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Uber Schaden an iiberschutteten, gewólbten Bauwerken, ihre Ursachen und ihre Verhutung.
Aiie Rechte vo rb eha i te n .  Von 5)r.=^ng. W. Passer, Berlin.

Im folgenden wird von Schaden 
berlchtet, die bei hohen, flber- 
schfltteten, gewólbten, klelneren 
Bauwerken (Durchlassen und Unter- 
fflhrungen) aufgetreten sind.

Es ist eine bekannte Erscheinung, 
daB bel Durchlassen mit hoher Erd- 
flberschflttung an den Bauwerks- 
enden mitunter Beschadigungen vor- 
kommen, indem sich die Flflgel- 
mauern vom Tragwerk loslósen, wenn 
sie ais sogenannte Parallelflflgel ln 
fester Verblndung mit dem Bauwerk 
stehen. In besonderem MaBe gilt 
dies fiir gewólbte Bauwerke, bel 
denen die Flflgel durch die iiber dem 
Gewólbescheltel aufgebauten Stirn- 
mauern miteinander im Zusammen- 
hang stehen und fest mit dem Trag
werk verbunden sind.

Durch Ausbildung von schragen 
Flflgelmauern oder kraftlgen Vor- 
lagen beim Obergang zum GewOlbe 
hat man diesen Gefahren, wie die Abb. 1. Risse im Scheitel eines gewólbten Bachdurchlasses

Ansicht

nach/rag/ich binfen angebrach/er 
S/einso/z

Abb. 2.
Schnitt, Ansicht und 

GrundriB des 
gewólbten Bach

durchlasses.

Zahl der Bauwerke, die Schaden ge- 
litten haben, im Vergleich zu der be- 
deutenden Anzahl ausgefflhrter ge- 
wólbter Durchlasse und Unterfuhrun- 
gen verschwindend gering ist, so ist 
es trotzdem lohnend und wichtlg, die 
Erfahrungen zu sammeln, auszuwerten 
und festzuhalten.

Im ersten Tell der Abhandlung 
sollen zunachst einige Beispielezeigen, 
welcher Art die beobachteten Mangel 
waren und weiche Abhilfemafinahmen 
bel der Wlederherstellung getroffen 
wurden. Im zweiten Tell des Berichtes 
wird flber die vermutlichen Ursachen 
gesprochen und anschliefiend werden 
einige grundsatzliche Folgerungen ge- 
zogen, wie man ahnliche Mifierfolge 
fflr spaterhin vermelden kann.

I. B e lsp ie le  b e s c h a d ig te r  
D u rc h la sse .

1. Abb. 1 zeigt Riflbildungen 
Im Scheitel eines gewólbten Bach
durchlasses. Bauart und Abmessun

gen des Bauwerks sind in Abb. 2 wiedergegeben. Das 
Gewólbe hat Halbkrelsform und ist in Eisenbeton aus- 
gefflhrt. An den Enden ist auf 1,5 m Lange ein Natur- 
steinbogen vorgesetzt, der vom Eisenbetongewólbe durch 
eine bis zu den Kampfem durchgehende Fugę getrennt ist.

Bald nach dem Aufbrlngen der etwa 3,5 m hohen 
Oberschflttung trat an der schwachsten Stelle der mit 
den Flflgeln eine zusammenhangende Scheibe bildenden 
Stirnwand im Gewólbescheitel ein RiB auf (Abb. 1). 
Gleichzeitig óffnete sich die Fugę zwischen Elsenbeton- 
und Stelngewólbe ln merklichem MaBe. Messungen 
konnten nur geringe Setzungen des auf Pfahlen im Sand 
gegrflndeten Bauwerks nachweisen.

Es war augenfailig, daB eine ungleichmaBige Be
wegung der Flflgel und der Stlrnmauer Ursache der 
Beschadigung sein muBte. Der Schaden war nur an dem 
einen Ende mit der hóheren Oberschuttung aufgetreten. 
Zur Wlederherstellung wurden (yorsorglich an beiden 
Gewólbeenden) die Flflgelmauern durch einen kraftlgen 
Steinsatz (Trockenmauer) verstarkt (Abb. 3). Die be- 
schadigten GewOlbe- und Aufmauerungssteine wurden 
ausgewechselt. Die MaBnahmen haben sich bewahrt. 
Seit mehreren Jahren sind bisher Schaden nicht mehr 
aufgetreten.

2. Bei der in Abb. 4 bis 6 dargestellten Strafienunter- 
fflhrung, die in 7 °/0 Gefaile liegt und eine Oberschflttung 
von 5 m tragt, lósten sich an dem unteren Gewólbeaus-

vielen alten Bauwerke beweisen, zu begegnen verstanden. Heute finden 
wir solche Ausfuhrungen seltener, doch sind es vor allem schónheitliche 
Grflnde, die eine weitgehende Bevorzugung der gleichgerlchtet zur Damm- 
achse ausgefflhrten Flflgelmauern wflnschenswert erschelnen lassen. Die 
Stlrnwande sollen dabel aus den gleichen Grflnden mógilchst ebenfiachlg 
mit dem GewOlbeabschluB verlaufen und keine Absatze oder Vorsprflnge 
zeigen. Notwendige Trennfugen zwischen Flflgeln und Wlderlagermauern 
mflssen dann im Stelnverband verzahnt untergebracht werden, was nicht 
nur vom baulichen Standpunkt ungflnstlg ist, sondern auch die Aus
fflhrung erschwert.

Diesen Fragen muB man besonderes Augenmerk zuwenden und sie 
sich genau flberlegen, wenn man die Flflgel fest mit dem Bauwerk ver- 
blndet, um die unbeąueme Fugenausbildung zu vermelden. Besonders 
lehren das die, wenn auch vereinzelt, so doch Immerhin vorgekommenen 
Schaden.

Der Bau der Reichsautobahnen brachte auch auf diesem Teilgeblet 
des Brflckenbaues in reichem MaBe Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln 
und aus Fehlern fflr die Zukunft Nutzen zu schOpfen. Wenn auch die

Abb. 3. Das durch einen Steinsatz verst3rkte GewOlbeende vor der 
Wiedereinschflttung.
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Abb. 4. StraBenunterfflhrung. Stutzeniinlengewóibe in Stampfbeton 
mit Natursteinverkleidung.

gang beide Fiflgei ab. Das Bauwerk ist ais Stfltzllnlengewólbe in 
Stampfbeton mit vorgesetzter Natursteinverkieidung ausgefflhrt. Abb. 4 
zeigt das Bauwerk im Lichtbild, Abb. 5 die Ansicht mit dem eln- 
getragenen RiBverlauf sowie den dazugehórlgen Einzel- 
heiten. Zwischen den Flfigeln und dem Gewólbe 
waren keine Fugen vorgesehen. ,. n iiii»j|=w a o a

Den Setzungsbeobachtungen zufolge haben sich 
die Fiflgei starker gesenkt ais das Gewólbe selbst.
Gegenflber dem Scheitei betrugen die Setzungsunter- Miipim i||! ^  
schiede an den Fiflgeienden 4 und 6 cm.

In der Mitte des etwa 40 m langen Durchlasses 
war eine Trennfuge ausgebildet. An dieser Fugę 
wurden nach den Kampfern zu elne Verbreiterung 
des Fugenspaltes und am Scheitei eine Verengung 
und Zusammenpressung beobachtet. Es mufiten hier- ■
nach in Bauwerksmitte gróBere Setzungen aufgetreten i  
sein ais an den Enden. PUwjiF / p i l

Zur Wiederinstandsetzung wurde der beschadigte 
Tell des Gewólbeausganges abgetragen und durch j / ‘ Ss& SKb

iH iget/erstarkung 1___ I__

Abb. 6. Wiederinstandsetzung des beschadigten Gewólbetells,

Senkung
■tizó ' m  — ;
J fa zę /ile i/1  J  Einzetheit n Granitabdeckstein

Senkung
San

------------- ---- ------- -21.60—------------------
a) Ansicht mit eingetragenem RlBverlauf 

und beobachteten Setzungen.

Abb. 7 a. Abb. 7b.
Abb. 7a u. b. StampfbetondurchlaB.

Flugelmauern und Gewólberand vom flbrigen Bauwerk abgetrennt

Einzetheit jrEinzeiheif I

f  hm fen) 
RiQveriauf tm, 

/vorn) ftiB auf der 
7'inken Innen- 

seite

rechte
Innen
seitef inze/heif m Einzeiheii JF-

W breite rd. 2+Jan

iuBere irennfijge
einen kraftigen Eisenbetonring 
ersetzt. Gleichzeitig wurden 
die Flflgelmauern verstarkt und 
zusammen mit dem Eisen
betonring vom flbrigen Ge
wólbe durch eine Raumfuge 
getrennt (Abb.. 6). Dadurch 
war fflr spaterhin eine Be- 
wegungsmoglichkeit der Fiflgei 
unabhangig vom Gewólbe 
móglich und die Scheitelzone 
des vorderen Gewólbetelles 
durch die Eisenbetonverstar- 
kung gesichert.

'Vertauf im Innern 
des Gewótbes

i tti& ertauf om 
±-̂ pemtberucken_

-tb/Srertauf an der Gem/beuntersicht

b) Einzelheiten zu den Riflbildungen. 
Abb. 5. StraBenunterfuhrung. Stampfbeton- 

Stfltzlinlengewólbe; beschadigtes unteres 
Gewólbeende.

Abb. 8.
StraBenunterfflhrung. Natursteingewólbe mit 10 m 1. W. 
Ansicht, Aufsicht und Schnitt mit eingetragenen Rissen.
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3. Ais weiteres Beisplel zeigt Abb. 7 ein StutzliniengewOlbe in Stampfbeton fur einen 
kleinen BachdurchlaB, bei dem sich die Flflgelmauem mit dem GewOlbeende vom ubrigen 
Bauteil losgelOst haben. Im Bereich der Flflgelansatze waren ebenfalls keine Fugen ausgeblldet.

4. Abb. 8 bis 16 zeigen ahnliche Schaden noch deutlicher bel einem Unterfiihrungsbauwerk 
(StraBenunterfflhrung). Abb. 8 gibt die Hauptabmessungen in Ansicht, GrundriB, Langs- und 
Querschnitt mit den RiBerscheinungen wieder. Das Bauwerk liegt im Gefaile 1 :8  und ist bei 
einer Hchten Weite von 10 m ais halbkreisfOrmiges NaturstelngewOlbe ausgefiihrt. Am tiefer 
gelegenen GewOlbeteil betragt die groBte Oberschuttung etwa 6,5 m uber dem Scheitel. Fur 
den Baugrund, der aus Kalkmergelschichten des Muschelkalkes besteht, wurden Pressungen bis 
6 kg/cm2 zugelassen. Kurze Zeit nach Fertlgstellung des Bauwerks und nachdem die Ober- 
schuttung aufgebracht war, traten am unteren Gewólbeausgang, iiber dem die hóhere Ober- 
schuttung lag, RiBerscheinungen auf, die auf ein Abtrennen der Gewólbestirn und der Flflgel 
vom ubrigen Bauwerk hindeuteten (Abb. 9). Die Risse vergróBerten sich bald erhebllch, wobei 
im Innern des GewOlbes schalenfórmige Stucke von den Bogen- und Verkleldungssteinen 
absprangen (Abb. 10). Bemerkenswert ist, daB der RiB im Bogenscheitel bedeutend starker 
klaffte ais gegen die Widerlager hin.

Am oberen Gewólbeausgang waren keine Schaden aufgetreten. Fur die Wiederherstellungs- 
arbeiten war zunachst das Abtragen der OberschOttung notwendig. Dabei konnte der Verlauf

Abb. lOa. Abb. lOb.
Abb. lOa u. b. Endzustand der Abtrennung. RlBbreiten nach dem Scheitel zunehmend 

(in Scheitelnahe bis 3 cm). Teile der Bogensteine abgesprungen.

Abb. 11 a. RlBverlauf auf der talwarts gerich- 
teten linken Seite des GewOlbes genau ln der 

Verschneidung mit den Flugeln. 
(Abdichtung und Schutzbeton sind entfernt.)

Abb. l lb .  RlBverlauf am GewOlbescheltel 
und zur rechten Seite hin.

Abb. 9 a. Abb. 9b.
Abb. 9 a u. b. GewOlbte StraBenunterfflhrung.

Erstes Auftreten der iiber den Scheitel durchgehenden Risse. 
(Im Flugei ist ebenfalls ein RlB sichtbar.)

Abb. l ic .  Weiterer RiBverlauf auf der 
rechten Seite. Bllckrichtung von oben.



der Risse genau ermitteit werden. Vom GewOlbe- 
scheitel ausgehend lief der Rifi auf der einen 
Seite entlang der Schnittlinle zwischen GewOlbe 
und Flugelruckwand, wahrend er auf der anderen 
Seite im oberen Teil etwas von dieser Linie ab- 
geriickt war. Abb. 8 sowie Abb. 11 zelgen deut-

rech tes W id erla g er
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Abb. 12. Gemessene Setzungen der Festpunkte im GewOlbeinnern.
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Abb. 13. Zeitllcher Verlauf der Setzungen und Rlfibrelten.

lich diesen Verlauf und geben gleichzeitig eine Vorstellung vom Ausmafi danach war das Bauwerk beachtlichen Setzungen unterworfen, die von
des aufgetretenen Schadens. Es bestatigte sich, dafi die Flfigel mitsamt aufien nach Bauwerksmitte hin zunahmen und bis 6 cm GrOfie erreichten.
den GewOlbeenden abgetrennt waren, das ubrige Gewólbe aber unbe- Abb. 13 gibt den
schadigt geblieben war. zeitllchen Verlauf der

Ober die Bewegungen des Bauwerks wurden laufend Messungen Setzungen an den
durchgefiihrt. Abb. 12 zeigt das Ergebnls der Setzungsbeobachtungen; Mefipunkten 4, 5 und

^  ̂  sein mufite, die we^ Abb. 15. Die Verankerung der Flflgel und
Abb. 14. Instandsetzung des beschadigten Bauwerkteiles. sentllch grofier sind, Verst3rkung des GewOlbes im Bau. Das

Yerankerung der abgetrennten Flugel und des GewOlbeendes. ais unter Zugrunde- Gerippe der Bewehrung ist fertiggestellt.
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Alle Rechte vorbehal ten . Ein neues Peilgerat.
Von Wasserbauinspektor Roer, Hamm i. W.

Im nachstehenden soli ein Gerat beschrieben werden, mit dem die 
Sohle von Fliissen und Kanalen schnell und zuveriassig abgepeilt werden 
kann. Die Aufnahme von Querschnitten mit Peilleine und Peilstange 
und das nachherige Auftragen der Peilergebnlsse beanspruchen sehr viel 
Zeit und Arbeit. Man hat deshalb friiher wiederholt von einem Fahr- 
zeug aus geschleppte Pellstangen verwendet, dle auch die festgestellten

Seitenansicht

Langsschnitt Fiihrung

ofeuerstonge- 
Winkelhebe!

Gelenk

\Q  Drafitzuge Mab

U l

Schoutisch
Feder

Papierstreifen

Abb. 16a u. b. Das wiederhergestellte verstarkte und verankerte
GewiMbeende vor der Einschfittung. Abb. 16b.

legung der iiblichen Erddruckberechnung ermittelt wird. Um eine Wieder- den stehengebliebenen Bauteil eingebunden. Abb. 15 zeigt eine Auf-
holung der Schaden unbedingt zu vermeiden, wurden die Fliigel durch nahme der Bauausfiihrung, Abb. 16 das wiederhergestellte Bauwerk vor
eine kraftige, bewehrte Uberbetonierung und Eckversteifung (Abb. 14) ln der Einfiillung. (Schlufi folgt.)

Wassertiefen auf einem Papierstreifen 
fortlaufend aufzeichneten. Die Gerate 
hatten jedoch Immer nur wenige 
Peilstangen. Sie dienten hauptsach- 
lich zur Aufnahme der Tiefen im 
Stromstrich von Flufiiaufen; es han- 
delte sich also nicht um Fiachen- 
peilungen. Mit Peilrahmen mifit 
man nicht die wirklichen Tiefen, 
sondern stellt nur fest, ob eine vor- 
geschrlebene Mindesttiefe vorhanden 
ist, ohne dafi man die Mehrtiefe 
ermittelt.

Das hier zu beschreibende Gerat 
verwendet eine grOfiere Zahl von 
Peilstangen oder Grundtastern neben- 
einander und ermSglicht damit genaue 
Fiachenpeilungen. Dieser Fortschritt 
wurde dadurch mOglich, dafi es 
durch lange und miihevolle Versuche 
gelang, eine besondere Form von 
Grundtastern zu entwickeln. Das so Abb. 2. Grundtaster.

Abb. 3. Peilschiff.

entstandene Gerat hat sich lm Ge- 
brauche bereits praktisch bewahrt 
und ist beim Peilen von langen 
Kanalstrecken mit Erfolg benutzt 
worden. Der Verfasser hat es in 
den wesentlichen Tellen zum Patent 
angemeldet.

Ais Lange der Grundtaster wahlt 
man das Doppelte der durchschnitt- 
lich vorkommenden Wassertiefen.
Der Grundtaster (Abb. 1 u. 2) besteht 
aus Stahlblech, sein Querschnitt hat 
dic Form einer flachen Linse, so dafi 
er bei der Bewegung im Wasser einen 
nur geringen Widerstand findet. Nach 
dem unteren Ende zu verjungt sich 
der Taster. Den unteren Abschlufi 
bildet ein schrager Schuh, der ein 
tieferes Elndringen in den weichen 
Grund der Gewassersohle verhindern 
soli. Die Langsrander der Grund
taster sind gebórdelt und yernietet.

Ansichf A
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Abb. 7. Peilschiff von vorn.

von der Sollage beeinflufit wurde. Die Aufgabe ist hier dadurch gelóst, 
daB am oberen Ende des Grundtasters ein Winkelhebel fest angebracht 
ist, dessen Lange EC  ln einem bestimmten Verhaitnis (1 :20) zur Lange AC 
des Grundtasters steht (Abb. 6). Da die Dreiecke ABC  und CDE  ahn- 
iich sind, gibt bei Ver3nderung der Wassertiefe AB  in A B ’ jedesmal dfe 
Strecke E'D ' die neue Wassertiefe A B ' mafistablich an.

Die Anderung der Strecke ED  wird far jeden Grundtaster mit Hilfe 
eines Drahtzuges auf einen Schautisch Obertragen (Abb. 3). Die erste 
Fuhrung O des Drahtes hinter dem Winkelhebel kann so weit zuruck- 
verlegt werden, daB der Fehler, der durch die nicht genaue waagerechte 
Lage des Drahtes auf der Strecke E'G  entsteht, kleiner ais 1%  lst- Dle 
Drahtzflge fahren zu Schienen oder Staben, dle in der Anzahl der Grund
taster dicht nebenelnander auf dem Schautisch liegen. Sie werden 
einzeln durch Zugfedern so gespannt gehalten, daB sie die Bewegungen 
der Grundtaster mitmachen. Merkpunkte auf der Oberseite der Stabe 
lassen wahrend der Peilfahrt fortlaufend den jeweils durćhfahrenen Quer- 
schnitt der Gewasserstrecke mafistablich erkennen. Auf der Unterseite 
tragen die Stabe Spitzen oder Farbstifte, gegen die ein unter dem Schau
tisch durchlaufender Papierstreifen durch eine gepolsterte Klappe so ge- 
schnellt wird, dafi der jeweilige Stand der Grundtaster auf dem Papier 
festgehalten wird. Glelchzeitig wird durch DrahtzOge, die zu Scbwimmern 
fahren, der jeweilige Wasserstand und durch eine ahnllche Ubertragung 
der Abstand der Peilbahn von dem Uferrande auf dem Papierstreifen 
vermerkt. Durch bcsondere Vorrichtungen, auf dle hier nicht naher ein
gegangen werden kann, ist es mógllch, die Auftragungen des Peilgerats

Abb. 6. Ubertragung der Pelltiefe.

Die am Heck des Peilfahrzeuges herausragenden Grundtaster be- 
hindern seine Steuerfahigkeit so sehr, dafi dle Oblichen Steuerruder ohne 
Wirkung bleiben. Die Grundtaster sind deshalb so eingerlchtet und 
gelagert, dafi sie auch um ihre Langsachsen gedreht werden kónnen, und 
zwar mit Hilfe einer gelenkartigen Steuerstange (Abb. 3 u. 5), die an allen 
Tastern angreift und sie gemeinsam umlegt. Dieses Schragstellen s3mt- 
llcher Grundtaster im gleichen Sinne im eingetauchten Zustande erzieit 
eine betrachtliche Steuerwlrkung, so dafi das GerSt sehr ruhig fshrt und 
vom Windę kaum beelnflufit wird.

Das selbsttatlge Aufzeichnen der gepeilten Wassertiefen ist bei den 
bisher ausgefahrten Lósungen nicht vóllig einwandfrei erreicht worden, 
weil die Schwierigkeit nicht zu uberwlnden war, dafi die angezeigte 
Wassertiefe durch die stets sich andernde Abweichung der Peilstange

Abb. 8. Peilschiff im Schlepp eines Motorbootes.

auf dem Schautisch unmittelbar mit dem Solląuerschnitt des Wasserlaufs 
(besonders bei Kanaien) zu vergleichen und auch die Lage der jedesmal 
durch die Stifte aufgezeichneten Querschnitte in der Natur festzulegen 
und einzumessen. Ubrigens gibt das GerSusch, das beim Gleiten der 
Taster uber dle Sohle entsteht, einen Anhalt dafOr, ob Schlamm, Sand, 
Kies oder Steine ln der Gewassersohle liegen.

Ein auf dem Peilschiff aufgestelltes Hauschen (Abb. 7) bietet Schutz
gegen dle Witterung sowohl far die Einrichtungen auf dem Schautisch 
ais auch fOr die Beobachter und fOr den Steuermann. Das Peilschiff 
wird durch ein Motorboot, mit dem es durch zwei starre Stangen ver-
bunden ist (Abb. 8), mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 6 km in der
Stunde fortbewegt. Bei dieser Geschwindigkeit ist eine gute Beobachtung 
der auf dem Schautisch angezeigten Querschnitte moglich.

Im Innern sind in geringen Abstanden Stehbolzen angeordnet. Die Blech- 
w3nde sind gelocht, damit beim Etn- und Austauchen des Grundtasters 
das Wasser ein- und austreten kann.; >'

Die Grundtaster sltzen nebenelnander in Abstanden von 0,50 oder
1,00 m an einem stahlernen Fachwerktrager am Heck eines entsprechend 
groBen Fahrzeuges (Abb. 3 bis 5). Ais obere Lagerachsen dienen kurze

Abb. 5. Hecktrager mit den Grundtastern.

waagerechte Rohre, dle mógllchst dicht Ober dcm Wassersplegel liegen 
und in Kraglalechen an den Pfosten des Tragers gelagert sind. Die 
Grundtaster kónnen sich nur in senkrechten Ebenen bewegen, ihr seit- 
liches Auswcichen verhlndern seitlich angebrachte Spanndrahte (Abb. 3), 
wodurch erreicht werden soli, dafi sie Hindernisse auf der Gewassersohle 
nicht umgehen, sondern Oberfahren. Dle Breite des Peilgerats und die 
Lange des Tragers am Heck des Fahrzeuges richtet sich nach den 
GróBenverhaitnissen der in Frage kommenden WasserstraBe; In der Regel 
wird der TrSger 8 bis 10 m lang gewahlt werden. Durch eine Wlnde 
kónnen die Grundtaster glelchzeitig aus dcm Wasser angehoben und 
gleichzeitig ins Wasser abgcsenkt werden.
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Yermischtes.
Bauwerke zur Kreuzung von Reichswasserstrafien und Strafien. 

Fiir den Bau und die Unterhaltung der genannten Bauwerke haben der 
Reichsverkehrsminister und der Generaiinspektor fiir das deutsche Strafien- 
wesen gemelnschaftliche Richtlinien mit Runderlafi des Reichsverkehrs- 
mlnisters vom 23. Mai 1941 — Wa 3 G 3187/41 — herausgegeben1).

A rbeitstagung der Fachgruppe Bauwesen im NSBDT. iiber Ab- 
wassertechnik aniafilich der Leipziger Messe am 2. und 3. Sep- 
tem berl941 in Leipzig. DieTagung, die unterMltwlrkung desVereins 
Deutscher Chemlker stattfand, wurde vom Vorsltzenden des Arbeitskreises 
Wasserwirtschaft, Relchsminister a. D. Dr. K ro h n e , eróffnet. Einer Be- 
grQBungsansprache des PrSsidenten F lc h te  des Reichsmesseamtes ln 
Leipzig folgte die Begriifiungsansprache von Ministerialdirektor S chón- 
leben  ais Leiter der Fachgruppe Bauwesen. Er wles darauf hln, dafi 
der Wasserbau ebenso eine Kunst werden miisse, wie es der Erdbau In 
den letzten Jahren bereits geworden sei. Manches Alte mufite uberprflft 
werden, so die GrundsStze iiber den Ausbau von Laufwasserkraften an 
den Fliissen, flber Wildbachverbauungen, uber die Bepflanzung von Hoch- 
wasserdammen usw. In Leipzig sollte die Frage der Reinhaltung der 
Gewasser behandelt werden, wozu die aufierst ungiinstigen Verhaitnisse 
an den Fliissen unterhalb Lelpzigs gute Gelegenheit bóten. Der Erlafi 
von Reichsmarschall Górlng ais Generalbevollmachtigtem fur den Vier- 
jahresplan vom 28. Juni 1941 bedeute auch fiir die Frage der Abwasser- 
einleltung und Abwasserreinigung eine Einschrankung auf das Behelfs- 
mafilge fiir die Dauer des Krleges. Der Erlafi sei aber kein Freibrief 
fur willktłrliche Abwasserelnleltungen und noch weniger fiir minderwertige 
Ausfflhrungen unter dem Deckmantel voriibergehender Aufwands- 
einschrankungen. „Schllcht, aber anstandig* sei die Losung.

Die Reihe der Vortr3ge eróffnete der Reichslandschaftsanwalt, 
Professor Alwln S e ife r t. Er sprach uber „Rejnes Wasser Im Helmat- 
bild“ und ging auf die unlósbaren Zusammenhange zwischen unver- 
schmutztem Wasser und Heimatbegriff ein. Wo die Wasserlaufe ver- 
schmutzt sind, kann die Ortllchkelt bestenfalls Arbeitsraum fiir die Fron 
der Dlenststunden, niemals aber Lebensraum sein. Das Auswelchen nach 
dem Behelf des Schrebergartens sei nur ein rtihrendes Kennzeichen fiir 
die Naturliebe des deutschen Menschen, aber diese Garten seien kein 
Ersatz fflr die vorher rflcksichtslos vernlchtete Natur. Das Ausmafi der 
Klelngartenanlagen sei geradezu ein Mafistab fflr den Grad der industrieellen 
Zerstórungsarbeit. Warum erst die Natur zerstóren und dann durch 
Gartenanlagen unzulangllchen Ersatz schaffen? Es handelt sich nicht nur 
darum, weitere Schadigungen zu vermelden, sondern auch darum, die 
frflheren Schaden wieder gutzumachen und unserLand zur ewigen Heimat 
aller Deutschen zu machen, fflr die allein an den Fronten die schweren 
Blutopfer gebracht werden. Oftmals llefie man sich durch Hoffnung auf 
wirtschaftliche Belebung einer Gegend zur Ansiedlung von Industrle- 
werken verleiten und bedenke nicht die glelchzeitig eintretenden fiblen 
Folgen. So habe eine Zellstoffabrlk in einer bis dahin unversehrten 
Gegend schlechtes Wasser, flblen Geruch undVerderben derTrinkwasser- 
brunnen mit sich gebracht. Es sei bereits so weit gekommen, dafi das 
grflne Wasser in den reinen Fliissen Oberbayerns, wie die Isar bei 
Mittenwald, ais fremdarlig empfunden wflrde. Die Fliisse, wie z. B. die 
Wasserlaufe unterhalb von Leipzig, hatten einen geradezu phantastlschen 
Grad von Verschmutzung erreicht. Dantes Inferno verblasse dagegen. 
Wie bel der Bekampfung der Rauchplage, wo schon erhebliche Fort- 
schrltte gemacht seien, miisse auch bei den Flussen mit fester Hand ein- 
gegriffen werden. Eine vóllige Umkehr der Geslnnung sei nótlg. Die 
Ausnutzung der Selbstreinigungskraft der Gewasser miisse zurflcktreten. 
Nicht Reinigung der Fliisse In besonderen Anlagen, sondern Reinhaltung 
der Fliisse sei die Losung. Hierbei kónne die Chemie an der Ent- 
stehungsstelle der Verunrelnigung viel mitwirken. In sehr ausgedehnten 
Gebieten Frankrelchs sei ein vorzuglicher Zustand der Gewasser selbst 
in industriellen Gegenden festzustellen, und der Gedanke sei unertraglich, 
daB Deutschland auch weiterhin dagegen so ungflnstig absteche.

Nach dem Aufruf Professor Seiferts an die Fachleute der Abwasser- 
wirtschaft folgte der Vortrag von Professor Dr. H au p t flber „FluB- 
verunrelnigung und Standortfragen der abwasserliefernden Industrie*. 
In einem gewissen Gegensatz zu seinem Vorredner ging Professor Haupt 
von der Ausnutzung der Selbstreinigungskraft des Vorfluters und von 
der Aufrechterhaltung eines Sauerstoffgehalts von 4 mg/l aus. Die Selbst- 
relnigungskraft und die starkę Verdiinnung seien die Mlttel, die gegen 
Abwasserschadigungen zur Verfiigung standen. Ihnen entsprechend miisse 
der Standort abwassererzeugender Betriebe gewahlt werden. Bei falsch 
gewahltem Standort wflrden kostspiellge Abwasserbehandlungsanlagen 
niłtig. Aufierdem kónnten auch beste Anlagen nicht alle Verschmutzungen 
beseltlgen, die durch gewerbilche Abwasser eintreten. Bei Molkerei- 
abwassern sei eine Mindestverdflnnung von 1 :200 erwiinscht, bei Sulfit- 
ablaugen 1 :6000. Die Chlorung helfe bei Molkereiabwassern nur auf 
eine kurze Strecke dem Vorfluter. Besser sei Boden- oder Hangver- 
rieselung des Molkerelabwassers oder, falls gutes Zuschufiwasser vorhanden 
sei, Behandlung in Fischteichen. Sulfitablaugen erforderten ebenfalls 
wasserrelche VorfIuter; denn Eindampfung kónne nur in besonderen 
Fallen verlangt werden, und auch dann blleben noch die schon hlnrelchend 
verderbllchen Waschwasser. Spelchertelche fur Sulfltablauge bei Niedrig- 
wasserzeiten selen zweckmafiig. Ais weiteres Belspiel wurden Flachs- 
rOsten angefflhrt. Der Schadlichkeitsgrad gewerblicher Abwasser solle 
nicht ohne weiteres flber den Elnwohnergleichwert, sondern móglichst

') Wortllche Wledergabe im Ztrlbl. d. Bauv. 1941, Heft 37, S. 622.

durch unmittelbare Feststellung ermittelt werden. Auch kónne man 
hierbei nicht immer von einem Betrieb auf den anderen schlieBen. Die 
Grenzen der Aufnahmefahigkelt des Abwassers selen aus seinem blo- 
chemlschen Sauerstoffbedarf und dem Sauerstoffgehalt des VorfIuters bei 
Niedrigwasser im voraus zu berechnen.

Von den gleichen Gedanken ging Professor Dr. W e ld e r t in seinem 
Vortrag flber „Die Reinhaltung unserer Gewasser* aus. „Wer Wasser 
braucht, mufi auch dafflr sorgen, daB es rein wieder abfliefit“. Dafl 
Wasser Gemeingut sei, miisse immer mehr erkannt und beachtet werden. 
Bei der Verschmutzung der Gewasser seien die unlóslichen anorganischen 
Stoffe gewóhnlich harmlos. Die gelósten Stoffe fflhrten zu Versalzungen 
des Wassers uud selen meist nicht wieder herauszubringen. Hier helfe 
nur starkę Verdflnnung. Unerlafillch sei eine genaue Kenntnls der Fliisse 
insbesondere fflr die Standortwahl der Industrie und der Siedlungen. Der 
Sauerstoffgehalt des Vorfluters, sein Sattigungsfehlbetrag oder -Oberschufi 
miisse fiir den ganzen FluBlauf bekannt sein. Gflte-„Pegel‘ mflfiten ge
schaffen, Gfltekarten entwickelt werden. Fflr die einzelnen Stellen 
(Pegel) des Flusses seien die Hauptmerkmale der Flufiverschmutzung 
laufend zu beobachten. Die Feststellung des K M n04-Verbrauches sei 
nicht immer ausreichend, da sie den Einflufi des Sauerstoffflberschusses 
nicht genflgend erkennen lasse. Auf den Augenschein kónne man sich 
nicht verlassen. Bei dunkler Flufisohle erscheine z. B. das Wasser viel 
schlechter, ais es sei. Auf die Arbeit von Professor Jordan In Nr. 1 bis 3, 
Jahrgang 1941 der „Kleinen Mitteilungen"') wurde naher eingegangen. 
Neben die Wassermengenwirtschaft miisse nun eine Wassergfitewirtschaft 
treten. Die Verelnigung der gesamten Wasserwirtschaft in der Hand 
von Relchsminister Dr. Todt lasse hler grofie Fortschritte erwarten.

Nach gemeinsamem Mittagessen wurde nachmlttags die Kiaranlage 
der Stadt Leipzig am Rosentai besichtigt. Vorher fflhrte Stadtbaudlrektor 
R ofiberg  nach elnleltenden Worten von Stadtbaurat L ie b ig  einen Film 
flber die Herstelluug einer Eisenbetondruckrohrleitung vor und gab hierzu 
wertvolIe Erlauterungen.

Am 3. September 1941 sprach ais erster Vortragender Dr. Im hoff 
flber „Die Aufgaben der Abwasserbehandlung nach dem Kriege". Er 
stellte zunachst fest, dafi von den 36 Mllllonen EInwohnern, die in Ge- 
meinden mit mehr ais 5000 Einwohnern lebten, nur die Halfte anbrauch- 
bare Kiaranlagen angeschlossen sei. Nach dem Kriege werde nach und 
nach die andere Halfte der Einwohner anzuschliefien sein. Der Mangel 
an Arbeitskraften werde dazu zwingen, mehr Maschinen einzubauen 
ais ln den letzten Jahren, insbesondere selen Maschinen zurZerklelnerung 
des Rechengutes drlngend erforderlich. Die Zeit der Abwassersieb- 
anlagen und -rechen sei vorbei. Mechanische Kiaranlagen wflrden nur 
noch ln Form von Absetzbecken errichtet werden. Meistens sei die 
Wirkung der Absetzbecken bereits ausreichend. Die biologische Reinigung 
ubernehme der FluB gewóhnlich selbst. Nur wo zwischen Abwasser- 
menge und Vorflutergrófie ein krasses Mifiverhaitnis bestehe, sei biolo- 
glsche Reinigung nótig. Die Rleselfelder wurden mehr und mehr ver- 
drangt werden. Die weitraumige Landbewasserung sei dreimal so teuer 
wie vollkommene biologische Anlagen. Die Tropfkórper kónnten hoch 
belastet werden, in Deutschland meistens mit Riickpumpbetrieb. Fiir 
grófiere Stadte sei das Belebt-Schlammverfahren das vollkommenste. Die 
offenen Faulraume mflfiten hinter den geschlossenen zurflcktreten. Die 
Heizung sei sehr zweckmafiig, die dadurch erreichte Stelgerung der Gas- 
gewinnung iibertreffe den Gasverbrauch fiir die Heizung bei woltem. 
Der Gedanke der Schlammentwasserung durch Saugzellenfilter gewinne 
immer mehr an Boden. Bel der Erórterung uber das Ausmafi der Ab
wasserreinigung sei die Kenntnls des Flusses, auf die schon die Professoren 
Haupt und Weldert eingegangen selen, sehrwichtig. Man sei nach neuen 
Forschungsergebnissen in der Lage, hier genaue Rechnungen durch- 
zufflhren (auf Grund der Nledrigwasserfflhrung, der Flufigeschwindlgkelt, 
der Einwohnerzahl und der Erzeugung der gewerblichen Betriebe). Meist 
sei es wichtlger, stark schadigende Industrieabwasser auszuschalten, ais 
fflr klelne Gemeinden biologische Kiaranlagen zu errichten.

Dr. H usm ann  behandelte In seinem Vortrag „Vorfluterfragen 
chemlsch gesehen" die Notwendigkeit, dafi uber den Źustaud der Ge
wasser auch genaue chemische Feststellungen getroffen werden mflssen. 
Der slnnfalllge Befund tausche oftmals stark. Er lasse Versalzungen, 
die sich flufiabwarts in der Gesamtmenge immer mehr vergrófiern und 
nur durch Verdflnnung anteilmafilg vermlndert werden, nicht erkennen. 
An einem FluBbeispiel wurde ausfflhrlich Sauerstoffgehalt, Sauerstoff- 
zehrung usw. vorgefiihrt. Dr. Husmann warnte vor der Anwendung von 
Rechnungsverfahren bei der Vorausbestimmung von Einflussen neuer 
Abwasserelnleltungen; es gabe da oft sehr schwere Enttauschungen. 
Neben der Feststellung des chemischen Zustandes des Abwassers wird 
allerdings auch der biologische Befund bei der Gfltebewertung des 
Wassers gebflhrend beachtet werden miissen.

Den Schlufi der Vortr3ge bildeten die Ausfflhrungen von ®r.=5$ng. 
P a lla sc h  flber „Die Lehren der Abwasserwirtschaft der Stadt Paris*. 
In ausgezeichneter Darstellung mit Lichtbildern und anschllefiend auch 
in einem Film schilderte Dr. Pallasch die Entwickiung und Gestaltung 
der Entwasserungsleitungen von Paris und die Anlagen zur Behandlung 
des Abwassers. Welter gab er einen grfindlichen Einblick in den Ent
wurf der neuen, fflr 6 Milllonen Menschen in der Stadt Paris und dereń 
Umkrels geplanten Anlage. Die Ausfflhrungen brachten eine Ffllle

Ł) Herausgegeben in der PreuB. Landesanstalt fur Wasser-, Boden- 
und Lufthygiene, Berlin-Dahlem.
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wichtiger Tatsachen und Feststellungen, die auch fiir den deutschen Fach- 
mann wertvolle Anregungen geben, wennglelch in Paris ganz andere 
Verhaltnisse ais beisplelsweise ln Berlin vorllegen. Paris hat bel seiner 
groBen Wohndichte mit 6- bis 8 geschossigen HSusern nur 1900 km Kanale, 
wahrend in Berlin 5500 km vorhanden sind.

Professor ®r.=3ng. M a rą u a rd t schloB die Tagung, die er mit 
Recht ais wohlgelungen bezeichnete, und dankte allen, die an ihr mit- 
gewirkt hatten.

Die Vortr3ge werden zweifellos wie gewohnlich im Druck erscheinen. 
Die vorstehenden kurzeń Hinweise sollen zur Durchsicht dieser wert- 
vollen Yeroffentlichungen anregen. Professor Sr.=3i>3- K unze.

Patentschau.
Briicke mit H aupttragern aus Rhom benfachwerk oder K -Fach- 

werk. (KI. 19d, Nr. 668 818 vom 27 .3 .34 ; Kaloriferwerk Hugo Junkers
G. m.b. H. in Dessau.) Um eine zuverlassige und einfache Verbindung 
der Stabe zu erreichen und um einen freien Vorbau der Briicke zu er- 
mOglichen, greifen die Enden der Schragstabe zwischen die Flanschen 
der Gurtungsstabe; ferner ist an diesen Enden der Steg des Schragstabes 
fortgeschnitten und die Flanschenden sind ln der Draufslcht zugespitzt 
oder abgerundet und in der Stabmittellinie gelocht; hierdurch ist jeder 
Schrflgstab fflr sich durch 
ein gelenkartiges, auBer 
halb derGurtungsmittel- 
ebene Uegendes Verbln- 
dungsmittel an der Gur- 
tung festlegbar. Das 
Fachwerk der beiden Bruckenhaupt- 
trager 1 und 2 besteht aus dem Ober- 
gurtó?, dem Untergurt^, den lotrechten 
Pfosten 5 und den Schragstaben 6, die 
beide glelchen Querschnitt haben und 
so im Viereck ais Rhomben- oder 
K-Fachwerk angeordnet sind, daB die 
Ecken des Vierecks auf die Mitten 
der von den Gurtungen und den 
Pfosten gebildeten Seiten der Fach- 
werkhauptfelder zu liegen kommen.
In einem Hauptfeld ist noch ein 
lotrechter oder waagerechter Stab 7 
vorgesehen. Die Gurtungen 3 und 4 
des Fachwerks werden von breitflanschigen H-Eisen gebildet, dereń 
Steg quer zur Fachwerkebene verlauft, wahrend ihre Flansche glelch- 
gerichtet zu dieser Ebene liegen. Die Zwischenraume zwischen den 
Flanschen der Gurtungen 3 und 4 und den Pfosten 5 kOnncn durch 
Bellagen 8 und 9 ausgefOllt sein. Gurtungen und Pfosten werden durch 
Schrauben oder Niete 10, 11 zusammengehalten. Jedes Stabende kann 
mittels eines einzigen Bolzens 12 an die Gurtungen angeschlossen werden. 
Zur Verhinderung des AusrelBens der BolzenlOcher sind die Flansche der 
Schragstabe durch Beilagen 16 verstarkt.

Stahlspundwand. (KI. 84c, Nr. 677 690 vom 24. 12. 37; Fried. Krupp 
AG. In Essen.) Um zu leichteren Wanden zu geiangen und damit an 
Baustoff zu sparen, sind auf der Rflckseite der Spundwand zwischen den
Verankerungen und zwischen der Einspannstelle und der ___
dariiberliegenden Verankerung Entlastungsbauwerke ange
ordnet, die den auf sie wirkenden Erddruck ais Elnzellasten 
in die Nahe der Ankerangrlffspunkte und der Einspannstelle 
flbertragen. Dadurch wird die GewOlbebildung des Erd- 
reichs hinter der Spundwand zwangsiaufig so gestaltet, daB 
der Erddruck auf die Spundbohle in Einzellasten zerlegt 
wird. Die Spundwand tragt auf der mit Erdreich aufzu- 
fflllenden Seite Entlastungsbogen .2 aus Holz oder auch Eisen, 
die auf jede Spundbohle 1 zwischen Anschlagwlnkel 3 und 4 
gesetzt werden. Der Abstand dieser beiden Winkel von- 
einander ist etwas kleiner ais der Abstand der Spundwand- 
anker 6 von der Eintrittstelle 7 der Spundbohlen ln die 
Sohle 3. Damit bei groBen Stfltzweiten zu Beginn des 
Aufffliiens die Entlastungsbogen keine zu groBe Form
anderung erleiden, werden in die Entlastungsbogen 2 im 
unteren Tell zwischen Bogen 2 und Spundbohle 1 besondere 
Stfltzen eingesetzt, die zunachst den Druck vom Bogen 2 auf s |  
die Spundbohle 1 flbertragen. Bei vollstandiger Auffflllung 
flberntmmt jedoch der Entlastungsbogen 2 selbst die ganze 
Belastung und flbertragt sie auf die beiden seitlichen 
Widerlager 3 und 4, weil die Stfltzen 5, die durch die 
Anfangsbelastung wahrend des Einfullens stark auf Druck 
beansprucht wurden, sich etwas verkiirzt haben und nach glelchmafiiger Ver- 
teilung der Belastung flber den Entlastungsbogen drucklos geworden sind.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. D e u tsc h e  R e ich sb ah n . a) R e ic h sv e rk e h rs -  

m in ls te r iu m .E is e n b a h n a b te i lu n g e n .  Ernannt: zum Oberregierungs- 
baurat: die Regierungsbaurate ®r.=3ng. Karl R o the , Gottfried W althe r.

b) B e tr ie b s v e rw a ltu n g . Ernannt: zum Abteilungsprasldenten: die 
Oberreichsbahnrate Erwin L a n d e n b e rg e r ,  Abteilungslelter und Dezernent 
der RBD Stuttgart, Leonhard S ch m id t, Abteilungslelter und Dezernent

der RBD Oppeln, Ernst We IB in Berlin; — zum Relchsbahndirektor: der 
Oberrelchsbahnrat Sr.=3«g. Karl J a c o b l, Dezernent der Generalbetrlebs- 
leitung Ost in Berlin; — zum Oberrelchsbahnrat: die Relchsbahnrate 
Richard Z e itz , Vorstand des Reichsbahnbetriebsamts Breslau 2, Hugo 
P a u li, Vorstand des Reichsbahnbetriebsamts Salzburg 2, S3r.=3ng. Paul 
K lip p s , Vorstand des Reichsbahnbetriebsamts Seestadt Rostock, Max 
V o ite l, Dezernent der RBD Hannover, Erich T ra e g , Dezernent der 
Obersten Bauleitung fflr Elektrisierungen Salzburg, Arnold K ro ll in 
Berlin, Johannes M fllle r, Dezernent der Reichsbahnbaudirektlon Berlin, 
der Eisenbahndirektor der ehemaligen Prignitzer Eisenbahn AG. Paul 
R ich e rs , Vorstand des Reichsbahnbetriebsamts Wittenberge 1; — zum 
Reichsbahnrat: die Reichsbahnbauassessoren Friedrich Wilhelm Baum in 
Brflnn, Hans S ch u lz  bei der Generalbetriebsleitung West in Essen, Kurt 
B auer beim Relchsbahnbetrlebsamt Dortmund 1, Hennlng F re ih e r rv o n  
M irbach bei der Reichsbahnbaudirektlon Berlin, Lothar H em m erich , 
Vorstand des Reichsbahnneubauamts Hamburg i, Fritz F a s te n ra th  in 
Berlin, der Reichsbahnamtmann Martin W icke bei der RBD Essen, die 
technischen Reichsbahnoberinspektoren Rudolf A rnd t in Frankfurt (Oder), 
Emil G a id e , Vorstand des Reichsbahnbetriebsamts Lauterbach (Hessen), 
bisher in Kassel.

Versetzt: die Oberreichsbahnrate Friedrich T au sc h e  bei der RBD 
Wien ais Dezernent zur RBD Breslau, Alfred S c o tla n d , Vorstand des 
Reichsbahnbetriebsamts Saalfelden, ais Vorstand zum Reichsbahnbetriebs
amt Konstanz, Max K och , Dezernent der RBD Oppeln, ais Dezernent 
zur RBD Halle (Saale); — die Reichsbahnrate Fritz H acker in Osnabrflck 
ais Dezernent zur RBD Kassel, Georg S ch m eiB er, Vorstand des Reichs
bahnbetriebsamts Freiwaldau, ais Dezernent zur RBD Schwerin, Fritz 
F fillln g , Vorstand des Reichsbahnneubauamts Nflrnberg 2, ais Vorstand 
zum Eisenbahnbetriebsamt Saarburg (Westmark), Hermann B ergm ann, 
Vorstand des Reichsbahnbetriebsamts Saalfeld (Saale), ais Vorstand zum 
Reichsbahnbetriebsamt Dortmund 1, Johann SchOn bei der RBD Dresden 
ais Vorstand zum Reichsbahnbetriebsamt Bad Kreuznach 1, Werner 
H errm an n  beim Reichsbahnbetriebsamt Berlin 5 ais Vorstand zum Eisen
bahnbetriebsamt Luxemburg 2, Oskar S tin g l bei der RBD Mainz ais 
Vorstand zum Eisenbahnbetriebsamt Metz 1, Robert B in d e r  bei der RBD 
Linz ais Vorstand zum Reichsbahnbetriebsamt Frankfurt (Oder), Wilhelm 
Bang en bei der RBD Halle (Saale) ais Dezernent zur RBD Schwerin, 
Ernst R othe bei der RBD Hamburg ais Dezernent zur RBD Oppeln.

In den Ruhestand getreten: der Relchsbahndirektor Adolf K e lle r , 
Dezernent der RBD Schwerin; — der Oberreichsbahnrat Alfred Z im m er- 
m an n , Dezernent der RBD Osten in Frankfurt (Oder); — der Reichsbahn
rat Kurt H ó p n e r , Vorstand des Reichsbahnbetriebsamts Schwarzenberg.

Gestorben: der Vizepr3sident Maximilian M auB er, RBD Nflrnberg; — 
der Reichsbahnrat Erwin B e rg a u e r - J a n e s tin  bei der RBD Wien.

Im Ruhestand verstorben: die Oberregierungsbaurate a. D. Geheimer 
Baurat Otto W ehde in Berlin-Friedenau, zuletzt Dezernent der RBD 
Berlin, Karl P e t z e 1 in Hannover, zuletzt Dezernent der RBD Hannover; — 
der Oberreichsbahnrat a. D. Wilhelm M e sse rsc h m id t in Karlsruhe, 
zuletzt Vorstand des Reichsbahnbetriebsamts Villingen.

Deutsches Reich. S tra B e n w e se n . Unter Berufung in das 
Beamtenverh31tnis wurde ernannt: zum Regierungsbauassessor: Bau- 
assessor Otto F e l le n b e rg e r  beim StraBen- und FiuBbauamt Speyer.

Ernannt: zum Ministerialrat: Oberregierungsbaurat Joachim S teffens 
beim Relchsminlster fflr Bewaffnung und Munition;.— zum Oberregierungs- 
rat: der Bauamtsdlrektor im Bayerischen Staatsminlsterium, Abtellung fflr 
das Bauwesen, Josef K le ib e r ; — zum Bauamtsdlrektor: Reglerungs
baurat 1. KI. Ludwig W elzenbach  beim Regierungspr3sldenten in Wflrz- 
burg, Reglerungsbaurat I. KI. Hermann K u p fe r beim Regierungspr3si- 
denten in Miinchen; — zum Reglerungsbaurat: stSdt. Baurat Ludwig 
A ltin g e r  beim Strafien- und FiuBbauamt Passau.

In der Elgenschaft ais Beamter auf Lebenszeit wurden in den unmittel- 
baren Reichsdienst flbernommen: Oberregierungsbaurat Carl R auchen - 
w ald  bei der Strafienverwaltung des Relchsgaues Karnten, Hauptverwal- 
tung, Oberregierungsbaurat Alfred H o rn eck  bei der Strafienverwaltung 
des Relchsgaues Steiermark; Oberregierungsbaurat Dipl.-Ing. FranzW allack 
bel der Strafienverwaltung des Relchsgaues KSrnten, Hauptverwaltung, 
Reglerungsbaurat Dipl.-Ing. Kajetan P ic h le r  bei der Strafienverwaltung 
des Reichsgaues Karnten, StraBenbauamt Vólkermarkt, Reglerungsbaurat 
Leopold S w o b o d a  bei derStraBenverwaltung des Reichsgaues Steiermark, 
Hauptverwaltung, Reglerungsbaurat Maximllian H a filin g e r  bei der 
Strafienverwaltung des Reichsgaues Steiermark, Hauptverwaltung.

Versetzt: der Oberreglerungsrat Adolf F is c h e r  beim Relchsstatthalter 
In der Westmark zum Regierungsprasidenten in Miinchen.

In den Ruhestand getreten: Regierungsoberbaurat Theodor D eu e rlln g  
beim Strafien- und FiuBbauamt Kempten.

Die Amtsbezeichnung Bauamtsdlrektor fflhren fortan die bisher mit 
der kommissarischen Wahrnehmung der Dienstgeschafte des Bauamts- 
dlrektors Beauftragten: Reglerungsbaurat Konrad R e in h a rd t beim StraBen- 
und FiuBbauamt Passau, Reglerungsbaurat Paul J l l ln g  beim Strafien- 
und FiuBbauamt Bayreuth, Reglerungsbaurat Karl H ó c h e rl beim Strafien- 
und Flufibauamt Amberg.

INHALT: Ober Sch2den an uberschf it te ten,  gew51bten Bauwerke n,  Ih re  Ursachen  und  Ihre 
Verh ti tung.  —* Ein neues  Pellgerflt . — V e r m l s c h t e s :  Bauw erke  zur  Kreuzung von Reichs- 
wasse rs t ra Sen  und  St raSen . — A rb e lt s ta g u n g  d e r  Fachgru ppe  Bauwesen  Im NSBDT. Ober Abwasser- 
t ech n lk  anlSflllch d e r  Lelpzlge r Messe  am 2. un d  3.  S ep tem ber  1941 ln Leipzig.  — P a t e n t 
s c h a u .  — P e r s o n a l n a c h r i c h t e n .

V eran tw ortllch  fiir den In h a lt:  S5r.«3ng. E r i c h  L o h m e y e r ,  O b erb au d lrek to r a . D., Berlln-Steglltz,
Am S tad tp ark  2. — V erlag: W ilhelm  E rn s t & Sohn, V erlag  fOr A rc h ite k tu r und technische

W lssen sch aften , B erlin  W 9 . — D ru ck : B uchdruckere l G ebruder E rn s t, B erlin  SW 68.


