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DIE BAUTECHNIK
11. Jahrgang BERLIN, 13. Oktober 1933 Heft 44

Alle Rechte vorbehalten. Tasse und H albzw iebel ais Schalenform en und ihre A nwendung, 
besonders im Eisenbetonbehalterbau.
Von ®t.=3tig. F ritz  W in g erte r , Kónigsberg/Pr.

Die Ableitung der invarianten Beziehungen der Schalen- bzw. Membran- 
theorie wird vorausgesetzt, und die allgem einen, iiblichen Bezeichnungen 
werden beibehalten. Danach bedeutet:

7\ =  Spannungsresultierende in der Meridianrichtung,
T, =  Spannungsresultierende in der Ringrichtung,

<P —  Argument in der Meridianrichtung, 
y; =  desgl. in der Ringrichtung,

A " !_Komponente der aufieren Krafte (Belastung) in Richtung der Tangente
Z ]  bzw. der Normalen zur M eridiankurve, 

y =  spezlfisches Gewicht der einzelnen Stoffe,
Qz =  lotrechte Komponente aller aufieren Krafte oberhalb desSchnittesz—z, 
I i  =  Horizontalschub,

/?L =  erster K nim m ungshalbm essser (der Meridiankurve),
/?., =  zw eiter Krumm ungshalbm esser.

W eitere Bezeichnungen gehen aus den zugehOrigen Abbildungen hervor.
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I. D ie in v a rian ten  B eziehungen .

2 r tc ■ sin <p
1 d Qz

p - +  Ł  =  2 o d e r :  T, =  Z R ,  
/<! K  2

-r R, 
l " Rx ’

I n  ds
wobei nur achsensymmetrische Belastung vorgelegt sein soli.

(3 )

(4) H = Q Z - cotg <p.

II. D ie T asse .
Die doppeltgekrtim m te Schale ais Behaiterwand wird im folgenden 

kurzweg mit Tasse bezeichnet (Abb. 1).

a) D ie  g e o m e t r i s c h e n  G ro fien .
Fur die w eitere Untersuchung wird das Achsenkreuz so verschoben, 

dafi die Z -A chsc durch den Schnittpunkt 
von Tasse und dereń Boden geht und die 
A"-Acbse um die willkurlich zu wahlende 
GrOBe a,  je nach der mehr oder minder 
steil verlaufenden Form der Tasse, gesenkt

*iII
l i

Abb. 1.

wird (Abb. 2). Dann folgę die Meridian- 
kurve der Kettenlinie:

Abb. 2.(5) z  =  a .S o f ^ * j -

Hierzu lautet das Bogenelem ent: ds — Goj  ̂ y j  dx.  Ferner ist:

sin <p =  %% ( * )

1
cos rp = —

(6 ) S o f ( £ )

c o tg r  = ------1

■WSin

Die Ableitung der Krumm ungshalbm esser soli erspart bleiben. Da jedoch 
die Krummungslinien zugleich Param eterkurven sind, so lassen sich die 
Halbm esser in elnfacher W eise bestim m en. Sie sind:

(7 )

b) E ig e n g e w ic h t .
Die mittlere W anddicke der Tasse sei 8 m. Das Gewicht eines Mantel- 

elem entes ist d g  =  y 8m d s  rd y ,  bzw. das eines Tassenringes: 
dG  =  y 8m d s - l m .

Mithin ist das Eigengewicht der Tasse fiir den Teil oberhalb des Schnittes z: 

Gz — y S m ■ 2 n  f  r  d s  =  y 8m ■ 2n  f  (c +  x) Sof f—  ̂dx.

(8)

Das ausgew ertete Integral lautet:

° z  = Y S m  —  a - S o f ( y )  —  r . © i u ( ^ )

+  a • Sof (* ■ )} '

Die Komponente der aufieren Kraft in Richtung der Normalen zur Tassen- 
wand ist:

(9) Zg =  —  g-cos<p= —  ySm - cos f ,

wobei die Kraft, weil sie nach aufien gerichtet ist, negatives VorzeIchen 
q,rhalt.

Somit ergibt sich:

(10)

(U )

(12)

y
a S m 

r • sin i ^ e i „ ( ^ _ a . S o f ( A ) _ , . . s i n ( | )

+  « . « o f £ J  

in ( A ) _ fl. Sof (A)r

©in $
R • ©in

I n a
R  -©in

- r . @ i n ( j )  +  « . S o f ( j )  

in ( A ) _  « . 6of ( |  r - S in  (  ̂  )

a - « o f ( £ )

r

Wahrend 7\ und H  Druckspannungen liefern, g ib t T2 Zugspannungen.

c) W a s s e rd ru c k .
Der Inhalt eines Tassenringes d J  —  r2 n d z .  Mithin ist der gesam te 

Tasseninhalt: b / x \
J  =  n  /  r2 d z  = n  f  (c +  x)2 • ©in | - - j  dx.

Die Auswertung des Integrals ergibt:

J — a n j s o f ^  j {c2 +  2 bc  - f  b2) — 2 • ©iii +  ab — a2)

— ^  j  (c2 +  2c  X +  x 2) +  2 ■ ©iit ^ j ( a c  +  c

Die nun oberhalb des Schnittes z  w irkende, gesam te W assermasse ergibt 
sich aus G leichung:

S o f ( A ) _ 2 a ( / ? - a ) © in ( * )

+ 2 a (r -a) S in ^ ) - r * ( S M } .
Aus dem Wasserdruck berechnet sich die Normalkraft auf die Ober- 
flache:

(14) Z  =  —  y(h  +  a —  z).
Mit diesen Gl. (13) u. (14) lassen sich unschwer die Spannungsresultierenden 
und der Horizontalschub aus den Gl. (1), (3) u. (4) bestimmen.

(13)
Qz =  y a n ^ R 2 •
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(15)

III. Die H albzw iebel.
Die Meridiankurve nehm e den aus der Parabelgleichung

2 p c — z- 
2 p

bestim mten Verlauf. Der som it um die Z -A chse aufgespannte Drehkórper 
wird kurz Halbzwiebel genannt (Abb. 3).

a) D ie  g e o m e t r i s c h e n  G rO B en.
Aus Gl. (15) findet man:

d x  z
dz

t--

z- — 2p(c  — x); 
und gemSB Abb. 3 ist:

Z 1/ o , ■> Z~- \ z -  +  p--, v  — - p p 
Also ergibt sich:

P
t  f p 2 +  z2
V Z

COS rp =

P
d s  -■

fz

(16)

cotg :

(17) t
2[c —  x  + P

R ,

R x = 2

sin f
b) E ig e n g e w ic h t .

Die MantelflSche der Halbzwiebel findet man aus:
’ IpC

2 7i l i  z~
O — 2 tc f  x d s =  l i cp  J \  2 p 1 +  -(f) z  dz.

Die Integration fiihrt zur Formel:

TC y +  2 P C

(18) + (cP>+ ę y n ^ p c + v w + 2 p c

cz-
z z p 
4p  ~~ 8 

Mit den neuen Bezeichnungen: 
(19) /  \ 2 p c ;  /? =

geht die Gl. (18) iiber in

\Q ,

c + p 2 ; r= --1 fz -+ p2

(20) ■ )-'(«
z3 p z \
4 P 8 j

(22)

(23)

Abb. 4.

Qt : 2 y n /  -V ( / — z) d x  =--•/• 2p I  ( / — z ) (c — d z -

h p  p \
W  c f z 2 +  |  - c z * + f .

z 4 
4jo

Die Integration liefert die G leichung:

(24) Qdz :

Die normal gerichtete Oberflachenkraft ist:
(25) Zd — y ( f  z).

Die Auswertung der Gl. (1) bis (4) ergibt sich durch einfache Substitutlon, 
wobei in Gl. (1) (im Nenner) r  durch x  zu ersetzen ist.

e) M a s s e n a u s g le ic h .
Da diese Schalenform m eist mit veranderlicher Dicke, im Scheitel 

schwacher ais im Gtirtel, zur Ausfiihrung gelangt, so kann auch hier 
unschwer und mit Vorteil das Verfahren des M assenausgleichs verw endet 
w erden; denn auch hierbei entstehen die Merldiankuryen aus der gleich- 
mafiigen Verzerrung der Ordinaten einer anderen M eridiankurve. Es 
gelten somit die bekannten B eziehungen '), wenn die W erte ohne Zeiger 
fiir die ausgeglichene Schale zutreffen (Abb. 5).

Wie bei der Tasse sind auch hier die Kriimmungslinien zugleich Parameter- 
kurven, so dafi:

Mithin sind die lotrechte Komponento der Eigenlasten oberhalb des 
Schnittes z  und die Oberflachenkraft in Richtung der FlSchennormalen bei 
der mittleren Schalenstarke Sm\

| Q% =  g O z =  yAm O;

(2l) |  z g =  g - ™ s r  =  y sm ' Zr -

c) G le lc h m a B ig e  N u tz l a s t  (q =  konstant).
Hierfiir lassen sich Qz und Z  sofort anschreiben. Es ist:

• = <7 «
{ z 2
\ Zp = q - c o s 2 <p =  q-  •

Entspricht beispielsweise q einer konstanten W assersaule h  oberhalb des 
Zwiebelscheitels, dann ist:

Qz =  yh  x 2 u, jedoch 

Z a = y  h.

d) V c r a n d e r l i c h e r  W a s s e rd ru c k  
(Abb. 4).

Das Wasser reicht bis zum Scheitel / .
Die gesam te W asserm enge oberhalb des 
Schnittes z  ist nun zu bestim men. Wenn 

dQ  =  2 /  7i x d F , 
und d F  =  { f — z ) d x
dann ist:

^ ■ = 2  v7iT x  ( f — z) d x  — v ■ —
P

(26)

(27)

(28)

ds S =  dsf d',

Z  J  

f i  
f

d. h.:

p ' r'-
■ y p r

Abb. 5.

Abb. 6.

IV. B eispiel.
Wir setzen nun 

einen Behaiter aus 
diesen beiden Scha
lenformen zusam 
m en, also auBere 
Wand =  Tasse nach 

der K ettenlinie und Behaiterboden =  
Halbzwiebel. Die Systemachsen erhalten 
die in Abb. 6 eingetragenen Mafie.
Aufierdem nehm en wir fiir die Tasse an: 
a —  0,25 m ; 8m —  25 cm ; y —  2,4 t/m 3 
fur Eisenbeton und y =  1,0 fur Wasser. 
Die Durchrechnung geschieht gemaB
Tafel 1 mit dem Rechenschieber, wobei
alle Hilfs- und Zwischenwerte weg-
gelassen wurden.

T afe l 1.

x  = 0,25 0,5 0,75 1.0 Nr. d. Gl.

z =  * . G o i ( | ) 0,386 0,94 2,517 6,827 (5 )
\ /

r 4,25 4,50 4,75 5,00
Gz

2 r Ti 4,42 3,81 2,67 0 aus (8)

2 /' 71 3,74 2,02 0,64 0 aus (13)

Tlg (Eig.-Gew.) 5,23 3,96 2,69 0 O )

T\a (Wasser) 4,42 2,10 0,65 0 (1)
Ti =  Tlg +  Tla 9,65 6,06 3,34 0

Hg (Eig.-Gew.) 100,5 29,7 7,90 0 (4 )

Ha (Wasser) 85,0 15,7 1,90 0 (4 )
H  =  Hg +  Ha 185,5 45,4 9,80 0
Zg (Eig.-Gew.) — 0,39 — 0,16 —  0,06 — 0,02 (9 )

Z a (Wasser) — 6,44 — 5,89 — 4,31 — 0 (14)
2 = Z g +  Z a —  6,83 — 6,05 — 4,37 — 0,02

-1 2 8 ,6 — 36,2 — 21,5 — 0,10 (3)

‘) Vgl. Handb. f. Eisenbetonbau, 4. Aufl., VI. Bd., Dachbauten. Berlin 
1928. Wilh. Ernst & Sohn.
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T afel 2.

X  = 0 2,0 3,0 3,5 4,0 Nr.d.G l.

C —  X 4,0 2,0 1,0 0,5 0
z 2 2,24 1,16 0,56 0,28 0 (15)
z 1,497 1,077 0,748 0,529 0

r  —  ]/p2 +  Z 2 1,523 1,113 0,799 0,599 0,28 (19)
Oberflache O 0 12,6 29,70 40,70 58,90 (18)

Qez (Eig.-Gew.) 0 4,50 10,00 14,70 21,20 (21)

Q° (Wasser) 0 60,0 136,00 185,00 241,00 (23)

Q‘'' (Wasser) 0 3,25 13,35 21,85 25,45 (24)
S Q 0 67,75 159,35 220,55 287,65
J\ 0 21,3 24,1 21,40 11,50 (1)

0 •17,4 26,7 27,8 0 (4 )

H 0 261,0 426,0 418,0 0 (4 )
Z  (Eig.-Gew.) 0,354 0,349 0,338 0,318 0 (21)

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 (23)

z , 0 0,42 0,75 0,97 1,5 (25)
Z  Z 5,154 5,569 5,888 6,088 6,3
Tz 0 +  34,0 +  18,70 — 13,10 — 139,8 (3)

Abb. 8.
aufien

2 25
Fiir die Halbzwiebel ist der Param eter p  =  - ’ = 0 ,2 8 ,  und hiermlt

O
findet man unter den gleichen V oraussetzungen wie vor dic Tafel 2. 
Die mittlere Schalendicke w urde mit Sm =  0,15 m zugrunde gelegt. Die 
speziflschen Gewichte sind die namllchen wic vor. Ober dem Zwiebel- 
schcitel wird ein W asserstand von 4,80 m angenommen.

Die fiir 7 \, T2 und H  erm ittelten W erte der beiden Schalenformen 
sind in Abb. 6 zeichnerisch aufgetragen. W ahrend Tl in beiden Failen 
Druck ist, aufiert sich T2 bei der Tasse ais Zug, wechselt im Boden aber 
vom Druck im Scheitel nach Zug im Giirtel. H  erzeugt in der Wand 
Druckspannungen, im Boden Zugspannungen. Die Bruchfuge, d. h. dic 
Stelle, wo der Horizontalschub der Zwiebel seinen Grófitwert erreicht, 
liegt etwa in */s des Giirteldurchmessers, dort, wo T2 zu Nuli wird.

Die Bemessung b ietet nichts Neues und wird weggelassen.
V. Konstruktion und Ausfiihrung.

Da es im Behalterbau nicht allein auf die Standfestigkeit des Behaiters, 
sondern vor allem auch auf dessen Dichtigkeit ankommt, so wird man 
danach trachten, die Konstruktionselem ente so zu wahlen und zusammen- 
zufugen, daB sich zunachst ein moglichst klares statlsches System ergibt, 
in dem Unstetigkeitcn im Spannungsverlauf verm ieden und Neben- 
spannungen tunlichst ausgeschaltet werden. Deshalb setzt man bekannt- 
lich Tasse und Behaiterboden an den Stellen zusammen, wo ihre Horizontal- 
schiibe aus dem am haufigsten auftretenden Belastungsfalle gleich groB, 
wenn auch entgegengesetzt gerichtet sind. Wahrend nun der Bodenschub 
Zugformanderungen hervorruft, erzeugt der Tassenschub Druckver- 
formungen. Beide Form anderungcn zerstóren sich gegenseitig sehr schnell, 
so daB zusatzliche Biegungsspannungen beim Obergang von Tasse in den 
Boden theoretisch nicht entstehen, die andernfalls durch die Nachgiebigkeit 
(Elastizitat) eines sonst erforderlichen Zug- oder Druckgliedes (Ring) be
dingt werden.

Auch beim Zweikammer- oder Zwillingsbehalter, gleichgiiltig ob mit 
oder ohne Aufgangzylinder, ist der namliche Konstruktionsgrundsatz bei- 
zubehalten (Abb. 7). Ist die innere Kammer allein gefiillt oder sind beide 
Kammern gleichzeitig voll, so gilt das vorhin schon Gesagte von selbst. 
Im Falle aber, daB nur in der auBeren Zelle sich W asser befindet, kann 
obige Forderung nicht mehr aufrechterhalten bleiben. Zusatzliche Biegungs- 
momente fiir die Tasscnwande lassen 
sich jetzt nur verm eiden, wenn das 
zwischen den beiden Tassenwanden 
liegende Bodenstiick von w esentlich ge- 
ringerer Abmessung ist ais der unterste 
Teil der Tasse. Das laBt sich durchweg 
erzielen, wenn Behalter und Tragkon- 
struktion (Tisch) auch konstruktiv ge
trennt sind. Natiirlich bleibt es immer 
noch em pfehlensw ert, bei der Beweh
rung der einzelnen Konstruktionsteile 
den Spannungsiibergangen von Boden 
zur W and gefiihlsmaBig Rechnung zu 
tragen.

In allen Failen aber ist es erforderlich — und darauf wird auch heute 
noch viel zu wenig Riicksicht genomm en — den Ausfiihrungsvorgang, 
d. h. das Betonieren eines Behaiters so zu wahlen, dafi auch die beim 
Abbinden und Erharten auftretenden Schwindspannungen besonders dort, 
wo in der Hauptsache rcine Zugspannungen errechnet sind, keine w esent

lich hóhere Beanspruchung hervorrufen. Deshalb diirfte es vor allem bei 
grófieren Behaltern zweckmafiig sein, zuerst dic Wandę und dann den 
Boden zu betonieren.

Zumeist besteht auch die Forderung, dafi der Behalter abgedeckt 
sein mufi. Wird dann die Decke ebenfalls in Eisenbeton ausgefiihrt, so 
em pfiehlt es sich, diese nicht starr (monolith) an die W andę anzuschliefien,

sie vielm ehr nur lose aufzulegen (Abb. 8), 
gegebenenfalls mit Pappzwischenlage, 
damit die Behaiterwand auch die der 
Festigkeitsberechnung zugrunde gelegte 
Bewegungsfreiheit in radialer Richtung 
tatsachlich erhalt.

VI. Nachtrag.
Nicht allein ais Behaiterboden laBt sich dic Halbzwiebel vorteilhaft 

anwenden, sondern auch ais D a c h k u p p e l ,  weil sie gewisse Vorziige 
des Zeit- oder Kegeldaches in sich birgt. Deshalb soli zur Erganzung 
des Abschnittes III noch die U ntersuchung fiir antisym metrische Belastung 
hinzugefiigt werden. Im Falle von Schneelast gelten die Form eln (22).

O nter Zugrundelegung des „llnearcn“ Windgesetzes 
(29) w == w Q • sin <p • sin y ,

Z , wo w 0 gleich ist dem
halben W erte des 

vorgeschriebenen, 
waagerechten Wind- 
druckes auf 1 m2 der 
lotrechten, ebenen 
F lachę , weil der 
Druck auf die Wind- 
seite (Luvseite) ge- 
rade so grofi ist, wie 
die Saugwirkung auf 
der W indschatten- 
seite (Leeseite), be
tragt der senkrechte 
Druck auf die Schalen- 
oberflachę (Abb. 9):

sin <p • sin
Das Fiachenelem ent wird ausgedriickt durch 

d F = d s x d y j — x  1/1 +

Mithin erhalt man:

d w  ■■

dx  d i/.'.

dW z =  w 0 • sin2 <p • sin:

{Pz )2 dxdy,  
druckes a'Die waagerechte Komponente des W inddruckes auf den Kuppelring in 

der Hóhe 2 betragt jetzt:
\2~

dx  d  i,

und auf den gesam ten Kuppelabschnitt oberhalb des Schnittes z  lafit sich 
die w aagerechte Windkraft bestim m en durch:

f  2
Wż — 4 w 0 f  /  sin2® x

z 0 y1 +

/

W n 7Z
1 p  c ■1

ĵ sin! i / idxdy

W  . .
1 +

p-  +  22

3] / 1 + 
P- 4- 2-

P‘
z- • dz

Die Intcgration liefert mit den Bezeichnungen der Gl. (19):

(30) Wz =  { / / ?  z  r (4p c +  p-) ln J •

Der waagerechte Winddruck auf die ganze Halbzwiebel ist:

.  ' M L I  1(31) Wh 4 j / / ?  —  (4pc  +  p 2)ln ( /  +  R)j-

Aus diesem W inddrucke ergibt sich das W indm om ent gemafi Abb. 10, 
wo auch die W inddruckfunktion angedeutet ist. A lsdann ist:

/

: f ( z — a)dW =  w0 n f-P2 
P2 +  z 2

2 p c  — z 2 
2 P

-a)dz

:r j  f z  d z  C d z
V  J  ]/P>-;-zi f J ]/p2+ z2 J  ]/pi  +

p \ 2  Z  
1  —I 

P
z 2d z  J /  

i z- i a
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(32)

Auch diese Integrale lassen sich miihelos und geschlossen ausw erten und 
ergeben das M oment:

i r { ® ( 3  'R,+ 2 ■/ ) - rĄ / ' + T p''+ T r)

- ( r + Ź M - m  )•
Hierbei erzeugt das M om ent links der Drehachse Z  Druckspannungen, 
rechts davon Zugspannungen.

Die lotrechte Komponente der Meridiankraft auf den Meridian v> =  90° 
sei Txvn und hat bei dem W iderstandsmom ent d e s K u p p e l r in g e s d i e  GróBe:

M„
(33) T*n =

Das W iderstandsmom ent betragt: 
(34)

Alsdann ist:

(35) 1\ =

und der GróBtwert im G urtel:

" o . f l

M a • sin y  

Wa • sin <p

(36) max Tt ■■ W o 
2 c- \  3

Die Normalkomponente aus dem Winddruck betragt:-
(37)

Daraus findet man nun:

(38) T2 =  wox a

Z  =  w0 • sin ip • sin y.

1 - /M a -  1 1 r ______ 1 _______
Wa 2 • sin2 p |

2 | +  2 - f  1

sin i/'.

Die Schubkraft setzt sich zusam men aus den Teilschuben, die einmal von 
den r,-K raften aufgenommen wrerden und anderm al von den Spannungs- 
resultierenden der Schubspannungen 5  zu tilgen sind. Der Anteil der 7\-

Krafte wird mit / / j  bezeichnet, w ahrend Hz der Beitrag fiir die S-Krafte 
sei. Nach Abb. 11 herrscht dann Gieichgewicht, wenn

H2 =  W2 - H i .
Aus dem Wind ist T, =  Tln ■ sin y>, und dazu gehórt die waagerechte Kom
ponente ;■ H 

1 1
Jetzt ist:

und

(39)

=  Tin ■ sin i/i (cos rp . sin y<)

n/2 !x/2

Tln • cos tp ■ sin2 y\

H i =  4 f  T ^  xd\j> —  4 x T Ut / sin2 y> dyj =  n  x  Tln • cos <p

H ■ W f - n x a
M a
w:

o
COS rp

s in p
' 7 l X a . C O tg  tp.

Wj,a) bedeutet den Winddruck Wz oberhalb des Ringes a.
Daraus ergibt sich der GróBtwert der resultierenden Schubspannung:

WiA) M„
(40) 5 =

71 X

und im Gurtel 
(41) max S n — -

W w

71 X  

W (h)

■ cotg p

W 1̂  ist der gesam te W inddruck gemafl Gl. (31). 
Der Verlauf der Schubkraft innerhalb des Kuppel- 
ringes folgt der G leichung:

(42) S  =  Sn • cos y.
Die Untersuchung der Kuppel nach dem „quadratischen“ W indgcsetze 

w =  w0 ■ sin2 tp • sin2y< bietet gróBere Schw ierigkeiten, ohne daB der 
Spannungsverlauf ubersichtlicher wird. Bekanntlich ist ja auch der U nter
schied aus den beiden W indgesetzen nicht w esentlich, besonders nicht 
bei flachen Kuppeln. Bei hohen und sehr weitgespannten Kuppeln da
gegen diirfte es sich em pfehlen, sofern man nicht auf grapliisch- 
analytlsche Weise die Untersuchung durchzufiihren vorzieht, von vorn- 
herein mit erhóhtem —  etwa mit dem zwei- bis dreifachen — W ind
druck zu rechnen.

Die Kanalisierung der Flusse.
Von Regierungsbaurat S c .^n g - W ittm ann , Berlin. 

(SchluB aus Heft 42.)
9. B etrieb  e in e r l& ngeren k a n a lis ie r te n  F luB strecke .

Eine Stauregelung mit konstantem Oberwasser kann an kanalisierten 
Fliissen, die mit gleichartigen W ehr- und Schiffahrtanlagen ausgestattet 
sind und an denen samtliche Kraftwerke auf ein gem elnsam es groBes Netz 
arbeiten, mit den durch die notwendige UnregelmaBigkeit des Schleusen- 
betriebs bedingten geringen Schwankungen im allgem einen eingehalten 
werden. Schwierigkeiten stellen sich aber dort ein, wo die Wasserfiihrung 
wesentlich beeinflufit wird, durch W asserkraftanlagen in Seltenflilssen, 
durch nicht einheltlichen Betrieb der Kraftwerke im Hauptflusse, durch 
W ehrverschlusse, die hinsichtllch ihrer Dichtigkelt nicht glelchwertig sind, 
durch unglelche GróBe der Schleusen und den Betrieb von FloBgassen. 
Um hierbei das Oberwasser konstant halten zu kónnen, miissen auch 
zufallige kieine Anschwellungen an die unteren Haltungen weltergegebcn 
werden. Die Schwankungen pflanzen sich von Stufe zu Stufe ln ver- 
starktem Mafie fort und erzeugen schliefilich auf der anschllefienden 
freien FluBstrecke W asserstandschwankungen, die die Fahrwassertiefen 
namentlich bei NW erheblich beeintrachtigen. An der O der und am 
mittleren Main werden deshalb die Schwankungen in einem erw eiterten 
Stauraum einzelner Stufen aufgefangen und stets nur allmahlich und 
gedampft abgelassen, d. h. die Stufe wird auf einen dem natiirlichen 
Wasserzuflufi entsprechenden Unterw asserstand reguliert. Schllefit sich 
an die Auffangstufe eine langere unkanalisierte Flufistrecke an, dann ist 
zur Verhiitung schadlicher Niedrigwasserabsenkungen der Ausglelchraum 
móglichst grofi zu machen. So ist beabslchtlgt, den Inhalt der Staustufe 
Ransern an der O der zu vergrófiern, und an der Staustufe der bóhmi- 
schen Elbe bei Strekow, an die flufiabwarts die freie, regulierte Elbe an- 
schliefit, ist hierfiir ein Spelcherraum von 2 m Hóhe iiber dem normalen 
Stauspiegel mit 7 Mili. m3 Fassungsverm ógen vorgesehen.

Eine w eitere Behinderung der Schiffahrt, ja ihre iiber die unbedingt 
notwendige Zeit hinausgehende Stillegung auf der kanalisierten Strecke 
bedeutet es, wenn aus W assermangel die infolge Frostes gelegten Staue 
nicht aufgerichtet werden kónnen, ohne eine auf dem freien FluB im 
Gange befindllche Schiffahrt zu beeintrachtigen. Es war deshalb z. B. nach 
dem sehr mllden und niederschlagarmen W inter 1929/30 wochenlang nicht 
móglich, an der O der die des Frostes wegen gelegten N adelw ehre auf- 
zurichten und die H altungen zu fiillen. Bei den neuzeitiichen W ehrver- 
schlussen tritt zwar die Notwendigkeit, den Stau wegen der Eisgefahr ganz 
aufzuheben, seltener ein; sie kom m t aber vor, und die Schwierigkeiten, 
auf einer kanalisierten Strecke von hundert und noch m ehr km den VoIl- 
stau móglichst rasch w iederherzustellen, bleiben bestehen und werden ganz 
besonders grofi, wenn dem Eisabgang keine hóheren W asserstande folgen.

Die Aufftillung der Staurflume konnte durch einen Speichcr am oberen 
Ende der kanalisierten Strecke erleichtert werden, und es ist eine wirt- 
schaftliche Frage, ob die Schiffahrt am Ausfall elner Anzahl Schiffahrt- 
tage schw erer tragt ais an den durch den Bau des Speichers erhóhten 
Abgaben. Die Belastungen fur die Schiffahrt lassen sich fur einen solchen 
Fali zweifellos auf ein ertragliches Mafi zuruckschrauben, wenn in der 
iibrigen Zeit die aufgespeicherten W assermengen fur den Kraftwerkbetrieb 
im Sinne einer Durchlaufspeicherung der Kanalisierungsstaffel, wie sie 
L u d i n 4) vorgeschlagen hat, verw endet w erden kónnen. Etwaige un- 
giinstlge Einwirkungen auf eine freie anschliefiende FluBstrecke durch 
Unregelmafiigkeiten im Speicherbetrieb kónnten durch den Ausgleichraum 
am untereren Ende der kanalisierten Strecke aufgehoben w erden. Und 
zuletzt kónnen bei giinstigen wasserwirtschaftlichen Verhaltnissen der 
obere und untere Speicher den Anforderungen entgegenkom m en, die 
wegen der VergróBerung der Selbstrelnigungskraft und der A usnutzung 
der Haltungen ais Volkserholungsstatten an den kanalisierten FluB 
gestellt werden.

Der G edanke, dic Haltungen zum Speicher zu erweitern, ist auch 
bei der Planung des Kraftwerks W ildegg-Brugg an der Aare aufgenommen 
worden, wo durch Absenken des Stausees ein Tagesausgleich vorgesehen 
Ist. Bei zweckmaBlger Anordnung der A bsenkung haben alle unterhalb 
liegenden Kraftwerke durch diese Speicherung Nutzen und kónnen ihrer- 
seits Kraftspitzen decken. Der Ausbau der Aare durch Staustufen sieht 
in seinen Pianen die Durchfiihrung der Grofischlffahrtstrafie vom Rhein 
her vor.

Im allgemeinen gelingt es nach kurzeń Hochwasserwellen, zu dereń 
gefahrlosem Durchgang die Staue aufgehoben werden miissen, die Stau- 
raum e rasch wieder zu fiillen. Hier bewahren slch besonders die neu- 
zeitllchen Verschlusse der W ehre, wahrend es am Ohio, dessen 49 W ehre 
mit um legbaren Klappen ausgeriistet sind, nicht móglich ist, bei rasch 
abfallenden Hochwasscrn die Klappen geniigend schnell aufzurichten und 
die Stauraume zu fiillen. Da wegen der Breite der W ehre zwischen 
200 und 400 m eine Anderung der Verschiiisse nicht wirtschaftlich ist, 
wird der Bau von Speicherraumen in den seitlichen Zufliissen geplant.

Eine besondere Stauregelung ist dort anzuordnen, wo die Fórderung 
der Landeskultur m itbestimmend fiir die Ausfiihrung der Kanalisierung 
ist. Soli wie an der Netze eine Friihjahrsberieselung der Polder statt-

4) L u d in ,  „D ieW asserkrafte”, Bd. 1, S. 525. — Ders., .D urchlauf
speicherung in Kraftstaffelfliissen", Schweiz. W.W. 1925, S. 76. — Ders., 
„Fortschritte der Durchlaufspeicherung in der Praxis“, Schweiz. W.W. 1931, 
S. 85.
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finden, so w erden die Staue nach Abgang des Eises und der Schmelzflut 
zur B erieselung voll aufgerichtet. Nach der Berieśelung wird der Stau 
nur so w cit hochgehalten, ais dies im Schlffahrtinteresse notw endig 
erscheint; es wird also das U nterw asser jeder H altung móglichst gleich- 
mSBlg gehalten. Diese Art der W ehrbedienung beelnflufit auch die 
natiirllche G eschiebefuhrung und Sohlenausbildung weitaus geringer ais 
eine Regelung mit konstantom Oberwasser.

10. A nordnung  d e r  K an a iis ie ru n g sw erk e .
Es sind zwei grundsatzliche Anordnungen zu unterscheiden:
1. Fiir die Unterbringung der Bauwerke komm t nur das Flufibett 

oder seine unm ittelbare U m gebung in Betracht.
2. Altarme, Durchstiche zum Abschneiden langer Flufischleifcn und 

SeitenkanSle erfordern eine Trennung der Bauwerke.
Die erste Anordnung wird bei den engen FlufitSlern der Nebenfliisse 

die Regel bilden. Fiir den GrundriB ist dle Lage der Schleuse aus- 
schlaggebend; sie soli móglichst an dcm Ufer angelegt werden, an dem 
die gerlngste Versandung der Vorhafen eintritt. Es ist deshalb an- 
zustreben, die Bauwerke der Stufe in einer móglichst geraden oder 
wenig gekriimmtcn FluBstreckc wic bei Kleinheubach (Abb. 8) anzuordnen

oder Wehr und Kraftwerk ln einer kurzeń, starkeren Stromkrum mung 
und im Durchstich dieser Kriimme die Schleusen unterzubrlngen. Die 
Anordnung am einbuchtenden Ufer wie bel der Neckarstufe Hirschhorn 
(Abb. 3) laSt sich nur aus zw ingenden órtlichen Griinden und auch dann 
nur vertreten, wenn der Flufi wie der Neckar geringe G eschiebe und 
Sandfiihrung hat. Die lm Grundrifi ahnliche Anlage der Staustufe 
Groschowitz (Abb. 4) an der sandfiihrenden Oder hat wie viele Staustufen 
der O der bei gerlngem HW erhebliche Versandungen des Ober- und 
Unterhafens aufzuwelsen, die dadurch verbessert wurden, dafi man die 
oberen Trennungsdam me verl3ngerte und an die Stromkonkave anschlofi 
und die unteren Trennungsdam m e spornartig weiterfiihrte und etwas nach 
dem Strom zu abbog. Wo sehr lange Vorhafen notw endig werden, ver- 
langt schon die Obersicht und eine einwandfreie B etriebsregelung eine 
nur gerade oder wenig gekrflmmte Anordnung der Vorhafen (Abb. 9). 
Ob es zweckmafiig ist, in einer Kriimmung die Schleuse am ausbuchtenden 
Ufer, also im Talweg anzuordnen, lafit sich nur von Fali zu Fali ent- 
scheiden. Die Einfahrt eines Schleppzuges kann sich hierbei bei hóheren 
W asserstanden schwierig gestalten, und lange Leitmauern im offenen 
Flufi wirken im OW bei HW leicht ais Schópfzeile und rufen in der 
iiberfluteten Schleusenanlage starkę Q uerstróm ungen und hohe Fliefi- 
geschwindigkeiten hervor.

Abb. 5. Lageplan fiir die Kanalisierung 
der M ittelweser.Abb. 6. Grundrifi der Staustufe Frankfurt a. Main.
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Bei der Staustufe K lcinheubach am oberen Main (Abb. 8) liegen die 
einzelnen Bauteile am zweckmafiigsten zueinander: Schleuse — W ehr — 
Kraftwerk. Hier stóren die vom Kraftwerk standig abstróm enden Wasser- 
mengen am w enigsten die auf Schleusung im Unterwasser aufierhalb des 
unteren Vorhafens w artenden Schiffziige. Die Anordnung bei Hirschhorn: 
Schleuse — Kraftwerk — Wehr ist aus órtlichen Griinden notw endig; 
sie erfordert eine langere Leitm auer im Unterwasser, die aber keinesfalls 
den Abflufiquerschnitt einengen darf. Je nach den Untergrundverhaltnissen 
bedarf die Leitmauer bei dieser Lage eines kraftigen Schutzes gegen die 
U nterspiilung durch das standig abstróm ende W asser des Kraftwerks. 
Ahnliche Grundrifianordnungen w elsen auch die Kachletstufe an der 
Donau bei Passau und die Staustufe Eddersheim (Abb. 9) auf. Hier 
liegen aber zwischen dem Kraftwerk und den Yorhafen lange und kraftige

Trennungsdam m e und Inseln. Bel kurzeń Schleusen und Vorhafen ist 
das W ehr an das U nterhaupt der Schleuse zu legen. Neben dem Vorteil 
in statischer Beziehung ergibt sich fiir den Fali, daB bei hóheren Wasser- 
standen und groBeren Fliefigeschwindigkeiten ein Fahrzeug die Einfahrt 
in den oberen Vorhafen verfehlt, der langste W eg fiir das noch rettende 
Setzen des Ankers.

Die zweite Anordnung ist am Neckar unterhalb Heidelberg 
(Abb. 10), die einer w eiteren Eriauterung nicht bedarf, und beim Ent
wurf fiir die Kanalisierung der M ittelw eser zur Anwendung gekommen 
(Abb. 5). Infolge des Abschneidens der Weserschleifen durch die Durch- 
stlche wird die 156 km lange Strecke um 24 km abgekiirzt. U nter
halb der Abzweigungstelle der Durchstiche wird das W ehr erbaut, 
wahrend die Schleuse am unteren Ende des Durchstichs angeordnet ist.

Die Oberdrem pel der Schleuse 
w erden so tief gelegt, dafi die 
Schiffe bei geóffnetem W ehr 
noch die Schleuse benutzen 
kónnen. Der Querschnitt des 
Durchstichs ist gleich dem 
m ehr ais Fiinffachen des ein- 
getauchten Schiffąuerschnitts 
und so bem essen, dafi sich 
zwei Schleppzuge begegnen 
kónnen. Bei der Staustufe 
Lobositz der Elbekanalisierung 
liegen die Schleusen am obe
ren Ende des A ltarm s, damit 
die beiderselts des Altwassers 
ziemlich tief gelegenen wert- 
vollen Grundstticke dem Ein
flufi des Stauwassers entzogen 
sind. Um die Personenschiff- 
fahrt un ter allen Umstanden 
aufrechterhalten zu kónnen, ist 
hier der O berdrem pel der 
kleinen Schleuse —  grofie und 
kleine Schleuse liegen neben
einander — und die Sohle des 
O berkanals in einer Breite von
13 m tiefer gelegt und fiir 
eine sichere Zufahrt der 
Dampfer aus der Fahrstrafie 
des freien Flusses in den 
O berkanal gesorgt. Bemer- 
kensw ert ist bei dieser Stau
stufe noch, dafi die Flofi- 
schleuse, die bei der verhait- 
nismafiig grofien, nicht durch 
ein Kraftwerk genutzten Was
serm enge der Elbe wahrend 
der Schiffahrtdauer fast standig 
geóffnet b leib t, gleichzeitig 
auch ais Fischpafi dient.

Ein geradezu klassisches Bei
spiel fiir die Entwicklung des

Abb. 8. GrundriB der Staustufe K leinheubach a. Main.

Eddersheim

Abb. 9. S trom karte  Eddersheim.
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Baues von Flufikanalisierungen 
und fiir die Anderung der 
Grundrifianordnungen durch die 
Bedtirfnisse des wachsenden 
Vcrkehrs und der Wasserkraft- 
nutzung b ie te t der Main zwi
schen seiner M iindung und 
Wiirzburg. Die Untermain- 
strecke von der M iindung bis 
Frankfurt wurde bereits in 
den Jahren 1883 bis 1886 durch 
fiinf Staustufen mit einem m itt
leren G efaile von 2,10 m und 
einer mittleren Haltungsiange 
von 7,3 km kanalisiert. Der 
Stau wurde durch N adelwehre 
mit Zwischenpfeilern gebildet, 
und fiir die Schiffahrt waren 
zunachst einfache Kammer- 
schleusen von 10,5 m lichter 
W eite und 85 m Nutzlange er
richtet. Einige Jahre spater 
wurden sie durch den Anbau 
von 255 m langen gebóschten 
Kammern mit 12 m weiten 
U nterhauptern erganzt (Abb. 6).
Durch eine sechste Nadelwehr-
stufe w urde 1900 die kanalisierte Strecke bis oberhalb Offenbach ver- 
langert, und 1921 wurde die zweite Schleuse der Eingangstufe Kostheim 
mit einer 350 m langen Kammer, gebOschten W anden und 12 m weiten 
Hauptem  fertiggestellt. Samtliche Staustufen weisen Flofigassen und 
Fischpasse auf. Die W asserkraft ist nicht ausgenutzt. Mit den nicht 
dichten Nadelwehren konnte in w asserarmen Zeiten nicht immer die not- 
wendige Fahrwassertiefe gehalten werden, so daB Grundberiihrungen der 
Schiffe w iederholt vorkamen.

1914 begann der Bau der sechs Staustufen zwischen Offenbach 
und Aschaffenburg mit durchschnittlichen Stauhóhen von 2,40 m und 
Haltungsiangen zwischen 5 und 10 km. An vier Stufcn wurde die Wasser
kraft ausgenutzt. ihre W ehre haben drei Óffnungen von 40 m W eite in 
den Schiffsdurchlassen und 30 bis 35 m in den FluBOffnungen, die samtlich 
mit Walzen verschlossen sind. In den beiden Stufen ohne Wasserkraft- 
ausnutzung, die zwei Óffnungen aufweisen, sind fiir die Schiffsdurchlasse 
W alzenverschliisse, fiir die Flutdurchiasse Nadeln angew endet worden. 
Das Kraftwerk der Stufen mit W asserkraftausnutzung ist ln einem sog. Priis- 
mannschen Turbinenpfeiler untergebracht, wodurch ein gebrochenes Wehr 
entsteht (Abb. 7). Die Schleppzugschleusen von 300 m Nutzlange, 2,50 m 
M indesttiefe haben 12 m w eite H aupter und 1 : 1 geneigte Pflaster- 
bOschungen in den Kammern. Die FloBgassen an dem der Schleuse 
gegenuberliegenden Ufer haben 12 m Sohlenbreite, ein Sohlengefaile von
1 :200 und 0,90 m M indesttiefe. Sie sind durch ein Tromm elwehr ab- 
geschlossen. FischpaB, Kahnschleife und DienstgehOft erganzen die Ge- 
samtanlage.

Im Jahre 1926 wurde die Fortfiihrung der Kanalisierung iiber Aschaffen
burg hinaus bis Wiirzburg begonnen. Fiinf der 13 Stufen sind fertig-

Abb. 10.
Staustufen Ladenburg, 

W ieblingen und H eidelberg. 
Lageplan.

gestellt, zwei w eitere im Bau. Die Abmessungen der Schleusen waren 
durch die Mafie der unterhalb Aschaffenburg gelegenen Staustufen be
stimmt. Da man in dieser Strecke der Ausnutzung der W asserkrafte 
grćjfiten Wert belmafi, w urde bei der D urchbildung der Bauwerke alles 
verm ieden, was W asserverluste bringen konnte: Die W ehre erhielten 
dicht schliefiende VerschHisse, zum eist Versenkwalzen, die Schleusen 
senkrechte Kammerwande, und die Flofigassen fielen w eg (Abb. 8). Die 
Kraftwerke wurden in W ehrachse angeordnet, da die Beaufschlagung der 
einzelnen Turbinen im Priismann-Pfeiler sich ais ungleichmaflig erwiesen 
hatte und dadurch dauernde Energieverluste eintraten.

Den Anforderungen des gesteigerten Verkehrs ‘nach Frankfurt und 
dem oberen Main waren die 1885 erbauten K anallsierungswerke des 
unteren Mains mit ihren nur 10,5 m weiten H auptem  in den Schleusen, 
den ungeniigenden Vorhafen und den schwer beweglichen Nadelwehren 
nicht mehr gewachsen. Im Bestreben, gleichzeitig die W asserkrafte aus- 
zunutzen, schritt man 1928 zur Umkanalisierung: Die Eingangstufe vom 
Rhein her, Kostheim, bleibt bestehen, wird aber um gebaut, die vier an- 
schliefienden Stufen w erden zu zwei Stufen zusammengefafit mit einem 
mittleren Gefaile von 4,49 und 3,62 m und H altungsiangen von im M ittel 
12 km. Die 12 und 15 m w eiten , 350 m langen Schleusen ermoglichen 
es auch den grófiten Rheinkahnen, nach den Frankfurter Hafen zu gelangen. 
Die U ntertcilung in eine 120 und 220 m lange K am m er, die Anordnung 
einer K ahnschleuse und die Ausbildung der Vorhafen gew ahrleisten eine 
rasche V erkehrsabwicklung und hohe Leistungsfahigkeit der Anlage. Die 
oberste Stufe Griesheim ist im Septem ber 1932 in Betrieb genom m en 
w orden, die zw eite Stufe Eddersheim  (Abb. 9) ist im Bau begriffen, 
ebenso ist der Umbau der Stufe Kostheim im Gange.
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Y erm ischtes.
W ilhelm  H erm es f .  Am 29. August verschied der Griinder und 

Inhaber der Briickenbaufirma Wilh. Hermes G. m. b. H. in W uppertal- 
W ichlinghausen im Alter von 65 Jahren. Er w urde bei der Besichtigung 
einer Bruckenbaustelle auf dem E isenbahngelande in W uppertal von einem 
Personenzuge erfaflt und auf der Stelle getótet. Noch in seinem hohen 
Alter war er immer noch rastlos fur die Firma tatig, bis der Tod seinem 
wirkungsvol!en Schaffen ein Ziel setzte. Wilhelm Hermes griindete die 
Firma im Jahre 1900. Er hat es verstanden, durch nim mermuden FleiB 
und tatkraftige Entschlossenheit aus unbedeutenden Anfangen heraus ein 
lebenskraftiges U nternehm en von seiner heutigen Bedeutung zu schaffen. 
Aufler dem Werk in W uppertal-Barmen bestehen neuzeitlich eingerichtete 
W erke in Rosbach a. d. Sieg und in Holland, dereń Leiter er bis zuletzt 
war, Trotz seiner grofien Erfolge blieb er ein zuganglicher, bescheidener 
Mensch, der infolge auch dieser Charaktereigenschaften sich allseitiger 
Beliebtheit erfreute. A. R u s s m a n n .

T echn ische  H ochschule D anzig . Der Leiter der Stahlbau-Abteilung 
bei den Schichau-Werken in Elbing, ®v.=3ng. O t to  E i s e l i n ,  ist auf den 
Lehrstuhl fflr Briicken- und Stahlbau berufen worden.

H aus d e r  T echn ik  in E ssen . Das neue Vorlesungsverzeichnis fiir 
das W intersem ester 1933/34 enthalt auch Vorlesungen aus dem Gebiete 
des Bauwesens und der Randbezirke, u. a.:

17. Oktober 1933, 20 bis 22 Uhr ( a l lg e m e in e r  V o r tra g )  im grofien 
Saale des Stadt. Saalbaues, Essen: D ie  T e c h n ik  im  n e u e n  S ta a te .  
Staatssekretar Dipl.-Ing. Gottfrled F e d e r ,  Berlin. —  14. Novem ber 1933, 
19 bis 21 U hr: D ie  g e s u n d h e i t l i c h e  u n d  w a s s e r w i r t s c h a f t l i c h e  
B e d e u tu n g  d e r  F lu f ib e c k e n .  Baudir. ®r.=3ttg. K. Im h o ff ,  Ruhrver- 
band, Essen. — 21. November 1933, 19 bis 21 Uhr: S c h a c h tb a u  u n d  
S c h a c h t s ic h e r u n g  (Forts. d. Vortrages vom 10. Marz 1932). Dipi.-Berging. 
M arkscheider ®r.=3>ng. M a r b a c h ,  Gelsenkirchen. — 15. Dezember 1933,
19 bis 21 U hr: L a n d e r h a l tu n g  u n d  L a n d g e w in n u n g  an  d e r  d e u t 
s c h e n  N o r d s e e k u s t e .  Reg.- u. Baurat ®r.=3ug. H e is e r ,  Schleswig. — 
12. Januar 1934, 19 bis 21 Uhr: N e u e r e  F o r s c h u n g e n  im  S tr a f ie n b a u .
O. Prof. S tadtbaurat a. D. F. K n ip p in g ,  Darmstadt. —  23. Februar 1934,
19 bis 21 U hr: T e c h n is c h e  P r o b le m e  in  d e r  S ie d lu n g .  ®r.=3;ttg. 
M. M e n g e r in g h a u s e n ,  Berlin. — 9. Marz 1934, 19 bis 21 Uhr (a 11 - 
g e m e i n e r  V o rtra g ) : T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  D a n z ig  u n d  d e u t -  
s c h e s  K u l tu r g u t  im  O s te n .  Prorektor o. Prof. Dr. F. K r is c h e n ,  
Technische Hochschule Danzig. —  Auflerdem Sonderveranstaltungen.

Hórerkarten in den bekannten V erkaufstellen sowie an der Abend- 
kasse. Eintrittskarten fiir allgem eine Vortr3ge im Vorverkauf 0,75 RM, 
an der A bendkasse 1 RM, H órerkarten fiir eine technische Vorlesung 
einschl. eines allgem einen Vortrages 1,50 RM, Sem esterkarten fiir alle 
Vortr3ge 10 RM.

Programm in der G eschaftstelle des Hauses der Technik, Essen, 
Postfach 254. -- ■_________

Patentschau.
Spundw and  aus w ech se lw e ise  in e in a n d e rg re ife n d e n  R innenboh len  

m it V erstS rkungen  durch  volle S pundboh len . (K 1.84c, N r.554 921 
vom 7 .7 .1 9 2 9  von I. A r s ta d  in Koblenz.) Um eine gute Abdichtung 
der Spundwand zu errelchen und die Bohlen Ieicht herausziehbar zu 
machen, werden rlnnenfórmige, mit zwcimal etwa rechtwinklig um- 
gebogenen Randem versehene Eisenbohlen c mit ihren Innenabbiegungen 
ineinandergehakt und durch Rammbohlen a T-fórm igen Querschnitts ver- 
steift und kraftschliissig verbunden. Die 
Rammbohlen a kónnen aus Holz bestehen 
und durch Bandeisen verst3rkt sein , oder 
sie kónnen aus Beton oder Eisenbeton b 
hergestellt sein. Das Holz der Bohlen quillt 
unter W asser und bew irkt eine gute Abdichtung der Spundwand. Die 
Rammbohle kann im unteren Teil aus Holz, im oberen Teil der Hóhe und 
oberhalb des Grundwasserspiegels aus Beton bestehen, wodurch die Halt- 
barkeit der Wand erhóht wird, da das Holz vor Faulnis geschiitzt liegt.

Personalnachrichten.
D eu tsch es R eich. R e ic h s b a h n  - G e s e l l s c h a f t .  Ernannt: A. b e i 

d e r  H a u p tv e r w a l t u n g :  zum Reichsbahndirektor und Abteilungsleiter 
in der H auptverw altung: Reichsbahndirektor und Mitglied der Haupt- 
verw altung R ó b e , Leiter der Bauabteilung; zum Reichsbahndirektor und 
Abteilungsleiter in der G ruppenverw altung Bayern: Reichsbahndirektor 
und M itglied der G ruppenverw altung Bayern ©r.=gng. cljr. F r i e d r i c h ,  
Leiter der Technischen Abteilung; zum Reichsbahndirektor und M itglied 
der H auptverw altung: die Direktoren bei der Reichsbahn R ó t t c h e r  und 
R u d o lp h i ;  B. b e i d e r  B e t r i e b s v e r w a l tu n g :  zum Vizeprasidenten 
elner Reichsbahndirektion: die Direktoren bei der Reichsbahn P i r a th  in 
Essen und Professor G rim m  in K arlsruhe; zum Direktor bei der Reichs
bahn: die Relchsbahnoberrate S ie v e r t  in Breslau, K lo e v e k o r n  in 
Halle (Saale), bisher in Hannover, L in n e n k o h l  in Frankfurt (Main), bis
her in Stettin, W is k o t t ,  M itglied der O berbetriebsleitung W est in Essen, 
D in te lm a n n ,  Reichsbahnbeauftragter bei der Kraftfahroberbetriebsleitung 
ln Dortmund, ®r.=3ng. T e c k le n b u r g  in Halle (Saale), bisher in M unster 
(Westf.), P u c k e l ,  Leiter der Obersten Bauleitung fiir den Bau von Kraft
fahrbahnen in Frankfurt (Main), und G r o s s a r t  in Frankfurt (Main); zum 
Reichsbahnoberrat: die Reichsbahnrate B r e t e r n i t z ,  Vorstand des Be
triebsam ts Jena, S t r o h m a y e r ,  Vorstand des Betriebsam ts Limburg (Lahn),

F ó ls in g ,  Vorstand des Betriebsam ts M iinchen-G ladbach, B o k e lb e r g ,  
Vorstand des Betriebsam ts Halberstadt, G a e c k s ,  Vorstand des Betriebs
amts Stargard (Pom.) 2, B e e r ,  Vorstand des Betriebsam ts Leipzig 2, und 
D ó h le r t ,  Vorstand des Betriebsamts Freiberg (Sa.); zum Reichsbahnrat: 
die Reichsbahnbaumeister F u c h s  beim Betriebsam t Halle (Saale) 2, B au m  
bei der RBD Trier, Sr.=gng. W eifl bei der O bersten Bauleitung fiir den 
Bau von Kraftfahrbahnen in Frankfurt (Main), W a t t e n b e r g  bei der O ber
betriebsleitung W est in Essen, T r ie b e i  bei der Obersten Bauleitung fiir 
den Bau von Kraftfahrbahnen in Frankfurt (Main), W e ih e  beim RZB in 
Berlin; Reichsbahnamtmann M e in ig , V ertreter des V orstandes des Be
triebsam ts Zwickau (Sa.), und der technische Reichsbahnoberinspektor 
F is c h e r ,  Vorstand des Betriebsam ts Sulingen.

V ersetzt: Reichsbahndirektionsprasident E m ric h  in Nfimberg nach 
Munchen zur besonderen V erwendung; Direktor bei der Reichsbahn R u m p , 
Abteilungsleiter der RBD Halle (Saale), ais A bteilungsleiter zur RBD Frank
furt (Main); die Relchsbahnoberrate L o y c k e , Dezernent der RBD Kassel, 
ais Referent zur H auptverw altung in Berlin, K a s te n ,  D ezernent der 
RBD Berlin, ais Dezernent zur RBD Osten in Frankfurt (Oder), B l t s c h ,  
D ezernent der RBD Trier, ais D ezernent zur RBD Stettin, ®r.=5>ng H e in e c k ,  
D ezernent der RBD Berlin, ais Dezernent zur RBD Kassel, A u s t ,  De
zernent des RZB in Berlin, ais D ezernent zur RBD Trier, L a n d e n b e r g e r ,  
Dezernent der RBD Frankfurt (Main), ais Dezernent zur RBD Karlsruhe, 
E y e r t ,  Vorstand des Betriebsamts Siegen, ais Dezernent zur RBD Mainz, 
D e ifi, D ezernent der RBD Halle (Saale), ais Dezernent zur RBD Hannover, 
S e m m le r ,  D ezernent der RBD Berlin, ais Dezernent zur RBD Breslau, 
D a u s , Vorstand des Betriebsam ts Duisburg 1, ais D ezernent zur RBD 
Frankfurt (Main), R e e s e ,  Vorstand des Betriebsamts M agdeburg 2, ais 
Dezernent zur RBD Breslau, E rb e ,  Vorstand des Betriebsam ts W upper
tal 1, ais Dezernent zum RZB in Berlin, S c h a n z e ,  Vorstand des Betriebs
amts Saalfeld (Saale), ais Dezernent zur RBD Oppein, L in d n e r ,  Dezernent 
der RBD Breslau, ais D ezernent zur RBD Essen, G e r te i s ,  Dezernent des 
RZR in Berlin, ais Dezernent zur RBD M unster (Westf.), und F l e i n e r ,  
Vorstand des Betriebsam ts Offenburg, ais D ezernent zur RBD Karlsruhe; 
die Reichsbahnrate B la u , Vorstand des Betriebsamts Braunschweig 1, zur 
RBD Essen, K u h n k e ,  Vorstand des Betriebsamts Prenzlau, ais Vorstand 
zum Betriebsamt Berlin 5, B ra u n , Vorstand des Betriebsam ts Arnsberg 
(Westf.), ais Vorstand zum Betriebsam t W uppertal 1, ®r.=2>ng. S c h r ó d e r ,  
Vorstand des Betriebsamts Brandenburg, ais Vorstand zum Betriebsam t 
Berlin 3, Max M u l le r ,  bisher bei der RBD M unster (Westf.), ais Vorstand 
zum Betriebsamt Duisburg 3, L ó b le ,  bisher bei der RBD Erfurt, ais Vor- 
stand zum Betriebsamt Detmold, ®r.=Śng. H a la n k ,  Vorstand des Betriebs
amts N eustrelitz, ais Dezernent zur RBD W uppertal, ®r.=3»g. H a a s e ,  
bisher bei der RBD Kóln, ais Vorstand zum Betriebsam t W etzlar, L a n g , 
bisher bei der RBD Trier, ais Vorstand zum Betriebsam t Arnsberg (Westf.), 
G r a n d p ie r r e ,  bisher bei der RBD Essen, ais Vorstand zum Betriebsamt 
Brandenburg, ®r.=2>tig. B a u m a n n , Vorstand des Betriebsam ts W etzlar, 
und ®r.=3tig. H a r d t ,  Vorstand des Betriebsam ts Detmold, ais Referenten 
zur H auptverw altung in Berlin, V ie r k a n t ,  bisher bei der RBD W uppertal, 
zur RBD M unster (Westf.), Reinhold B u rg e r ,  Vorstand des Neubauamts 
Ludwigshafen (Rhein), zur Obersten Bauleitung fiir den Bau der Kraft- 
fahrbahn in Munchcn, H ó p n e r ,  bisher bei der RBD D resden, zum Be
triebsam t Dresden 3, L e m p e , bisher beim Betriebsam t Chemnitz 2, ais 
Vorstand zum Betriebsam t Braunschweig 1, Friedrich K ó n ig , bisher 
beim Betriebsam t Flóha, ais Vorstand zum Betriebsam t Prenzlau, ®r.=3itg. 
U h l ic h ,  bisher beim Betriebsamt Zittau, zur RBD Kóln, S i e g e r t ,  bisher 
beim Betriebsamt Schwarzenberg, zum Betriebsamt Zittau, K ó h n , bisher 
beim Betriebsamt Bautzen, zur RBD D resden, S a u t t e r ,  bisher beim 
Betriebsam t U lm , ais Vorstand zum Betriebsam t Weiden (Opf.), K e c k , 
bisher beim Betriebsam t Reutlingen, ais Vorstand zum Betriebsam t 
Schwandorf, L e u f l le r ,  Vorstand des Betriebsamts Karlsruhe 2, zur RBD 
Karlsruhe, ®r.=!3ng. S c h a c h e n m e ie r ,  Vorstand des Betriebsamts M ann
heim 2, ais D ezernent zur RBD Karlsruhe, K ó lm e l ,  Vorstand des Betriebs
amts Freiburg (Br.) 2, ais Vorstand zum Betriebsam t Offenburg, G a n z , 
bisher bei der RBD Karlsruhe, ais Vorstand zum Betriebsam t Freiburg (Br.) 2, 
R i t z h a u p t ,  bisher bei der RBD Karlsruhe, ais Vorstand zum Betriebs
amt Karlsruhe 2, D ip p e l ,  bisher bei der RBD K arlsruhe, ais Vorstand 
zum Neubauam t H eidelberg, B r a u n w a r th ,  bisher beim Betriebsamt 
Mannheim 2, ais Vorstand zum N eubauam t Karlsruhe, und der Reichs
bahnbaum eister H e in s c h ,  bisher beim Betriebsamt H arburg-W ilhelm s
burg, zum N eubauam t Riigendamm in Stralsund.

Preuflen . Der Regierungs- und Baurat (W.) D e m o n t beim Ober- 
prasidium (Landeskulturabteilung) in Koblenz Ist zum O berreglerungs- 
und -baurat ernannt worden.

V ersetzt: der Regierungsbaurat (W.) Arthur A lb r e c h t  von der Briicken- 
bauabteilung des W asserbauamts in Oppeln nach Gleiwitz ais Vorstand 
des W asserbauamts daselbst, der Regierungsbaurat (W.) P a u lu s ,  Kultur- 
baubeam ter in Dusseldorf, an die Regierung in Koblenz und der Regie
rungsbaum eister (W.) K ó h le r  vom W asserbauamte in Tapiau an das in 
Labiau.

Uberwiesen: der Regierungsbaurat (W.) ®r.=3ttg. S c h u m a c h e r  vom 
N eubauam te in M unster i. W. dem W asserbauam te daselbst.

INHALT: Tasse und Halbzwlebel ais Schalenformen und Ihre Anwendung, besonders lm 
Eisenbetonbehfllterbau. — Die Kanalisierung der Flusse. (SchluB.) — y e r m i s c h t e s :  Wilhelm 
Hermes f. — Technlsche Hochschule Danzig. — Haus der Technik In Essen. — P a te n tsc h a u .
— P e r s o n a ln a c h r ic h te n .  _______________

S ch rif tle itu n g : A. L a s k u s ,  Oeh. R eg ierungsrat, B e rlin -F ried en au .
V erlag  von W ilhelm  E rn s t & Sohn, Berlin.

Druck d e r B uchdruckerei G eb ru d e r E rnst, Berlin.


