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Alle Rechte v o rb eh a lten . Vielseitig und schnell.
Vom Kriegseinsatz des Reichsarbeitsdienstes.

Von Oberstfeldmeister D ippe-B ettm ar, Berlin.
Wer denkt nicht, wenn er etwas vom Reichsarbeltsdlenst hOrt, an die 

Kolonnen junger, frlscher MSnner, die mit geschultertem Spaten zu ihren 
Baustellen marschierten oder in Nflrnberg in machtigem Aufmarsch vor 
dem Fflhrer antraten. Ein Sinnblld des Frledens war der Spaten. Und 
IriedensmaBig waren auch die Aufgaben dieser neuartigen Erzlehungs- 
schule der Nation.

Da kam der Krieg. Und wie dieses aufwflhlende Ereignis fur das 
ganze Dasein des Volkes tiefe, umwSlzende Folgen hatte, so ging es 
auch am Reichsarbeltsdlenst nicht 
wirkungslos vorflber. Vor allem ver- 
langte der Krieg schnellste Ein- 
stellung auf neue Aufgaben und 
crneute Bewahrung.

Am 20. Dezember 1939 wurde 
vom Ministerrat fiir die Relchs- 
verteidigung die Fortfiihrung des 
Reichsarbeitsdienstes im Kriege an
geordnet. Und nun hieB es fflr Fflhrer 
undManner des Reichsarbeitsdienstes 
sich dieses Vertrauens in neuem Eln- 
satz wfirdig zu erweisen.

Die erste grofie Kriegsaufgabe, 
bei der der Reichsarbeltsdlenst schon 
im Jahre 1938 in der ihm elgenen 
Aufbauform eingesetzt war, hieB 
.Westwall". Wo schon damals Ein- 
heiten des Reichsarbeitsdienstes ge- 
wirkt hatten, wurden sie nun Ende 
1939 und Anfang 1940 in groBem Um- 
fange eingesetzt. Bei schwierigster 
Witterung, oft bel grimmiger Kaite, 
packten die Fauste der Arbelts- 
manner unermudllch zu. Und die Fuhrer waren schnell in ihrem neuen 
Aufgabengebiet zu Hause. Es zeigte sich schon hier, daB der Arbeits- 
dienstfflhrer gewohnt war, auf sich selbst gestellt, mit praktischem Blick 
und federnder Anpassung ganz neue Pflichten zu ubernehmen und sie 
mit seinen EInhetten zu vollster Zufrledenheit der Befehlsstellen zu er- 
fullen. VIelfache Sicherungsarbeiten waren auszufuhren, Anlage von 
Drahthlndernlssen, Stellungs-, Stollen- und StraBenbauten, auBerdem Er- 
rlchtung von Mannschaftsunterkflnften fflr die Wehrmacht.

Oft lagen dabei die Reichsarbeitsdienstabteilungen des VorfeIdes'im 
Schufiberelch der feindlichen Artlllerie. In der Verleihung des Westwall- 
ehrenzeichens, aber auch in mancher Auszeichnung mit dem Eisernen

Abb. 1. Packlagearbeiten fflr eine Abflugbahn.

Kreuz kam die auBere Anerkennung dieser Leistungen zum Ausdruck, 
die nur mógllch waren auf Grund richtiger Menschenfflhrung und echter 
Kameradschalt. Und dieser Geist bewahrte sich von der schwelzerischen 
Grenze hin bis nach Holland, flberall da, wo unter der tatkraftigen Mit- 
arbeit der Arbeitsmanner die Westbefestlgung verstarkt und vo!lendet 
wurde.

Am 10. Mai 1940 begann der Vormarsch Im Westen, wiederum eine ganz 
neue Aufgabe fur den Reichsarbcitsdienst. Nun hlefi es, bei der Sicherung

des Nachschubs an Munition, Treibstoff 
undVersorgungmItzuhelfen. An vlelen 
Steilen mufiten StraBen und Fiufiflber- 
gange wiederhergestellt werden. Um- 
gehungswege wurden angelegt,wo die 
Wege zerstórt waren; denn reibungs- 
los und blitzschnell sollte ja der Vor- 
marsch der Truppe, aber auch der 
Nachschub vor sich gehen, und bei 
aller Schnelligkeit war trotzdem eine 
zuver!3ssige Leistung stets das Ziel.

Nach den ungeheuren Siegen in 
Flandern und im Artols ergab sich 
wiederum ein neues Arbeitsfeld: 
Sammeln und Sicherstellen derBeute. 
DaB ganze Reichsarbeitsdlenstgruppen 
wochenlang angestrengt zu tun hatten, 
um diese gewaltigen Mengen an 
Munition, Waffen, Bekleidung und 
Ausrflstung zu erfassen, kann man 
nur begreifen, wenn man an Ort 
und Stelle gewesen ist. Viele 
Beutekraftwagen wurden wleder flott 
gemacht, um durch mOglichst weit- 

gehende Motorislerung die Arbelten zu erleichtern, die bel dem dauernden 
Umgang mit Sprengstoff und Munition nicht immer ungefahrllch waren.

Daneben begann der GroBeinsatz des Reichsarbeitsdienstes bei der 
Luftwaffe. Die Endabrechnung mit der Insel England hat ihren Anfang 
genommen, und die Arbeitsmanner sind nun ais getreue Helfer der 
Luftwaffe mit dabei. Ungezahlte Feldflugplatze entstehen im Nu 
unter den nervigen Fausten der erdbraunen Manner. Rollfelder und 
Abflugbahnen werden oft unter schwierigsten Verhaitnissen fur unsere 
Jagd-, ZerstOrer- und Kampfgeschwader angelegt, dazu die notwendigen 
kilometerlangen KabelgrSben, ZufahrtstraBeii und Tankanlagen sowie 
Splitterschutzwande und Abstellpiatze fflr die Maschinen. Zu diesen
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Arbeiten kommen dann noch Treibstofflagerung, Munitionsfórderung und 
Bombenstapeln.

,Bls zum SoundsovIelten hat der Feldflugplatz i n ......................
bereitzustehen*. Und er steht bereit, wie immer zum festgesetzten 
Zeitpunkt. Das klingt selbstverstandlich. Und doch sind tausend Wider- 
stande zu flberwinden, die der Laie nicht kennt. Aber frisch und froh 
gehen Fflhrer und Manner ans Werk, und es wird geschafft.

So stehen Tausende von Arbeitsmannern in Belgien, an der Kanal- 
kflste, Einheiten auch im Reichsgebiet an der Seite der kuhnen Kameraden 
der Luftwaffe in dem glflcklichen BewuBtsein, hier mithelfen zu dflrfen 
an der Vorbereitung der gewaltigen Luftangriffe gegen England. Es ist 
ein natiirliches und schónes Ergebnis, daB aus dieser Zusammenarbeit 
eine herzliche Kameradschaft zwischen den Mannern der Luftwaffe und 
des Reichsarbeitsdienstes erwachsen ist.

Zur Vervolistandigung sei schliefilich noch hingewiesen auf den Ein- 
satz in Norwegen. Wie in Polen, Holland, Belgien und Frankreich 
marschlerten auch in Norwegen die Abteilungcn des Reichsarbeitsdienstes 
tausende Kilometer von der Heimat entfernt, und auch hier war ihrem 
Wirken voiler Erfolg beschieden. Wichtige StraBen sind ausgebessert, 
Krflmmungen erweitert, Felsen zur Verbreiterung der Fahrbahn gesprengt, 
StraBen befestigt, Gebirgsbache in ihrem wilden Lauf eingefangen und 
flberbrflckt, Knflppeldammwege und Packlager flber sandige Strecken ge- 
baut. Auch zum Ausbau des- norwegischen Eisenbahnnetzes und damit 
zur Erleichterung des Heercsnachschubes und zur weiteren ErschlieBung 
des Landes hat der Reichsarbeitsdienst in Zusammenarbeit mit den Eisen-

bahnpionieren beigetrageri, Aufierdem waren ebenso wie in Flandern 
auch hier die Arbeitsitifliiner ais Helfer der Luftwaffe beim Bau von 
Flugpiatzen und im Bodenhilfsdienst eingesetzt.

Wenn man den grofien Umfang dieser Aufgaben flberblickt, die im 
Kriege Tausende von Fflhrern und Arbeitsmannern zu bewaitigen hatten, 
dann failen besonders zwei Tatsachen ins Auge:

1. Der kampfenden Truppe wurden umfangreiche Hllfsarbeiten ab- 
genommen, so dafi dadurch wieder um so mehr Krafte fflr die 
eigentlichen Kampfaufgaben frei wurden. Gerade jetzt beim 
„Einsatz Luftwaffe* erweist sich diese schnelie, zuverl3ssige Hilfe 
ais geradezu unentbehriich.

2. Eine ganz jungę, vollstandig neue Einrichtung, die erst aus 
nationalsoziaiistischer Schópferkraft geboren wurde, hat' sich, ob- 
gieich in ihrer Zielsetzung vóllig friedensmafiig aufgebaut, inner
halb kurzester Zeit umgestelit und sich ais kriegsmafiig verwend- 
bare Einheit bewahrt.

Dieser erfreuliche Erfolg war jedoch nur móglich, weil Fflhrer und 
Arbeitsmanner gewohnt waren, sich schnell und mit ganzem Herzen ein- 
zusctzen fflr die Idee und den Befehl des Ftihrers. Und das ist das 
Ergebnis des Geistes, in dem die Erziehungsschule „Reichsarbeitsdienst" 
seit ihrem Entstehen gewirkt und gearbeitet hat.

Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Neue Einsatze werden, wie der 
Fflhrer verkflndete, nótig sein. Und dafi der Reichsarbeitsdienst wieder 
dabei sein wird, erfflllt die Manner im erdbraunen Ehrenkleid mit be- 
sonderem Stolz.
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von Erzen. Fast flberall hat man die deutschen Unternehmen zum Bau 
der Anlagen herangezogen, um sich ihre grofien Erfahrungen zunutze zu 
machen. Sogar nach England, nach Sfldamerika und nach dem fernen 
Osten sind noch kurz vor dem Kriege Verladebrflcken verschiedener 
Bauart geliefert worden. Das Ausland weiB, dafi es bei deutschen 
Lieferungen mit gediegener Werkstattarbeit und vor allem mit groB- 
zugiger Entwurfsarbeit rechnen kann, die die neuen Aufgaben nach den 
neuesten Erfahrungen auf die- zweckmafiigste, zuveriasslgste und wirt- 
schaftllchste Weise lóst. An einigen Beispieleri aus der letzten Zeit, bel 
denen es sich ausschliefilich um Auslands-Lieferungen handelt, sei das 
naher erlautert.

Ferner ist der Brflckentrager auf beiden Bruckenstfltzen drehbar gelagert, 
so dafi jede Stfltze fflr sich verfahren und der Brflckentrager aus seiner 
winkelrechten Lage zum Kai in elne Schraglage gestellt werden kann, 
so dafi die Abweichung am Ende des landseitlgen Auslegers nach beiden 
Seiten bis zu 6  m betragt.

Der schwedische Auftraggeber hat fflr die Ausfflhrung der Brflcke die 
„Berechnungsgrundiagen fflr Stahlbauteile von Kranen und Kranbahnen* 
(DIN 120) anerkannt. Die Katze ist nach Gruppe IV, die Brflcke nach 
Gruppe III gerechnet. Die grofien Auflasten bedingen ein Brflcken- 
fahrwerk mit acht Laufradern unter jeder Stfltzenecke, die in Schwing- 
hebeln gelagert sind, um eine glelchmafiige Yerteilung der Last auf die

Alle Rechte yo rbehal ten . Neuere Verladebriicken.
Von Direktor Holtschmit, Duisburg.

Der Bau von Umschlagseinrichtungen in Hafen ist in Deutschland 
zu hoher Vollkommenheit entwickelt; Beweis dafflr sind die ungezahlten 
Hafenkrananlagen an den Kusten vieler europaischer und uberseeischer 
Lander. Besonders gepflegt hat man den Bau von Verladebrflcken fflr 
den Umschlag von Massengfltern, So sind grofie Kohlen- und Erz- 
verladebrflcken in Emden, Bremen, Hamburg, Stettin, Gotenhafen und 
Danzig errichtet worden, ferner in grofiem Umfange in Rotterdam, Ant- 
werpen, Calais und Bordeaux. Auch die schwedischen und finnischen 
Hafen haben ihre Kaianlagen mit Verladebrflcken ausgerflstet, teils zum 
Entladen undLagem der elnzufflhrenden Kohle, teils fflr die Yerschiffung

Abb. 1 bis 3 zeigen eine der grófiten Verladebrflcken, die von der 
Demag Aktiengesellschaft in Duisburg gebaut worden ist. Die Brflcke 
dient dem Erzumschlag in einem schwedischen Hafen und ist im Herbst 
1939 fertiggestellt worden. Abb. 1 gibt ihre Hauptabmessungen an. 
Aufier der Stiłtzweite von 73 m ist der frei auskragende landseitige Aus- 
leger mit 51 m Lange deswegen beachtlich, weil die Greiferlaufkatze die 
ungewóhnlich grofie Tragkraft von 35 t am Seil aufweist. Der wasser- 
seitlge Ausleger ist hochklappbar angeordnet, damit die SeedampfeT am 
Kai anlegen und abfahren kónnen und der Ausleger zwischen die Schiffs- 
aufbauten uber die einzelnen Schiffsluken abgelassen werden kann.
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Abb. 1. Erzverladebrucke mit auf beiden Stfltzen drehbar gelagertem Brflckentrager.
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der Raddruck mlthin ■ 43 t.

LaufrSder zu errelchen. Jede Stiitze lauft auf einer doppelstrSngigen 
Fahrbahn aus schweren Kranschienen, die auf durchlaufenden Beton- 
mauern yerlegt sind. Die Kaianlage und die Grundmauern der Fahr
bahn mufiten der grofien Auflasten wegen mit grófiter Sorgfalt ausgefiihrt 
werden. Wie in Abb. 1 angegeben, betragt z. B. der grofite Eckdruck 
eines Stfltzenfufies der festen Stiitze bei nur 50 kg/m2 Wlnddruck 344 t, 

344 
8 :

Der Lagerplatz Ist mit einer Betonauflage abgedeckt, die mit Eisen- 
bahnschlenen so bewehrt ist, dafi die Greiferschnelden beim Abheben 
der letzten Erzschicht iiber die Schienenliachen glelten und nicht den 
Erdboden ausheben kónnen.

Die Brflcke ist mit allen neueren technischen Einrichtungen versehen. 
Zur Sicherung gegen Sturm ist unter jedem Stfltzenfufi eine selbsttatige 
Demag-Sturmslcherung eingebaut.

Seit langem sind Verladeanlagen bekannt, bel denen auf ein VoIltor 
ein verschiebbarer Brflckentrager aufgesetzt ist. Auch sind Verlade- 
brucken grófierer Stfltzweite gebaut worden, bei denen beide Brflcken- 
stfltzen durch einen starren Brflckentrager mlteinander verbunden sind,

_Abb. 4 a bis c.
Verladebrflcke mit auf beiden Stiitzen 13ngsverfahrbarem und drehbar gelagertem Brflckentrager

a) in grflflter Auslailung zur Wasserseite, b) in grSBter Ausladung zur I.andseite, c) GrundriB.

auf dem ein zweiter verschiebbarer Brflckentrager gelagert Ist. — Dem- 
gegenflber stellt die Anlage nach Abb. 4 eine neuartige Bruckenbauweise 
dar, dereń Ausfflhrung der Demag durch In- und Auslandspatente ge- 
schfltzt Ist. DIe Brflcke sollte fflr einen franzósischen Hafen gebaut 
werden; die Ausfflhrung wurde durch den Kriegsausbruch unterbrochen. 
Im Vergleich zu der Brflcke mit starrem Verbindungstr3ger und darauf 
liegendem verschiebbaren Trager hat diese Brucke ein bedeutend ge- 
faliigeres Aussehen; sie wird auch durch denFortfall des zweiten Tragers 
bedeutend leichter, was bel der Spannweite von 75 m sehr viel ausmacht. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dafi die neue Bauart eine grofie 
Schragstellung der Brflcke zulafit. Der auf beiden Brflckenstfltzen fahr- 
und drehbar gelagerte Brflckentrager kann in seiner Langsrichtung so 
verfahren werden, dafi der auf der Wasserseite uber die Stiitze hinaus- 
kragende Brflckentragerteil nach Lage und Abmessungen der Schiffsluken 
eingestelit werden kann. Bel einer Stfltzweite der Brflcke von nur 75 m
kann einschliefiiich des Drehkrans eine Gesamtiange von 133,5 m be-
strichen werden. Zwischen den Stfltzen und dem Brflckentrager liegen 
drehbar gelagerte Scheiben, die eine Schragstellung des Brflckentragers 
ermógllchen. Nach Abb. 4c betragt die aufierste Schragstellung schon 

in der Ebene der Stfltzen ±  13,0 m, so dafi auch 
der Arbeitsbereich des Drehkrans in Langsrichtung 
zum Kai recht grofi Ist, wenn nur eine Brfleken- 
stfltze verfahren wird. Wie Abb. 4 b zeigt, kann 
das wasserseitige Ende des Brflckentragers bis 
hinter die Kaikante zuruckgefahren werden, so 
dafi die Seeschiffe mit ihren hohen Aufbauten 
ungehindert anlegen und abfahren kónnen, was 
bel den sonst in Seehafen ublichen Verladebrflcken 
durch Hochklappen des Auslegers erreicht wird.

Die Brflckenstfltzen haben Einzelantrieb, da
mit jede Stiitze fflr sich verfahren werden kann. 
Dle hlermlt erreichte Beweglichkeit der Brflcke
gestattet es, Kriimmungen der Fahrbahn mit ver-
schledenen Halbmessern zu befahren, wie es bei 
dieser Anlage erforderlich Ist. Trotz der grofien 
Beweglichkeit ist die Standsicherheit der Brflcke 
grofi, was durch die breite Auflageflache des 
Tragers auf den Stfltzen erreicht wird.

Eine Verladebrficke gleicher Bauart mit nahezu 
glelchen Abmessungen, jedoch mit einem Ver- 
schiebeweg des Brflckentragers von 16,5 m ist 
z. Z. fflr einen schwedischen Hafen in Bau. Ais 
Berechnungsgrundlage ist auch hier DIN 120 an- 
erkannt. Um die vorhandene Kalmauer und die 
Brflckenfahrbahnen nicht zu uberlasten, ist hier 
unter jeder Stutzenecke ein Laufwerk mit sechs 
Radem, die in Schwlnghebeln gelagert sind, 
vorgesehen.

Eine in erster Linie fflr die Bekohlung von 
Schiffen bestlmmte Verladeanlage (Abb. 5) ist fur 
einen Hafen in Spanisch-Marokko gebaut worden, 
konnte jedoch wegen des Krleges in Spanien 
selnerzeit nicht aufgestellt werden. Die Anlage 
besteht aus zwei Demag-Doppellenker-Wlpp- 
kranen, die unmittelbar am Kai laufen, und einer 
zwischen beiden Wippkranen stchenden Band-

Abb. 2. ■ ■ ■ ■ ’ ,
Anslcht der Verladebrucke der Abb. 1 von der Wasserseite.

Abl). 3. Landseitlge Stutze der Verladebrflęke der Abb. 1 mit dem 
Fahrwerk und der Sturmsicherung.
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verladebriicke, die den Lagerplatz uberspannt und mit 
einem Ausleger flber das Wasser greift. Die Wipp- 
krane fOrdern mit ihren Seibstgreifern die ankommende 
Kohle aus den Schiffen auf den Lagerplatz und fallen 
anderseits, wenn den Schiffen Bunkerkohlen zugefuhrt 
werden sollen, Kohlen vom Lagerplatz in die Bunker 
der Verladebrflcke. Die Verladebrflcke hat eine Stutz
weite von 21,4 m, einen wasserseitigen aufklappbaren 
Ausleger von 22,5 m und einen landseitigen Ausleger 
von 13 m Lange. Sie ist fahrbar und tragt zwei Bunker, 
die mit selbsttatigen Wiegeeinrichtungen vorgesehen 
sind. Aus diesen Bunkern wird die Kohle von einem 
Plattenband abgezogen und gelangt dann auf ein FOrder- 
band, das in einem langgestreckten fahrbaren Gerflst 
gelagert ist. Am wasserseitigen Ende des Fórderbandes 
rutscht die Kohle durch ein kurzgliedriges ausziehbares 
Schflttrohr in die manchmal recht engen Luken der 
Schiffsbunker. Das Bandgerflst tragt auf der Wasser- 
seite einen heb- und senkbaren Ausleger, damit man 
je nach der HOhenlage der Schiffsluken das Schflttrohr 
einstellen kann.

Das Bandgerflst kann auf einer Fahrbahn in der 
Ebene des Brflckentrageruntergurts bis hinter die Unter- 
bauten der Wippkrane zurflckgefahren werden, damit nach dem Hoch- 
ziehen des aufklappbaren Brfickenauslegers die Wippkrane an der Brflcke 
vorbelfahren und auch die Seeschlffe am Kai unbehlndert anlegen und 
abfahren kOnnen. Die Anlage steht auf einer langgestreckten Mole.

Abb. 5. Kohlenverladeanlage, bestehend aus zwei Wlppkranen und einer Bandbrucke.

Die Laufschienen fur die Wippkrane und fflr die Brflcke liegen auf 
durchlaufenden Betonmauern. Der Schleiflcitungskanal fflr die beiden 
Wippkrane und die Brflcke liegt zwischen der landseitigen Kranfahr- 
bahn und der wasserseitigen Brflckenfahrbahn.

Alle Rechte v o rbchalten . Formeln und Tafeln zur Bem essung von Stutzmauern.
Von Dipl.-lng. Raimund Grabner, KOnigsberg (Pr).

1. E inleitung.
Fflr verschledene Querschnittsformen von Stfltzmauern im trockenen 

Erdreich sowie fflr Ufermauern sind von C h r ls t ia n i1), S c h a fe r2) und 
N i tz s c h e 3) bereits Bemessungsformeln entwickelt worden. In der vor- 
llegenden Arbeit werden Bemessungsformeln und -tafeln fflr Stfltz- und 
Ufermauern aufgestellt, die durch Erd- und Wasserdruck beansprucht sind. 
Es werden die folgenden beiden Faile untersucht:

1. Ufermauern, die auf ihrer Ruckseite durch Erd- und Wasserdruck 
und an der Vorderseite durch Wasserdruck belastet sind, wobei 
der Wasserspiegel zu beiden Seiten gleich hoch steht.

2. Stfltzmauern in Einschnltten, die den Grundwasserbereich durch- 
schneiden. Die Mauern sind nur an der Rflckenfiache durch Erd- 
und Wasserdruck belastet. Hlerbei wird vorausgesetzt, daB die 
Mauern gegen das Eindrlngen von Wasser abgedichtet werden, 
so daB das Raumgewicht des Mauerwerks keine Vermlnderung 
durch den Auftrieb erfahrt.

Da bei Erddruckberechnungen die der Rechnung zugrunde liegenden 
Werte des Raumgewlchts, der Porenziffer und des Reibungswinkels meist 
nicht genau bekannt sind und daher eine genaue Durchfiihrung der Be
rechnung nicht mOglich ist, werden bei Aufstellung nachfolgender Tafeln 
verelnfachte Annahmen gemacht, die aber den Anforderungen der Praxis 
in vielen Fallen genflgen.

2. Bezeichnungen und G rundlagen der Berechnung.
ye t/m 3 Raumgewicht des trockenen Bodens,
7en t/m 3 Raumgewicht des Bodens unter Wasser,

S
uII — Verhaitnis der Raumgewlchte,

? o Reibungswinkel des Bodens,
X — Erddruckbelwert nach den Tafeln von K re y 4),
Yb t/m3 Raumgewicht des Mauerwerks,

Ybn Yb ^ t/m 3 Raumgewicht des Mauerwerks unter Wasser,
« :  1 — Neigung der Anslchtsfiache der Stfltzmauer,
m : I — Neigung der Rflckenfiache der Stfltzmauer,

h m Hohe der Stfltzmauer,
d m Mauerstarke,

J d m Anderung der Mauerstarke durch den Einflufi
Nutzlast,

u — Verhaitnis der Wassertlefe zur Hohe der Stfltzmauer,
p  t/m2 Nutzlast,
H  t waagerechter Schub,
N  t lotrechte Kraft.

Die Formeln werden fflr den aufgehenden Teil von Stfltzmauern 
aufgestellt, wobei der Berechnung ein dreiecklger Querschnitt zugrunde 
gelegt wird. Die Reibung zwischen Erde und Mauerwerk wird ver- 
nachlasslgt, der Erddruck wird auf die durch die Hlnterkante der Mauer 
gehende lotrechte Flachę bestlmmt. Der Wasserdruck aber wird ln seiner 
tatsachllchen Wirkungslinie senkrecht zur Rflckenfiache der Mauer ln 
Ansatz gebracht. Weiter wird angenommen, daB die trockene und die 
nasse Erde den gleichen BOschungswinkel haben.

Ais Unbekannte wird der umgekehrte Wert der Neigung der Rflcken
fiache der Stfltzmauer gewahlt, mit dessen Hilfe man die Starkę d der 
zu untersuchenden Mauerfuge aus Gl. (1) erhalt:

(1)

Fflr die Ableltung der Formeln wird ebenes und unbelastetes Gelande 
angenommen. Der Einflufi der Nutzlast wird getrennt behandelt. Die 
Untersuchung wird fflr 1 m Mauerlange durchgefflhrt.

3. Belastungsfall 1 (Abb. 1).
Die Mauer steht bis zur HOhe /i h in Wasser. Da fflr beide Mauer-

selten glelche WasserspiegelhOhe gewahlt wurde, hebt sich die Wirkung
des beiderseiiigen Wasserdrucks auf. In Abb. 1 sind alle Einzelkrafte
mit ihren Hebelsarmen eingetragen. Nach Zusammenzahlen und Verein- 
fachung der Ausdrucke erhalt man die Seitenkrafte der Mittelkraft und 
das Drehmoment um den Punkt 1.

Die Summę der waagerechten Krafte ist gleich dem Erddruck:
(2 ) £ = 7 2 / c ; .a 2[ i - ^ i - * ) ] ;  

die Summę der lotrechten Krafte betragt:

(3) N  =  ~2 ln Ir* P (2  - ■ “> -  >1' r,\

die Summę der Momente ailer Krafte um den Punkt 1 ist:

[) C h r ls t ia n i ,  Eine Entwurfsformel fflr Stfltzmauern. Bauine. 1930, 
S. 673.

2) S c h a fe r, Dimensionierungskurven fflr Erd- und Wasserdruck- 
mauern, ihre Vorteile und ihr Nutzen. B. u. E. 1930, S. 331.

3) N itz s c h e , Bemessungsformeln fflr Stutzmauern. B. u. E. 1932, 
S. 174.

4) K re y -E h re n b e rg , Erddruck. Erdwiderstand und Tragfahigkelt 
des Baugrundes, 5. Aufl. Berlin 1937, Wllh. Ernst & Sohn.

. / e ( l _ * ) ( 3  — ,„),„*+ ( l - / 0 3 

+ yb - y e ( i - * ) , « 2 +  ( i - « ) 2 

. i -

- ! ]

- 1]

(4) M ^ / ^ [ 2 y e + yb -

+  ^ - r y^  2  m n

+  6 « V 6  [l — 0 — -)VJ-
Unter der Bedlngung, daB der zu ermlttelnde Querschnltt zug- 

spannungsfrel sein soli, mufi das Moment um den vorderen Kernpunkt 
Nuli w erden:

(5) Mk — My — N  • %  ( i -  +  i )  =  0. 
K 1 3 \m  n )
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Zu diesem Ergebnis gelangt man auch ohne Rechnung, nur durch 
dle Oberlegung, dafi die Schwerllnie der Mauer durch den Kernpunkt 
geht und daher kelnen Beitrag zum Moment llefert.

b) Bei Stfltzmauern, die in trockenem Erdreich errichtet werden und 
die daher nur auf Erddruck zu untersuchen slnd, wird /i =  0. In diesem 
Falle lautet Gl. (6 ):

( 6  a) +m m n \  ye ) n- ye
Wird auch hier n =  oo gesetzt, so erhalt man dle einfache Gleichung:

m  i - = v r ,
dle besagt, daB die Mauerstarke bel unbelastetem, trockenen Erdreich 
und lotrechter Vorderfiache nur vom inneren Reibungswinkel des Bodens 
abhangig ist, wenn die Mitteikraft aller Krafte durch den vorderen Kern
punkt geht.

c) Relcht der Wasserspiegel gerade bis zur Mauerkrone — ein
Belastungsfall, der fiir aufiergewohnllche Hochwasser in Frage kommen
kann —, wird ^ =  1 und man erhalt fflr Mauern mit lotrechter Vorder-
flache wieder Gl. (6 b); diese Gleichung gilt daher nicht nur, wie unter b 
festgelegt, fur trockenen Boden, sondern auch fflr Mauern, die bis zur 
Krone im Wasser stehen.

4. Belastungsfall 2 (Abb. 2).
Dle Mauer wird einseltig durch Wasser- und Erddruck belastet. 

Ein Elndringen von Wasser in das Mauerwerk wird durch dle vorhandene 
Dichtung verhlndert.

Aus Abb. 2 erhalt man dle Summę der waagerechten Krafte
(7 ) H  =  Yo ye /. h* [ 1 — « 2 (1 — x)] +  7 2 h2 tf- • cos «

sowie dle Summę der lotrechten Krafte

(8) N ~ :- £ m  [y e +  ? b  ~  '/e  ( l  -  x) fl ~\ +  Y n  "/ b  +  2 ‘ '"2 ‘ s in  “

und das Moment um den Punkt 1

(9 ) My — 6  m2 ( 2  ye + y b + (3 — u) ,«2 [cos « — (l — x)yc]}

+  2 m n  +  y<’ +  /<2[C0S “ “ ( l ~ x) ?e]} +  - ^ r ■ n
h3 h3

-  6  • u3 • COS a ye ?• ' [! (1 — x) /*a] ■

Setzt man G l.(8 ) u. (9) fflr N  und My In Gl. (5) ein, so erhalt man 

nach Yereinfachung der Ausdrflcke zur Bestimmung von - - - :

0 0 ) i  {re +  (2 - . " ) [c o s J rl { 2

+  2 f i -  [COS a  —  (1  —  n )  v e] y- - f  -------u 3 • COS «

- / e ; . [ i - ( i - x )  ,«»] =  o.
Nach dieser Gleichung sind die Tafeln 3 und 4 aufgestellt

worden. Hlerzu ist zu bemerken, dafi t g « =  Ist. Bei der“ m
Berechnung mufi also « zuerst geschatzt und dann durch die 
Rechnuug berichtigt werden. Fflr n =  oo ist wie beim Be
lastungsfall 1 die Mauerstarke vom Raumgewicht des Mauerwerks 
unabhangig; fur /• — 0  gewinnt man wieder Gi. (6 a) u. (6 b).

Abb. 2.

Nach Einsetzen der Gl. (3) u. (4) fflr N  und My erhalt man die von 

der MauerhOhe h unabhanglge ąuadratische Gleichung fflr —-:

(6) -^Ve~Ye O— ) (2 /‘ O ,“)2] + ~  [2 ye + 7*
— 2  Yb (1  — x) “ 2 — (2  — ,«)] +  [yb —  (1 + ,«  — ,«2)]

— ye X [1 - ( l - x ) , « 3] =  0 .

Abb. 1.

Auf Grund dieser Gleichung slnd in Verbindung mit Gl. (1) die Tafeln 
1 und 2 fur dle Neigungsverhaltnisse n :.l =  5 :1 und oo : 1 (oder 1 : n 
=  0,2 und 1 :n =  0) aufgestellt, wobei fur x der Mlttelwert 0,6 gewahlt 
wurde.

S o n d e rfa ile .
a) Bel lotrechter Anslchtsflache der Mauer (n =  oo) werden die Teile 

der Gleichung, in denen das Raumgewicht des Mauerwerks enthalten ist, 
gleich Nuli, da n im Nenner steht; die Mauerstarke ist also in diesem 
Fali unabhangig vom Raumgewicht der Mauer.

s* -ł-
"3.
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(15) J d

p lh*= r  0 .

B e is p ie l 1.
An einem 6  m tiefen Wasserbecken soli eine Ufermauer, 

dereń Krone 2 m flber den Wassersplegel hlnausragt und dereń 
Anslchtsfiache unter 5 :1  genelgt ist, erbaut werden. Das zu 
hinterfullende Erdreich hat das Raumgewicht ye =  1,85 t/m 3 und 
den Relbungswinkel o = 3 0 ° ,  dem i  =  0,334 entsprlcht. Das

' 6  
Yerhaitnis der Wassertlefe zur Mauerhóhe ist

1
8

=  0,75.

Bei der Aufstellung des Momenls um den Kernpunkt mufi jedoch 
beachtet werden, daB der Kernpunkt um das Mafi 1/3 J d  verschoben 
wird. Daher liefert auch die lotrechte Kraft, die aus Gl.(3) u. (8 ) ermittelt 
werden kann, einen Beitrag zum Moment. In Abb. 3 sind die Krafle mit 
ihren Hebelsarmen eingetragen. Aus der Summę der Momente erhalt man 
nach Vernachlassigung des ąuadratischen Gliedes der Gl. (15) fur J d :

l d { p + Ye h ) - p .  k~  f i -  +  - J - )  -  Ń

Aus Tafel 1 llest man fflr den Wert ' +  — =  0,559 ab, derm n
die gesuchte Mauerstarke

d —  8  • 0,559 =  4,472 4,47 m liefert.
Um flber die GróBe des Fehlers, der durch die Annahme 

eines dreieckigen Querschnitts im Vergleich zum tatsachlichen 
Mauerąuerschnitt entsteht, einen Anhaltspunkt zu gewlnnen, 
wird die Stfltzmauer mit einer Kronenstarke von 70 cm in Abb. 4 
dargestellt und fflr diesen Querschnitt die Verschiebung des 
Angriffspunktes der Mittelkraft errechnet.

Die Summę der lotrechten Lasten fflr den Dreiecksąuer- 
schnltt ist nach Gl. (3): N  =  39,05 t, die Mehrlast der Mauer- 
krone betrSgt 1/2-0,70-1,95(2,2 — 1,85) =  0,24 t und das Moment 
um den vorderen Kernpunkt ist M  =  0,24-0,58 =  0,14 tm. So- 
mit ist die Verschiebung der Mittelkraft

° =  39,05 -  0,24 =  0 ,0 0 3 6  m'
Da die Berechnung der Mauerstarke in der Regel aber nur auf 

ng tg Zentimeter genau durchgefflhrt wird, so ist der Fehler belanglos.

B e is p ie l  2.
Eine 5 m hohe Stfltzmauer wird ęinseltig durch Erd- und Wasserdruck 

beansprucht. Der Wassersplegel liegt 2 m unter der ErdoberflSche. Die 
Anslchtsfiache der Mauer soli unter 10:1 geneigt sein. Fflr die Erde 
sind die Werte ye =  1,6 t/m 3 und p =  25° (2 =  0,406) gegeben,

Da fflr die Nelgung 10:1 keine Tafel vor!iegt, bestimmen wir die 
Mauerstarke durch Zwischenrechnung aus den Tafeln 3 und 4. Fur

3 - =  0 ,6  ergibt sich aus

Tafel 3: 1
-1- =  0,598; n dx =  5 • 0,598 =  2,99 m und aus

6 . SchluBbemerkungen und Beispiele.
Hat man nach den oben entwickelten Formeln und Tafeln die Ab- 

messungen des aufgehenden Teils einer Stfltzmauer festgelegt, so ist 
noch die GróBe der Grundmauer zu ermitteln. Hierzu braucht man die

Tafel 4: = 0,677; <L =  5-0,677 =  3,39 m.

Die Zwischenscbaltung fflr n:  1 =  10: 1 (1 :/z =  0,l) liefert die gesuchte 
Starkę rf =  3,19 m.

5. Der EInflufl von N utzlasten.
Eine gleichmaBIg verteilte Nutzlast p t/m 2 erzeugt einen auf die 

ganze Hóhe der Mauer gleichgroBen Erddruck e — p l  t/m2, der vom 
Raumgewicht der Erde unabhangig ist und daher auch im Bereiche des 
Grundwassers unver3nderlich blelbt. Der zusatzllche Erddruck aus der 
Nutzlast betrSgt auf die ganze Mauerhóhe

(11) J E — p h  /..
Der Zuwachs zur lotrechten Kraft ist

: (12) J N  =  p • k

der Zuwachs zum Moment um den Punkt 1

J  Mx =  p 1

I m  n
und entsprechend um den vorderen Kernpunkt

h- 1 4(14) J M k = p .  - —  +  -K 1 b m m rt
In Gl. (13) u. (14) kommt die Mauerhóhe h In der zweiten Potenz 

vor, wahrend sie In Gl. (4), (5) u. (9) in der dritten Potenz erscheint. 
Bei Erweiterung der Gl. (6 ) u. (10) wflrden daher noch die beiden neuen 
ver3nderlichen GróBen p und h vorhanden sein, wodurch die Aufstellung 
von Bemessungstafeln bedeutend erschwert werden wflrde. Um aber 
trotzdem die Abmessung von Stfltzmauern bei vorhandener Nutzlast 
rasch ermitteln zu kónnen, wird im folgenden ein elnfaches Naherungs- 
verfahren gezeigt.

Man ermittelt die Abmessungen der gesuchten Stfltzmauer nach den 
Tafeln 1 bis 4 ohne den EinfluB der Nutzlast und bestimmt dann nur 
die Anderung der Mauerstarke J d  infolge der Nutzlast. Da auch nach 
dem Hinzutreten der Nutzlast Gleichgewicht yorhanden sein soli, muB 
die Summę der Momente der neu hinzutretenden Krafte um den Kern
punkt gleich Nuli sein.

Tafel 3. Tafel 4.

waagerechte und lotrechte Seitenkraft der Mittelkraft ailer Krafte, die 
man aus Gl. (2) u. (3) beim Lastfall 1 und entsprechend aus Gl. (7) u. (8) 
fflr den Lastfall 2 erhalt, die aber auch durch unmittelbare Rechnung 
gewonnen werden kónnen. Auf die Berechnung der Grflndung selbst

soli hier nicht naher ein
gegangen werden.

Abb. 3. Abb. 4.

AbschlieBend sei noch darauf hlngewiesen, daB die Formeln und 
Tafeln fflr einen dreieckigen Mauerąuerschnitt aufgestellt worden sind, 
also streng genommen nur fflr einen gedachten Mauerwerkskórper gelten, 
da ja jede Mauer mit einer Mauerkrone ausgefiihrt wird. Der durch 
diesen Unterschied auftretende Fehler ist gering, da er nur durch den Unfer- 

schied der Raumgewichte des Mauerwerks und des Bodens ent
steht. Der Fehler kann auBerdem durch geeignete Ausbildung der 
Krone auf ein verschwlndend klelnesMafiherabgemindert werden. 

An zwei Beispielen sei die Anwendung der Tafeln erlautert.
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Alle R echte 
Y orbehalten. Maschinen und Gerate fur den Baubetrieb und die Steigerung ihrer Leistungen.

Von Dipl.-lng. Fr. Riedig, Zeulenroda-Unt. Haardt.
(SchluB aus Heft 10/11.)

Beim Zugbetrleb ist die Fórderrlchtung infolge der Gleise bis zu 
einem gewlssen Grade starr und unbeweglich. Ferner bestehen beim 
Zugbetrleb Grenzen in den Steigungen. Von diesen Erscheinungen ist 
der gleislose Fórderbetrieb unabhanglg, der in Amerlka bereits weit ver- 
breitet ist, und jetzt auch bei uns anfangt sich einzufuhren. Die Gerate 
des gleislosen Fórderbetrlebs sind Flachbagger und gelandegangige 
FSrderwagen4).

Abb. 13. Raupenwagen (R. Dolberg AG.).

Grenzen gezogen. Durch einen Raupenschlepper mit einem Motor von 
100 PS Leistung (Famo-Werke)6) lafit sich dagegen die Bodenleistung 
steigem. Die Zugkraft am Haken des Schleppers betragt bis 8,5 t.

In der weiteren Entwicklung der gleislosen Fórdermittel entstanden 
kurzllch ein Motorhinterkipper und ein Motorkran7) (Max Hensel), dereń 
Bauarten den besonderen Verhaltnissen auf Baustellen angepafit sind. 
Der Hinterachsantrleb mit dem yorgeschalteten Ausgleichgetriebe welcht 

von dem sonst im Kraftwagenbau tibllchen Antrieb ab.
Bodenbewegungen und Fórderungen von Massengutern aller 

Art lassen sich durch Fórderbander vornehmen, die in einfachster 
Art sich umstellen und von einer Stelle zur anderen bringen lassen. 
Die neueren Fórderbander, dereń Leistungen infolge der Steige
rung der Bandgeschwindigkeiten erhóht werden konnten, sind ent- 
weder auf Radem fahrbar oder infolge von besonderen baullchen 
Durchbildungen (geringe Gewichte) tragbar.

Die fahrbaren Fórderbander eignen sich zum raschen Umstellen 
selbst auf schwlerigem Gelande. Ein Fórderband dieser Bauart 
der Bleichert-Transportanlagen G. m. b. H. (Abb. 14) mit Rohr,

Abb. 14. Fahrbare Fórderbander in 
schwlerigem Gelande (Bleichert).

Abb. 16.
Fórderbandrelhe aus versetzbaren Fórderbandern (Bleichert).

Zum Abtragen von Bodenschichten gerlnger Machtigkeit, zum Fórdern 
uber Strecken bis etwa 50 m und zum Einebnen dient die Planierraupe 
der Menck & Hambrock G. m. b. H. oder der Famo-Werke, bei der vor 
einem Raupenschlepper ein Brustschlld zum Abnehmen und Fórdern des 
Bodens angebracht ist. Eine Planierraupe leistet bei Strecken von
10 bis 15 m In gewachsenem Boden 60 bis 20 m3/h und in losem Boden 
90 bis 30 m3/h.

GeiandegSngige Fahrzeuge zum Fórdern von gelóstem Boden uber 
Strecken bis etwa 500 m sind die Raupenwagen der Menck & Hambrock 
G. m. b. H. oder der R. Dolberg AG. (Abb. 13), bel denen das Entladen 
durch Bodenklappen wahrend des Fahrens geschleht. — Zu dieser Gruppe 
von Geraten gehórt ferner der SchOrfwagen von Menck & Hambrock 
G. m.b. H., der den Boden abnimmt, Aber eine grófiere Strecke fórdert 
und wieder anschuttet. Nach den vorllegenden Erfahrungen leistet ein 
SchOrfwagen (4 m3) in losem Boden je nach der Fórderstrecke von 50 bis 
1000 m 310 bis 75 m3/Schicht. Llegt die Fórderstrecke Im Gefalle, so 
steigt die Leistung weiter.

Zum Abhobeln und Einebnen von Sand-, Kies- und Schotterstrafien 
dlent der Strafienhobel von Heinrich Frisch6). Beim Aufreifien ergeben 
sich mit diesem Gerat Leistungen von etwa 13 000 m2/ 8  h.

Der Leistungsfahigkeit der Flachbaggergerate waren bisher durch die 
Motorleistungen von 50 oder 60/65 PS der zugehórlgen Raupenschlepper

*) Bautechn. 1935, 
H eftl, S. 17, ferner 1936, 
Heft 13, S. 204.

5) Bautechn. 1938, 
Heft 30, S. 396.

Abb. 15. AmrieD des Guries eines lahrbaren Fórderbandes. 
Die Kellrlemen- und Spannrollenwellen laufen ln Einheits- 

Einstecklagern (Bleichert).

verstrebungen des Auslegers ist mit einer Druckwasserverstelleinrich- 
tung fur den Ausleger versehen, die durch nur einen Mann bedient 
wird. Der Antrieb des Gurtes geschieht durch einen Elektro- oder Dlesel- 
motor uber Kellrlemen und Spanntrommeln (Abb. 15). Die Achsen der 
Vorgelege und Spanntrommeln laufen in Einheits-Einstecklagern. Um

6) Bautechn. 1940, Heft 55, S. 645.
7) Bautechn. 1940, Heft 40/41, S. 475.
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lićhen, fahrbaren FOrderband m» 15 i J  ;
Achsabstand und mit einem Muldengurt Abb. 17. Leichtes, tragbares Fórderband mit U-Gurt (Bleichert). 
von 0,5 m Breite.

Zum Uberwinden grOBerer Entfernungen dienen die versetzbaren 
und aneinander kuppelbaren Forderbander von Bleichert (Abb. 16), bei 
denen die Verblndungsstellen nur durch Bolzen mit Muttern gekuppelt 
und gelóst werden8). Da die Verblndungen in der senkrechten Ebene 
gelenkig sind, paBt sich eine FOrderbandreihe innerhalb gewisser Grenzen 
den Bodenunebenheiten von selbst an. In der waagerechten Ebene sind 
die Verbindungen starr, so daB der Gurt nicht schief laufen kann. Zum 
Antrleb dient ein Trommelmotor, der ein einzelnes Band oder eine 
BandstraBe in Bewegung setzt. — Bei einer weiteren Bauait eines versetz- 
baren FOrderbandes von Gebr. Eickhoff sind die einzelnen Teile nur 3 m 
lang, so daB sie sich leicht versetzen lassen.

StraBenwalzen hatten den Nachteil, daB 
beim Fahren der Walzgrund auswich 
und die sich bildenden Erhohungen 
so welt verdlchtet wurden, daB die 
Walzen dariiber hinwegfuhren. Wurden 
diese Stellen nochmals befahren, so 
blieben die Erhohungen bestehen. Die 
Unebenheiten werden durch die neueren 
Walzen vermieden, da entweder der 
Gegendruck des zweiten Walzenrades 
aufgehoben oder das Gewicht der Walze 
der GrOBe der einzelnen Schuttęile 
angepaBt wird. Auf dieser Grundlage 
sind z. B. die neueren Motorwalzen der 
Maschinenbau u. Bahnbedarf AG. vorm. 
Orenstein & Koppel (Abb. 18) aufgebaut 
(Zahlentafel 15). Die Fahrgeschwindig- 
keit betragt 1,2 bis 7,8 km/h.

Zahlentafel 15.
M otorwalzen der M aschinenbau und Bahnbedarf AG. 

vorm. Orenstein & Koppel in Berlin.

Dlenstgewicht ( ±  5 % ) ..................... t
M o to rle is tu n g ....................................PS
Einheitsdruck mit Ballast vorn . . kg/cm2 

hinten . kg/cm2 
A c h s s ta n d .........................................  m

6 6 8
2 2 33 33
24 25 32
6 8 69 6 6
2,4 2,4 2,4

Wenn die versetzbaren Forderbander und Bandstrafien zu schwer 
sind, kann man die leichten, tragbaren FOrderbander von Bleichert ein- 
setzen (Abb. 17), die in kfirzester Zeit auf- und abgebaut werden kOnnen 
und nur sehr wenig Platz beanspruchen. Eine BandstraBe wird aus 
einzelnen Stflcken mit Langen von 2,5 bis 6  m zusammengesetzt, dereń 
Gewlchte trotz der Starrheit der Geruste so gerlng sind, daB z. B. ein 
6  m langes Bandstilck durch zwei Mann getragen werden kann. Zum 
Aufbau einer BandstraBe von 30 bis 
40 m Lange sind 10 bis 15 min nOtig.
Diese kurze Zeit bedeutet auch eine 
Leistungssteigerung, da fQr die Be- 
wertung einer Einrichtung auch die 
Zeit fur den Auf- und Abbau eine 
Rolle spielt.

Einrichtungen  
fiłr Bodenverdichtungen.

An die Bewegung der Massen 
schliefit sich Im Erdbau die Verdich- 
tung an, fiir die es zahlreiche Einrich
tungen gibt.

Die aiteste Art des0Verdichtens ist 
das Walzen, fflr das es ursprflnglich 
zwei Gerate gab. Fur das Verdichten 
von sandgebundenen Steinschlag kam 
die Dreiradwalze und fflr das Ver- 
dichten von plastischen Belagen die 
Tandemwalze in Betracht. Die alteren

8) Bautechn. 1938, Heft 20, S. 259. Abb. 20. Umbauform ais Stampfer eines LOffelbaggers (MBA),

Um eine mOgllchst glelchmaBige Verdichtung unmittelbar zu erzielen, 
sind an der 12-t-Motorwalze von Carl Kaeble G. m. b. H. an den Hinter- 
und Vorderr3dern Gflrtelbandagen angebracht worden (Koppisch), dereń 
Schuhebei einem Hinterachsdruck von 12 t einen Bodendruck von 1,5 kg/cm2 

ausflben. Mit einer Walzgeschwindigkeit von 1,5 km/h mit vierfacher 
Oberdeckung der Spuren hat man Leistungen von 2400 m2/ 8  h erzielt. 

Den gestellten Anforderungen werden auch andere Bauarten
von Motorwalzen gerecht, z. B. von 
J. Kemna, Ruthemeyer, Zettelmeyer, 
Schwartzkopff, W. & J. Scheid, Henschel
& Sohn usw. — Die Forderung nach 
Leistungssteigerung brachte kflrzlich 
In Deutschland eine Vereinheltllchung 
aller Walzenarten. Von den Motor
walzen sollen die Einradwalzen mit 
und ohne Lenkrad nur noch mit 
Grundgewichten von 1 , 2, 3 und 4 t, 
die Tandemwalzen mit Grundgewichten 
von 5 t und die Dreiradwalzen mit 
Grundgewichten von 4, 6 , 8 , 10 und 
12 t gebaut werden. Fflr Bauarbelten 
In anderen Landem sind aber auch 
von der Norm abweichende Bauarten 
je nach den mit den Walzen zu er- 
fflilenden Bedingungen mOglich.

Um die Walzen móglichst rasch 
von einer Arbeltsstelle zur anderen 
befOrdern zu kOnnen, sind Laufwerke 
entwickelt worden. Laufwerke zum 
BefOrdern der Walzen auf Schienen 
kommen beim Gleisbettungsbau in

-t-Motorwalze (MBA). Abb. 19. Motorwalze mit StraBenfahrwerk (Kemna).
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' Abb. 21. Dreirad-Motorwalze mit Stampfeinrichtung (Scheid). Abb. 22. Raupenschlepper mit Stampfausriistung (Hanomag).

9) Bautechn. 1940, Heft 18, S. 260.
10) Bautechn. 1939, Heft 18, S. 260. Abb. 23. Bankett-Betonmischer auf Raupen (Kaiser).

Betracht. Durch Straflenlaufwerke werden nicht nur die Straflendecken, 
sondern auch die Walzenrader der Maschlnen geschont. Fur StraBenfahrten 
kfinnen z. B. die Walzen von 3 und 5 t Grundgewicht von J. Kemna mit 
vier gummlbereiften StraBenlaufradern versehen werden (Abb. 19). Beim 
Fahren mit dem StraBenlaufwerk wird nur das rechte Hinterrad iiber eine 
Roilenkette vom Walzenmotor angetrieben. Die ubrigen drei Rader drehen 
sich entsprechend den Kriłmmungshalbmessern in Kurven iose auf den 
Achsen. Die hinteren Straflenlaufrader werden, wenn man walzen will, 
nach hinten abgezogen. Die vorderen Straflenlaufrader Iassen sich eben
falls abziehen oder hoch schwenken oder mit ihren Haltern leicht ab- 
bauen. Mit dem StraBenlaufwerk wird die Fahrgeschwindigkeit in allen 
Gangen etwa verdoppelt.

Eine weitere Art des Verdichtens ist das Stampfen, fiir das die 
Stampfausrilstungen der Umbaubagger, die Druckluftstampfer oder die 
Explosionsstampfer, zur Verfiigung stehen. Bei den Umbaubaggem, z. B. 
der MBA (Abb. 20), sind die Stampfgewichte je nach den GrOfien der 
Bagger verschieden schwer und die Abmessungen anders (Zahlentafel 16).

Zahlentafel 16.
Umbaubagger mit S tam pfausrflstung der M aschinenbau und 

Bahnbedarf AG. in Berlin.

B a g g e r b e z e I c h n u n g  . L I L 3 6 9

Stampfgewicht...............................t 1,5 2 ,0 2,5 3,0
Lange des A uslegers.....................m 4,72 5,5 5,5 5,5
D ienstgew icht............................... t 1 2 ,8 25 32,5 47

Die Umbauform ais Stąmpfer derDemagAG. hat im Verdlchten von 
Bflschungen eine neue Anwendungsform gefunden9). Das sonst fur das 
Stampfen auf ebenen Schflttungen dienende Stampfgewicht wird durch ein 
zusatziiches Seil, das auf der zweiten Trommel der Hauptwinde aufgewickelt 
wird, so gefuhrt, daB es im Kreisbogen um die Trommeimlttellinie bewegt 
und an die jewells vorgesehene Bóschungsstelle gebracht wird.

Um den Stampfbagger ais Verdichtungsger3t zu ersetzen und fQr 
andere Arbeiten ais Bagger frei zu bekommen, hat man auch eine Ver- 
einigung von zwei Geraten versucht. Zunachst brachte W. & J. Scheid 
an einer Motorwalze eine Stampfeinrichtung an (Abb. 21), mit der der 
vorgewa!zte Boden weiter verdichtet wird. — Eine weitere Einrichtung 
ahnlicher Art ist der 50 PS-Raupenschlepper der Hanomag mit einer 2-t- 
Stampfeinrichtung an einem Ausleger 
(Abb. 22). Durch diese Zusatzeinrichtung 
erhalt der Raupenschlepper, der bei der 
schienenlosen Fórderung von Boden- 
mengen bereits eine Roile spielt, eine 
weitere Verwendungsmoglichkeit.

Wahrend die Druckluftstampfer, z. B. 
der Flottmann AG., zum Festlegen ge
ringer Dicken bei Straflenbelagen ver- 
wendbar sind, eignen sich die Explosions- 
stampfer10) der Delmag-Reinh. Dornfeld 
zum Verdichten von Schflttungen aller 
Art. Die Exploslonsstampfer werden in 
drei Gróflen mit 500, 1000 und 2500 kg 
Gewicht gebaut und ergeben Leistungen 
bis 1200 m2/Tag.

Durch Rfltteln (Schwingungen) wird 
der Boden durch die Schwingungsrflttler

verdlchtet. Hierfflr gibt es neuere Bauarten, z. B. den leichten, beweg- 
llchen Schwingungsverdichter des Losenhausenwerks AG.11) mit Antrieb 
durch einen Dleselmotor und mit einer Lelstung von 100 bis 200 m2/h, 
den Raupen-Schwingungsvcrdlchter von Heinrich Frisch12) mit Benzin- 
motorantrieb und einer Leistung von 125 m2/h und den Elektro-Rflttel- 
stampfer von Robert Wacker KG.13) fflr eine Leistung von 60 m2/h, ferner 
den Ruttelstampfer von Richter & Nordmeyer G. m. b. H. mit Antrieb 
durch einen 2,5-PS-DKW-Motor.14)

Mischer fflr Beton und bitum inose Gemische.
Fflr den gesamten Baubetrieb haben die Betonmlscher eine grofie 

Bedeutung, so daB man sich, obwohl die Entwicklung der Betonmlscher 
zu einem gewlssen AbschluB gekommen zu sein schien, neuerdings 
wieder der Frage der Bauart zugewendet hat. Untersuchungen in dieser 
Richtung hatten die Frage der geeigneten Leistungs- und Ausfflhrungs- 
normen zum Ziele. Die Mischer wurden auf sieben Grófien fflr 75, 150, 
250, 500, 1000, 1500 und 3000 1 Trommelinhalt festgelegt. Ferner normte 
man eine Reihe von baulichen Einzelteilen, um Schwierigkeiten in der 
Beschaffung von Ersatzteilen zu beheben und die Herstellung zu verein- 
fachen. In den aufieren Formen bestehen fur verschiedene Verwendungs- 
zwecke mehrere Sonderbauarten von MIschern. Hierzu gehOrt z. B. der 
Bankettmischer auf Raupen der Jos. V0 gele AG. mit einem Fórderband- 
ausleger, durch dessen Lange man beide Bankette beim Strafienbau be- 
streichen kann. Die Mischtrommel hat einen Inhalt von 5001. Die 
Fahrgeschwindigkeit betragt 12 m/min. Einen ahnllchen Mischer baut 
auch Otto Kaiser (Abb. 23).

Eine andere Bauart fflr die Decken auf Betonstraflen ist der Brflcken- 
mischer. Bel dem Brflckenmischer des Hflttenwerks Sonthofen z. B. 
(Abb. 24) enthalt die Brflcke, die die StraBe iiberspannt, aufler der Misch
trommel und einem Aufzug noch einen Verteilkflbel, mit dem der Beton 
flber die Strafienbrelte verteilt wird. Bei den meisten Bauarten von 
Brflckenmischern laBt sich fflr verschiedene StraBenbreiten die Brflcke 
verkflrzen oder verlangern. — Leicht ortsveranderliche Mischer fahren auf 
luftbereiften Radem15) (Otto Kaiser).

“ ) Bautech. 1939, Heft 19, S. 268. 
12) Bautechn. 1937, Heft 37, S. 480. 
•=) Bautechn. 1936, Heft 54, S. 794. 
14) Bautechn. 1940, Heft 42, S. 492. 
16) Bautechn. 1939, Heft 19, S. 268.
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FOrderweite Fórderhóhe Lieferleistung Kraftbedarf
m m m3/h PS

bis 250 bis 40 12-18 30—40
bis 250 bis 35 20—25 —

Die Betonpumpen von Otto Kaiser (Abb. 26) mit nur einem Steuer- 
ventil leisten 10 oder 15 m3/h. An den neueren Pumpen wird das 
SteiierventII durch ein verbessertes Gestange gestetfert, durch das der

Zum Mischen von Beton, der durch 
Pumpen weitergefórdert wird, oder zum 
Mischen groBer Betonmengen, z. B. beim 
Bau der Staumauer bei Hohenwarte i. Thiir., 
haben sich die ununterbrochen arbeitenden 
MIscher von G. Anton Seelemann & Sóhne16) 
oder der Jos. V<5gele AG. bewahrt. Wie auch 
bei den MIschern mit absatzweiser Beschik- 
kung sind auch bei den ununterbrochen 
arbeitenden Mischern die Einrichtungen so 
getroffen, dafi die Betonzusammensetzung 
wahrend der Dauer eines Baues gleich- 
bleibend eingehalten wird.

Die Gilte des Tcer- und Asphaltbetons 
hangt nicht nur von der richtigen Bemessung, 
sondern auch vom gleichmafiigen Vermischen 
der einzelnen Bestandteile und Kórnungcn 
der Steinmasse und vom gleichmafiigen Um- 
hflllen mit dem Bindemittel ab, so dafi die Abb. 24.
ganze Bauart eines Mischers fur das 
richtige Gelingen einer bltuminósen Mischung mafigćbend ist. Es 
kommen zwei grundsStzliche Zwangsmischerbauarten in Betracht: der 
Fliigel- oder Paddelmischer (Herm. Ulrich, C. Ningelgen, Albrecht 
Reiser, Eduard Linnhoff, Gustav Eirich G.m.b.H.) und der Pianmischer. 
An dem Pianmischer von W .& J. Scheid (Abb. 25) z. B. drehen sich In 
dem feststehenden Trog die Mischwerkzeuge um eine senkrechte Haupt- 
achse. Die Mischwerkzeuge sind einmal Ablenker zum Verschleben 
des Mischgutes In der Richtung des Halbmessers und dann Mischkreuze, 
die sich um ihre Befesti- 
gungsachsen drehen und 
eine durchgreifende Durch- 
wirbelung des Mischgutes 
bewirken. Wegen der zahi- 
relchen Bewegungen des 
Mischgutes dauert das 
Mischen nur wenige Sekun- 
den.—Damit das Mischungs- 
verhaltnis und die Mlsch- 
zeit genau eingehalten wer
den, sind an den meisten 
Mischern selbsttatige Ab- 
mefi- und Oberwachungs- 
elnrichtungen angebracht.
Aufierdem sindTemperatur- 
messer eingebaut, an denen 
die Warmegrade der Be-
standteileabgelesenwerden Abb. 25. Pianmischer fQr bituminfjse 
kdnnen. Gemische (Scheid).

Einrichtungen zum Einbringen von Gem ischen.
Wird der Beton an einer gemeinsamen Stelle erzeugt, so kommen 

zum Fórdern nach den Betonierstellen hauptsachlich Muldenkipper, Last- 
wagen mit offenen Kflbeln, Lastwagen mit Liefermischern, Fórderbander, 
Giefitfirme, Kabeikrane oder Betonpumpen In Betracht.

Von den Fórderarten ist bis jetzt bei uns das Einbringen des Betons 
durch Lastwagen mit Liefermischern am wenigsten entwickelt. Die 
Schwierigkeiten in der Gestaltung der Liefermischer liegen in der Haupt- 
sache im Antrieb der Mischtrommel wahrend der Fdhrt und in dem 
verhaitnismafiighohenGewicht des Lastwagenaufbaues. Die Jos.Vogele AG. 
hat zwar bereits mehrfach die Liefermischer gebaut17). Die Einrichtungen 
waren aber fur Baustellen des Auslandes bestimmt.

Grofie Fortschritte wurden im Bau und in der Anwendung der 
Betonpumpen erzielt. Die Betonpumpen mit getrennten Ein- und 
Auslafiventllen der Torkret G .m .b.H . werden nach den Angaben der 
Zahlentafel 17 gebaut.

Zahlentafel 17.
Betonpum pen der Torkret G. m. b. H. in Berlin.

mit Verteilelnrichtung fiir Betondecken (Sonthofen).

Drehschieber rasch und gerauschlbs verste!lt wird. Die Fórderh5he kann 
bis .35 m und die FOrderweite bis 200 m betragen.

Beeinflufit werden die Lieferleistungen der Betonpumpen und die 
Wirtschaftlichkeit des Betrlebes durch die Beschaffenheit der Maschinen. 
Nicht jedeBetonart lafit sich durch Pumpen fórdern. Ais aufierste Grenze 
rechnet man 300 kg Zement fflr 1 m3 Sand und Kies. Ober 300 kg/m3 
Zement kann der Zementgehalt unbegrenzt sein, soweit er flberhaupt 
fur die Betonbereitung in Betracht kommt.

Betonpumpe mit e in em  Steuer-Drehschieber (Kaiser).

Ve'rdichtungsgerate fiir Beton.
Von den ublichen Verdichtungseinrichtungen fflr Beton, wie Stampfer 

und Rflttler, verlangt der Strafienbau besondere Formen, um die Bau- 
leiśtungen zu yergrófiern und das Fertigstellen der Betondecken zu be- 
schleunigen. Aufgebaut sind die Strafienfertiger auf zwei grundsatzlichen 
Verdichtungsarten. Bel der einen Art wird das Verdichten des Betons 
durch Stampfen mit einer Bohle oder Haminern (Dinglerwerke AG.) und 
bei der anderen Art durch Schwingungsyorrichtnngen (Oberfiachenrfittler) 
yorgenommen. Fflr beide Gruppen bestehen etwa zehn yerschiedene 
Ausfflhrungen, die sich teilwelse grundsatzlich yoneinander unterscheiden 
oder Verein!gungen der einen mit der anderen Art darstellen. Bel den 
Schwingungsverdichtern werden die yerdichtenden Telle entweder durch 
Schwlngbohlen (Jos. Vógele AG.) oder durch schwingende, umlaufcnde 
Walzen gebildet13) (W &J. Scheid, Otto Kaiser). Aufier den grofien Ge- 
raten, die flber die ganze Strafienbreite arbeiten, gibt es noch zahlreiche 
leichtere Bauarten von Schwlngungsfertlgern 19), z. B. von Heinrich Frlsch, 
Robert Wacker usw. Alle Schwingungsfertiger arbeiten mit Schwingungs- 
zahlen von 3000 oder 2800 Schwingungetl/mln.— Zusatzeinrichtungen an den 
Strafienfertigem sorgen fflr ein Schliefien undGiatten derDeckenoberfiachen.

Im allgemeinen scheint sich die Schwingungsfertigung beim Strafien
bau einzuffihren, weil man bel dieser Herstellung der Betondecken nach 
dem Fliefiyerfahren arbeiten kann. Fliefifertigung bedeutet nicht nur 
eine Steigerung der Gfite und der Zweckmafilgkeit, sondern auch eine 
Steigerung der Fertigleistung, auf die es heute hauptsachlich ankommt.

Im Baubetrleb werden noch zahlreiche andere Maschinen und Gerate 
yerwendet (Lagermittel, Waagen, Druckluftgerate, Schweifivorrichtungen, 
Wasserpumpen, Fahrzeuge, Krane, Siebelnrichtungen, Ausbesserungs- 
gerate usw.), die teilweise einen gewissen Abschlufi der Entwicklung 
erreicht haben und hier nicht erórtert werden sollen.

1G) Bautechn. 1938, Heft 9, S. 102. 
17) Bautechn. 1937, Heft. 23, S. 308.

«) Bautechn. 1936, Heft 40, S. 598. 
19) Bautechn. 1937, Heft 32, S. 428.
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ahc Rechte Professor S)r.«3H(j. F.
Am 29. Marz d. J. vollendet ®r.=3iig. Friedrich H a r tm a n n , Professor 

fur Stahlbau an der Technischen Hochschule ln Wien, sein 65. Lebens- 
jahr. In Troppau (Schlesien) geboren, bezog er 1894 die Deutsche Technische 
Hochschule in Brflnn, wo er — ein Schiller des 
vor kurzem verstorbenen Altmeisters des Brficken- 
baues Josef M elan  — das Bauingenieurwesen 
studlerte und im Jahre 1901 die Diplomprflfung 
ablegte. Nach zwei Assistentenjahren bel M elan  
und einem Praxlsjahr in der Wiener Brflckenbau- 
anstalt I. G rid l trat er in die Dlenste der Zt>p- 
tauer und Stefanauer Bergbau- u. Eisenhiitten AG., 
wo er bald zum Leiter der Brflckenbauanstalt vor- 
rBckte. DIeses Wirken in Zóptau (Mahren), das bis 
Ende 1915 wahrte, erfuhr In den Jahren 1906/07 
eine Unterbrechung, ais H a rtm a n n  einem Rufę 
nach Wien folgte und ais Oberingenieur in der 
Brflckenbauanstalt W a ag n e r, B iro  & K urz 
arbeitete. Im Wćltkrleg rflckte H a rtm a n n  zum 
ósterr. Eisenbahnregiment ein und lehrte — 1917 
zum Hauptmann befOrdert — an der Technischen 
Militarakademie in MOdling.

Seit Anfang 1916, also seit mehr ais 25 Jahren, 
ist H artm a n n  ordentlicher Professor des Stahl- 
baues an der Technischen Hochschule in Wien.
Schon im Jahre 1925 wurde er ais wlrkliches Mit- 
glied ln die Wiener Akademie der Wissenschaften 
gewahlt. Im Herbst 1928 fflhrte er den Vorsitz 
der II. Internationalen Tagung fflr Brflckenbau und 
Hochbau, und im Studienjahr 1928/29 war er Rektor 
der Hochschule.

Man spricht im ganzen Reich von einer „Wiener Schule" des Stahl- 
baues und wurdigt damit das Wirken H a rtm a n n s  ais Hochschullehrer. 
Er hat seine VorIesungen mit unendlich viel Mflhe aufgebaut und immer 
wieder erneuert und erganzt; hierbei kamen ihm seine reiche praktische 
Erfahrung sowie die seltene Gabe zustatten, auch die stachellgsten der 
auf dem Boden neuzeitlicher Forschung gewachsenen Theorien meisterhaft 
in der einfachen Sprache des Ingenieurs darzustellen und dem Studlerenden

Hartmann 65 Jahre alt.
verstandlich zu machen. Seine wissenschaftllchen Arbeiten fanden ihren 
Niederschlag in Bfichern, zahlrelchen Abhandlungen *) und vlelen fachlichen 
Gutachten. Das im Jahre 1913 in l.Auflage erschleneneBuch flber die statlsch 

unbestimmten Systeme des Eisen- und Elsenbeton- 
baues2), zu dem die Studlerenden noch heute mit 
Vorliebe zu greifen pflegen, hat an hervorragender 
Stelle mltgeholfen, das heute allgemein flbliche 
Verfahren der Herleitung derElastizitatsgleichungen 
aus den geometrischen Vertragiichkeitsbedingungen 
in der Praxis zu verankern. Seine Arbeiten flber die 
Erhóhung der zulassigen Spannungen stahlerner 
Brflcken bildeten die Grundlage fflr den Aufbau der 
einschlagigen Osterreichlschen Vorschriften; sein 
Buch uber die Asthetik im Brflckenbau hat in 
in- und auslandischen Fachkreisen weithin Be- 
achtung gefunden. Hervorragenden Anteil hat er 
ais Forscher und Lehrer auf die Entwickiung 
der Stabilitatstheorie des Stahlbaues genommen; 
sein im Jahre 1937 geschriebenes, aus den 
Wiener Voriesungen hervorgegangenes Buch iiber 
das Knicken, Kippen und Beulen hat wesentlich 
dazu beigetragen, das Verstandnls fur diese wich- 
tigen Fragen zu fórdern.

Wir wollen Professor H a rtm a n n  zu seinem 
65. Geburtstag Dank sagen fflr all das, was er fflr 
den Stahlbau geleistet und in so uberreichem Mafie 
den jungenlngenieuren gegeben hat, und wir hoffen, 
dafl ihm seine Gesundheit und Arbeltsfreude noch 
recht lange erhalten blelben móge. Seine in 
der ganzen Weit verstreuten Schfller bitten ihn, 

in diesem Glflckwunsch auch das „tlefere Schwelgen der Verehrung“ zu 
vernehmen, In der sich der grenzenlose Idealismus seines Wirkens und 
die bedlngungslose Geradhelt seines Denkens spiegeln. E. C hw al la.

») Bautechn. 1927, S. 397; 1928, S. 414. Stahlbau 1934, S. 105; 
1938, S. 153; 1939, S. 25; 1940, S. 117.

'-) Z w e ite  Auflage. Berlin 1922, Wilh. Ernst & Sohn.

Yermischtes.
Das kflnftige Straflennetz der Castelli Romani. Eine .der 

schwierlgsten Aufgaben bei der Ausarbeitung des Gesamtbebauungs- 
planes der Stadt Rom und ihrer weiteren Umgebung bildet die verkehrs- 
technische Erschllefiung der sogenannten Castelli Romani, d. h. der sfld- 
Sstlich Rom zwischen Stadt, Meer und Albanergebirge gelegenen Gebiete. 
Schon im Jahre 1931 hatte der Duce auf die notwendige ErschlieBung 
dieses Gebietes fflr die kflnftige Ausdehnung Roms hingewiesen. Der

erste Tell der Aufgabe, die fflr die dazu berufenen Stellen ebenso reiz- 
voll wie dankbar war, ist Inzwischen durch die Planungen fflr die 1942 
beabsichtigte Weltausstellung bel Ostia gelOst worden. Der zweite Tell, 
fflr das Gelande zwischen Weltausstellung und Gebirge, ist in Bearbeitung. 
Nicht unwesentlich erschwert wird die zweckmafiige Erschllefiung dieses 
weitraumlgen Gebietes durch ein neuzeltliches Straflennetz vor allem da
durch, dafi die Castelli Romani in ihrer ganzen Ausdehnung unter Natur- 
schutz stehen und zahllose flberaus wertvolle gcschichtliche Erlnnerungen 
und Denkmaier an die rOmische Kaiserzeit bergen, die jede Schonung 
erfordern. Aus diesem Grunde ist fflr die bestmOgliche LOsung aller im 
Zusammenhange mit der spateren Bebauung stehenden Fragen ein be-

Abb. 2. Plan mit zwei halbringfórmigen Auffangstrafien.Abb. 1. Obersichtspian, bearbeitet vom „Istituto di Studi Romani".
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sonderer AusschuB des um die Entwlcklung und Ausgestaltung der Stadt 
Rom hochverdlentcn „Istituto dl Studi Romani' eingesetzt worden. Fiir 
seine Arbeiten gilt ais Rlchtlinle, daB die Castelli ein Teil der Stadt Rom 
sein sollen und daB die Stadt Rom selbst weitraumig aufzulockern Ist.

AuBer zwel Staats- und einigen ProvinzialstraBen fuhren heute keine 
lelstungsfahigen StraBen durch die Castelli. Mit Rflcksicht auf die erheb- 
ilche Bedeutung dieses Gebietes wird der Bau eines Netzes neuzeitllcher 
AutostraBen zwischen Rom und dem Geblrge mit AnschluB an das bereits 
fur eine weltgehende Bebauung vorbereitete Gelande der Weltausstellung 
ais nationale Aufgabe des faschlstlschen Itallens betrachtet und dem- 
entsprechend auch durch Regierung und Tagespresse gefOrdert. Die

Abb. 3. Vorschlag fflr die besten StraBenverbindungen 
zwischen Rom und den Castelli Romani.

neuen Strafien sollen nicht allein dem zukflnftlgen Schnellverkehr zur 
Befórderung von wenlgstens 200 000 Personen aus den kflnftigen 
Siedlungen von und nach der Stadt, sondern auch dem ln Italien be
sonders starken Radfahrverkehr dienen. Einen von dem genannten Aus
schuB ausgearbeiteten allgemeinen Obersichtsplan zeigt Abb. 1, einen 
weiteren Vorschlag mit zwei halbringfOrmigen Auffangstrafien, die den 
Verkehr von den nach rómischen Konsuln benannten, nach Rom fuhrenden 
Staatsstrafien aufierhalb des Stadtgebtetes aufnehmen, Abb. 2. Abb. 3 
veranschaulicht elne weiter vorgeschlagene Darstellung des kflnftlgen 
Hauptstrafiennetzes, das die heute schon bestehenden Verkehrsstauungen 
an besonders wichtigen Strafienknotenpunkten, wie z. B. der Porta
S. Giovanni, San Lorenzo, Hauptbahnhof Terminl usw. berflcksichtigt. 
Dieser Plan kommt der aufgestellten Grundforderung einer bestmOglichen 
und bequemen Verblndung von Meer und Geblrge mit dem gesamten 
derzeltigen und zukflnftlgen Grofistadtgeblet unter weitgehender 
Schonung ailer natflrlichen Gegebenheiten am vortellhaftesten entgegen. 
(Le Strade, Nov. 1940, S. 501 bis 505).

Sr.=3itfl' Dr. rer. poi. H a lle r  VDI, Tflbingen.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. D e u ts c h e  R e ic h sb ah n . a) R e ic h s v e rk e h rs -  

m in ls te r iu m , E ls e n b a h n a b te i lu n g e n . Gestorben: der Reglerungs- 
rat a. D. Ludwig B ode in Kleln-Machnow bei Berlin.

b) B e tr ie b s v e rw a ltu n g . Ernannt: zum Reichsbahnrat: die Relchs- 
bahnbauassessoren Bruno P re in ,  Vorstand des Betriebsamts Berlin 10, 
Wilhelm M flnch bei der RBD Frankfurt (Main), Wilhelm S c h a e ffe r  
beim Betriebsamt Kleve, Kurt B ansch  bei der RBD Oppeln, Heinrich 
A lth o ff  beim Betriebsamt Wuppertal I, Friedrich K o e s te r  bei der RBD 
Frankfurt (Main), August W ilp e rt bei der RBD Mflnchen, Walter O p p e lt  
bel der RBD Munster (Westf), Gunter S p e r lic h  bel der RBD Stuttgart, 
Heinrich S ch u lz  bei der RBD Kónigsberg (Pr), der fruhere Iettlsche 
Staatsbahnbeamte Diplomingenieur Erich von B o e ttic h e r  bei der RBD 
Stettln.

Versetzt: der Oberbaudirektor Karl K och , Lelter der Obersten Bau- 
Jeitung der Reichsautobahnen Halle (Saale), ais Referent in die Eisen- 
bahnabteilungen des Reichsverkehrsministerlums mit der Amtsbezeichnung 
,Abteilungsprasldent“; — die Oberreichsbahnrate ®r.=3ng. Franz R ic h te r-  
K reu z , Vorstand des Betrlebsamts Oelsnitz (Vogtl.), ais Vorstand zum 
Betriebsamt Bóhmlsch-Leipa, Herbert D le s s l,  Vorstand des Betriebsamts 
Malchln, ais Vorstand zum Betriebsamt Oelsnitz (Vogtl.); — die Reichs

bahnrate Ewald K re ts c h m a r , Vorstand des Betriebsamts Kieł, ais 
Dezernent zur RBD Stettin, Gerhard B e rn d t, Dezernent der RBD Linz, 
ais Dezernent zur RBD Danzig, Otto W ern er, Dezernent der RBD Halle 
(Saale), ais Dezernent zur RBD Saarbrflcken, Felix Z a k a r ia s , Vorstand 
des Neubauamts Weis, ais Vorstand zum Betriebsamt Bischofshofen, 
®r.=3«g. Alexander N ovak  bel der RBD Breslau ais Vorstand zum 
Betriebsamt Kutno, Edgar S ch au , Vorstand des Betrlebsamts Kutno, 
ais Vorstand zum Betriebsamt Paderborn 2, Wilhelm O tte ,  Vorstand des 
Betriebsamts Wallem, ais Vorstand zum Betriebsamt Wittenberg, Hans- 
Helnz S chO nrock , Vorstand des Neubauamts Mflnchen 11, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Neuwied 1, Heinrich K e le n b u rg , Vorstand des Neu
bauamts Wltten, ais Vorstand zum Betriebsamt Klei, Friedrich Stuart 
beim Betriebsamt Erfurt 1 "ais Vorstand zum Betriebsamt Malchln, 
Heinrich P fle g in g  beim Betriebsamt Dresden 3 zur RBD Augsburg; — 
der Reichsbahnbauassessor Otto B e re ite r  beim Betriebsamt Hamburg 
zur RBD Wien.

Oberwiesen: der Oberbaudirektor Otto W a ld m an n , Lelter der 
Obersten Bauleltung der Reichsautobahnen Nflrnberg, ais Abteilungsleiter 
und Dezernent zur RBD Nflrnberg mit der Amtsbezeichnung „Abtellungs- 
prasldent*.

In den Ruhestand getreten: der Abteilungsprasident Otto Feil,
Abteilungsleiter und Dezernent der RBD Nflrnberg; — der Oberbau
direktor Gustav L fittm a n n , Leiter der Obersten Bauleitung der 
Reichsautobahnen Konlgsberg (Pr); — die Oberreichsbahnrate Wilhelm 
R e ic h e r t,  Dezernent der RBD Frankfurt (Main), Wilhelm G e it tn e r ,  
Dezernent der RBD Stettin, Karl B ra u n , Vorstand des Betrlebsamts 
St. Pćłlten 2.

Gestorben: die Oberreichsbahnrate Ernst E ic h e r t ,  Dezernent der 
RBD Kassel, August S c h in d le r ,  Dezernent der RBD Linz.

Im Ruhestand yerstorben: der Regierungsbaurat a. D. Karl S e e fr ie d  in 
Munchen, zuletzt Oberbauinspektor bei der Eisenbahndirektion Regensburg.

Deutsches Reich. S tra B e n w e se n . Fflr Fflhrer und Reich starb 
den Heldentod am 13. Juni 1940 Hauptmann d. R. und Komp.-Fflhrer in 
elnem Infanterle-Regiment Erich W in te r ,  Erster Baudirektor und Leiter 
des Tiefbauamts der Hansestadt Hamburg.

Der bisher mit der kommlssarischen Wahrnehmung der Dienst
geschafte des Bauamtsdirektors bel dem StraBen- und Flufibauamt Bam- 
berg beauftragte Regierungsbaurat 1. KI. Iwan S c h re y e r  fflhrt fortan 
die Amtsbezeichnung Bauamtsdirektor.

Der Fflhrer hat den mit Titel und Rang eines Regierungsoberbaurats 
ausgestatteten Bauamtsdirektor beim Regierungsprasidenten ln Ansbach, 
Burkard A m en d , zum Oberregierungsrat ernannt.

Ernannt: zu Regierungsbauassessoren: die Bauassessoren Siegfried 
O tt beim Strafien- und FiuBbauamt Kronach, zur Zeit im Wehrdlenst, 
untćr Berufung in das Beamtenverhaltnls, H an sG u m p e rt beim Strafien- 
und Flufibauamt Nflrnberg unter Berufung ln das Beamtenverhaitnis, 
Georg G a r tn e r  beim Strafien- und Flufibauamt Passau unter Berufung 
in das Beamtenverhaltnls; — der Reglerungsbaureferendar Hermann 
B ie d e rm a n n  beim Strafienbauamt Ried i. J. (Reichsgau Oberdonau) 
unter Berufung in das Beamtenverhaltnls; — zum Regierungsbaurat: 
Dipl.-Ing. Sr.=2Jng. Hellmuth K o h le r  beim Generalinspektor fflr das 
deutsche StraBenwesen.

Elngewiesen: Bauamtsdirektor beim Regierungsprasidenten in Regens
burg, Karl D e n ln g e r , in eine Bauamtsdirektorstelle der Gruppe A 2 c l 
der Bes.-Ordnung.

Versetzt: der Bauamtsdirektor bel der Sekti on fflrWildbachverbauungen 
in Kempten, Robert L a n g g u th ,  an das StraBen- und FiuBbauamt 
Kempten; — der Regierungsbaurat 1. KI. beim Regierungsprasidenten 
in Augsburg, Karl M a rtin , an die Sektlon fflr Wildbachverbauungen in 
Kempten; — der Bauamtsdirektor bei dem StraBen- und Flufibauamt 
Traunsteln, Karl S p re n g . zum Regierungsprasidenten in Augsburg; — 
die Regierungsbaurate: Paul I l l in g  vom StraBen- und FiuBbauamt 
Mflnchen an das StraBen- und FiuBbauamt Bayreuth, Konrad R elnhard  
von der Staatlichen Strafienbauleitung Regen an das Strafien- und FiuB
bauamt Passau, Josef S c h a rf  vom StraBen- und FiuBbauamt Bergreichen- 
stein an das StraBen- und Flufibauamt Deggendorf, Josef B ittl  vom 
StraBen- und FiuBbauamt Passau an das StraBen- und Flufibauamt 
Landshut; — Bauamtsdirektor Ludwig S p ó rl vom Strafien- und FiuB
bauamt Kaiserslautern an das StraBen- und FiuBbauamt Traunsteln.

In den Ruhestand getreten: Regierungsdlrektor Anton S ta rk  bei 
der Behórde des Reichsstatthalters in Salzburg und Baurat Bruno 
S p re n g e r  bei der Behórde des Reichsstatthalters in der Steiermark.

Verstorben: Baurat Josef O s c h o w itz e r ,  Lelter des StraBenbauamts 
Saaz (Sudetengau), am 25. September 1940.
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