 
Randstreifen geben mit neuartigen verteiIerlosen Mischein und Sonder- 
bauarten einfacher Ruttelfertiger die Móglichkeit, stetig hohe Leistungen 
mit wesentlich verrlngertem Personal zu erzielen.

Der Betonbau war schon immer die Domane der Mechanisierung. 
Und trotzdem lafit sich auch hier noch durch kontlnuierliches statt absatz- 
weises Abmessen, durch verstarkten Einsatz von Betonpumpen, durch 
Riittelgerate u. a. mit der Personalverringerung eine erhebliche Leistungs- 
und Qualitatssteigerung verbinden. Auch der Transportbeton kónnte in 
den Schwerpunkten des Bauens sich in gleicher Rlchtung auswirken.

Noch mehr aber kann im Hoch- und Monumentalbau geschehen. 
Man wird dann allerdings auch bel Baustoff und Konstruktlon, bel der 
Stein- und Mórtelzufuhr, der Schalung und Rustung neue Wege gehen 
miissen. Zur Mechanisierung gehóren aber SchlieBlich ais Erganzung 
noch die Arbeitsuntersuchungen durch cin Betrlebsbiiro wie ln der 
Maschinenindustrle; denn die Ausnutzung von Gerat und Mensch liegt 
vielfach noch unter 50% . Diese Ver!ustquellen im Betriebe zu beseitigen 
und gleichzeitig durch eine bessere Bauplanung die vlelerlei Stórungen 
eines rationellen Ablaufes des Bauvorgangs auszuscheiden, sind zwei 
der wichtigsten Gemeinschaftsaufgaben von Auftraggeber und -nehmer 
bei der Leistungssteigerung der deutschen Bauwirtschaft.

Ein neuer Schaufelradbagger. Die Anzahl der in den deutschen 
Braunkohlengruben arbeltenden Schaufelradbagger1), die meist im Block- 
betrieb, im Gegensatze zu den Eimerkettenbaggcrn, hauptsachllch fur 
Frontbetrleb eingesetzt werden, hat sich kiirzlich um ein weiteres groBes 
Gerat (der Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft) mit einer tatsachlichen 
Leistung von 750 m:i/h vermehrt (slehe Abblldung).

Das Schaufelrad von 6 m Durchmesser mit sechs Eimern von je 500 1 
Inhalt ist an einem 27 m langen Ausleger angebracht, der um 10 m ver-

■) Bautechn. 1938, Heft 32, S. 418 ff.
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schoben werden kann. Aus- 
gefiihrt werden 26 SchQt- 
tungen/min. Die Abtrag- 
hohe betragt 20 m. Von 
dem 1,3 m breiten Fórder- 
bande im Schaulelradaus- 
leger geiangt das Gut auf 
ein 1,5 m breites Verlade- 
fórderband, das in dem 
Ausleger von 20 m Lange 
mit einer Geschwindigkeit 
von 3 m/sek umiauft und 
die Wagen der Zflge be- 
ladet. Der Verladeband- 
ausleger ist um 250° 
schwenkbar.

Der ebenfalls um 250° 
schwenkbare Oberbau mit 
dem Schaufelradausleger ist 
auf drei Raupen mit je 
zwei Ketten aufgebaut, auf 
denen der Bagger mit 
einer Geschwindigkeit von 
4 m/min verfahrt. Der kleinste Fahrkreishalbmesser betragt 50 m. — Das 
Haus fiir den Baggerfiihrer ist am Ende des Auslegers neben dcm 
Schaufelrad angebracht. Der Klappenschiagerstand befindet sich am Ende 
des Yerladeforderbandauslegers. R.—

Biicherschau.
Bauten der Bewegung. Band I der Buchreihe des Zentralblatts der 

Bauverwaltung, herausgegeben im Preufiischen Finanzministerium.
2. Auflage. Berlin 1939, Verlag Wilh. Ernst & Sohn. Preis geb. 8 RM.

Der vornehm ausgestattete stattliche Band enthait aufier einem ein- 
leltenden Aufsatze „Baukultur im Dritten Reich" von J u l iu s  Schulte- 
F ro h lin d e  eine geschickt ausgewahlte Zusammenstellung prachtiger 
Bllder von Bauten des Dritten Reiches aus VerOffentlichungen der Jahr- 
g3nge 1936 bis 1939 des Zentralblatts der Bauverwaltung. Auch interessante 
E in z e lh e ite n  baulichen und handwerklichen Schaffens werden dem 
Beschauer dieser Bllder klar vor die Augen gefuhrt und vermitteln ihm 
einen tiefen Einblick in die gegenwartige deuische Bautatigkeit und Bau- 
gesinnung. — Wir mdchten hier beispielsweise nur erwahnen die Bauten 
der Partei am KOnlglichen Platz in Miinchen, die iibrigens in der 1. Auf- 
iage noch nicht zu finden waren; ferner die Ordensburgen Vogelsang 
(Eifel) und Crossinsee, das Deutsche Haus auf der Internationalen Aus- 
stellung Paris 1937, das Haus der Deutschen Kunst in Miinchen, Bauten der 
Reichsautobahn und das Haus des Deutschen Handwerks in Frankfurt a.M.

Das vortreffllche Werk bietet jedem, der fiir die bisher errichteten 
grofien Bauten des Dritten Reiches Interesse hat, ein erstklasslges Mittel, 
sich mit den wichtigsten dieser Bauten in beąuemer Weise bekannt zu 
machen. Seine Anschaffung ist deshalb allen Volksgenossen warm zu 
empfehlen. Ls.

Scholle, R., St\=3tu]., Oberregierungsbaurat: Schutzraumabschliisse. Bau- 
licher Luftschutz, Heft 3. IV, 40 S. u. 62 Abb. Berlin 1939, Verlag 
Wilh. Ernst & Sohn. Einzelpreis geh. 1,60 RM.

Der Verfasser behandelt in der vorliegenden Schrift ein aufierordentlich 
wichtiges Sondergebiet des baulichen Luftschutzes, die Ausbildung der 
Abschlilsse der Óffnungen der Luftschutzraume. Unter Óffnungen sind 
nicht nurTiiren, sondern auch Gucklocher, Durchdringungen von Leitungen 
durch das Mauerwerk u. dgl. m. zu verstehen. Nach Belrachtungen uber 
die Einteilung der Raumabschlflsse in gassichere, triimmersichere und 
śplltterslchere und flber die Abmessungen und Baustoffe der Raum- 
abschlflsse wird das Hauptgebiet: ,D ie bauliche Durchbildung gas-
s icherer Schutzraumabschliisse aus S ta h l"  behandelt. Im einzelnen 
werden in diesem Abschnitt besprochen: die Raumabschlufituren selbst, 
die Bander zu ihrer Befestigung, die Verschlflsse der Tflren, die Dlchtung 
der Turkanten, die Nuten zur Aufnahme der Dichtung, die Guckldcher 
in den Tflren, die Zargen, die Steinschrauben zu ihrer Befestigung und 
die Turschwellen. Es folgen Angaben flber Tflren aus Holz, Kunstbau- 
stoffen und Eisenbeton, flber waagerechte Schutzraumabschliisse und flber 
Notausstiege. Den Schlufi bilden Erórterungen flber Druckluftventile zum 
Zufuhren von Luft in die Luftschutzraume und flber die Abdichtung bei 
der Durchfiihrung von Leitungen durch die Wandę. Das Buch bringt 
Beisplele und Gegenbeisplele, an denen das Gute und Schlechte eriautert 
wird. Es baut sich auf den jahrelangen Erfahrungen auf, die bei den 
vielen Ausfflhritngen von der Heeresgasschutzschule und von den Firmen 
gesammelt sind.

Das Buch sei allen Ingenieuren und Archltekten, die sich mit dem 
Bau von Luftschutzraumen zu befassen haben, warm empfohlen. Sie finden 
in dem Buch alles Nótige des behandelten Sondergebletes. Fur eine 
zweite Auflage, die sicher bald nOtig sein wird, empfehle ich an manchen 
Stellen eine etwas eingehendere Erdrterung des Stoffes, der in der vor- 
liegenden Fassung oft etwas zu kurz behandelt ist, damit sich auch der 
weniger Eingeweihte schnell ln die Einzelheiten des Problems hinein- 
findet. _____________  Schaper.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. D eu tsche  R e ich sbahn . a) Reichs- und 

P reu fiisches  Y e rk e h rsm in is te r iu m , E is e n b a h n a b te ilu n g e n . Er-

nannt: zum Ministerialrat: 
die Oberregierungsbaurate 
D re file r  und ®r.=J>ng. 
G o tts c h a lk .

b) B e trieb sve rw a l-  
tung . Ernannt:zum Reichs
bahnrat: Reichsbabnbau-
assessor K e ie n b u rg , Yor
stand des Neubauamts Wit- 
ten; die Reichsbabnamt- 
manner Z e 11, Vorstand des 
Betriebsamts Stuttgart 3, 
J a b ło n o w s k i, Vorstand 
des Neubauamts Berlin- 

Marienfelde; die 
Regierungsbaumeister a. D. 
St.=3jng. Karl S ch m itt bei 
der Obersten Bauieitung der 
Reichsautobahnen Essen, 

Ferdinand W eber in Mun- 
chen; die Staatsbahnober- 
rate K o lb  in Bdhmisch- 
Leipa, G u tw a ld  ln Karls

bad, C ze rny  in Tetschen, F le ische r in Oppeln, H e rc ig  ln Arnstadt; 
dieStaatsbahnrate Otto H errm ann , M artine z , Franz S chenk .S ch lese r, 
S tepan  in Breslau, Schadek in Trautenau, R u th  in Schweidnitz, H e in , 
W lk a n n o w a , C onnert in Dresden, K ah le r in Komotau, M a n lik  in 
Bautzen, M a lik  in Teplitz unter Versetzung ais Vorstand zum Betriebs
amt Lichtenfels, G la sne r , E d le r von O s te n w a ll in Tetschen, P e lin k a  
in Oppeln unter Versetzung ais Vorstand zum Betriebsamt Jagerndorf, 
Przeczek in Oppeln, S traube  in Regensburg, Rudolf M ayer in Ratibor; 
die Oberkommissare W iedeń  ln Saaz, H e lb ic h  in Zwickau (Sachs.), 
Willibald M u lle r  in Oppeln; die Kommissare F róm e l in Liegnitz, 
K iin ze i in Breslau; die technischen Konzipisten Zepeck und S>r.=55ttg. 
N ovak  in Breslau; —  zum Reichsbahnamtmann: die technischen Reichs- 
bahnoberinspektoren M e lze r  in Kirchmóser, B u rgdo rf, U nge r , Har- 
tisch  in Dresden, F in de ise n  in Bautzen, W enne fehr in Weifienfels, 
N ico las  in Essen, B flhnem ann  in Frankfurt (Main), S tober in Karls
ruhe, K lau fi in Seesen, H enschen  in Konigsberg (Pr), Wilhelm M e ie r 
in Bingerbrflck, S chw inn  in Mainz, S ch lem m er in Nflrnberg, Christian 
Lang in Regensburg, G iese  in Schwerin (Meckl.).

Versetzt: die Oberreichsbahnrate S ch ind le r , Vorstand des Betriebs
amts Torgau, ais Dezernent zur RBD Linz, Gottwald P e tzo ld , Vorstand 
des Betriebsamts Dortmund 1, ais Dezernent zur Reichsbahnbaudirektion 
Berlin; —  die Reichsbahnrate P rey fil, Dezernent der RBD Villacb, ais 
Dezernent zum RZA Miinchen, P a u li , Vorstand des Betriebsamts Inns
bruck 1, ais Vorstand zum Betriebsamt Salzburg 2, B iesok bei der RBD 
Wien ais Dezernent zur RBD Breslau, Be łz  bei der RBD Wien zur Reichs
bahnbaudirektion Miinchen, H e rre nk in d , Vorstand des Betriebsamts 
Gdrlitz 2, ais Vorstand zum Neubauamt Miinchen 10, M ie g l beim Betriebs
amt Attnang-Puchheim ais Vorstand zum Betriebsamt Ósnabrflck 2, 
Se len ko beim Betriebsamt Klagenfurt ais Vorstand zum Betriebsamt 
Oldenburg 3, M e rk l, Vorstand des Neubauamts Miinchen 10, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Eger, Sasse, Vorstand des Betriebsamts Aachen, ais 
Dezernent zur RBD Dresden, S c h o ll, Vorstand des Betriebsamts Olden
burg 3, ais Vorstand zum Betriebsamt Rheine (Westf.), ®i'.=$jttg. Behr beim 
RZA Berlin ais Vorstand zum Betriebsamt Dortmund 1, Lam bert beim 
Betriebsamt KOln ais Vorstand zum Betriebsamt Aachen, Dr. T rn ik  in 
Wien ais Dezernent zur Reichsbahnbaudirektion Berlin; —  Staatsbahn- 
rat D ie fil in Teplitz ais Vorstand zum Betriebsamt Malchin; —  die Reichs
bahnbauassessoren W iegand , Vorstand des Betriebsamts Salzburg 2, ais 
Vorstand zum Betriebsamt Innsbruck 1, Heinrich S chm id t beim Betriebs
amt Koblenz 1 zur Oberbetriebsleitung Sfid in Miinchen, G rube r  beim 
Betriebsamt Villingen (Schwarzwald) zur Reichsbahnbaudirektion Berlin, 
Rolf H am ann  beim Betriebsamt Dresden 3 zur RBD Miinchen, M o ll ie r  
bei der RBD Erfurt ais Vorstand zum Neubauamt Berlin 7.

In den Ruhestand getreten: Abteiiungsprasident K oh lb eg ge r  in 
Wien; — Oberbaudirektor bei den Reichsautobahnen L ie be tra u , Lelter 
der Obersten Bauieitung der Reichsautobahnen Kassel; — Oberreichsbahn
rat K la m m t, Dezernent der RBD Stettin.

Gestorben: die Oberreichsbahnrate H oehn , Dezernent der RBD 
Miinchen, Julius M ay , Dezernent der RBD Karlsruhe, A schenb renne r , 
Dezernent der RBD Frankfurt (Main).

Im Ruhestand verstorben: die Oberregierungsbaurate a. D. Geh. Bau
rat Johannes Schnock  in Mainz, zuletzt Dezernent der RBD Mainz, 
Geh. Baurat R iem ann  in Hannover, zuletzt Dezernent der RBD Hannover, 
de C ii 1 i a in Augsburg, zuletzt Vorstand der ehemallgen Bauinspektion 
Augsburg, Oberreichsbahnrat a. D. Paul W o lf in Dresden, zuletzt Yor
stand des Betriebsamts Altenburg, Reg.- und Baurat a. D. Geh. Baurat 
Schfller ln Gottingen, zuletzt Dezernent der RBD Konigsberg, Finanz- 
und Baurat a, D. Richard Sche ibe  in Klotzsche, zuletzt Vorstand des 
ehemaligen Bauamts Dresden-Neustadt.
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