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Alle Rechte vorbcha!ten. Die Arbeiten der Reichswasserstrafienverwaltung im Jahre 1937.
Von Minlsterialdirektor Sr.^tig . cf>r. Gahrs.

(Fortsetzung aus Heft 12.)

Der Elbe-Lubeck-Kanal.

Die Durchfahrt durch den Elbe-Lubeck-Kanal wurde bisher stark be- 

hindert durch die lange Schleusungszeit an der Endschleuse an der Elbe bei 

Lauenburg. Diese VerzOgerung wiederum war begrflndet in den besonders 

ungiinstlgen Verhaitnissen Im unteren Schleusenvorhafen. Zur Beschleuni- 

gung des Verkehrs ist eine Bugsierbarkasse in Dienst gestellt worden.

Die Klapptore der Kanalschleusen, 

die bisher starr unter Wasser gelagert 

waren, sind durch Einbau federnder 

LagergestSnge gegen unzulassigc 

Spannungen und etwaigen Bruch der 

Lagerachsen beim Eintreiben sperriger 

Gegenstande zwischen Tor und An- 

schlag gesichert worden.

M itte llandkanal.

Die Kanalstrecke von Westen 

her bis an die Elbe ist im Jahre 1937 

bis auf unbedeufende Restarbeiten 

fertiggestellt worden3).

Durch ein neuerrichtetes Kanal

bauamt II In Braunschweig wurde der 

Plan zum Bau eines Stichkanals 

aufgestellt, der zwischen Sophienthal 

und Bortfeld vom Mittellandkanal 

' abzweigt und in siłdlicher Richtung 

óstllch des Auetals bis Hallendorf 

fflhrt. Er soli zur BefOrderung von 

Kohlen, Grubenbedarf usw. fflr die 

von den Relchswerken „Hermann 

GOring* bei Bleckenstedt und Salzgitter auszufuhrenden Hfltten- und 

Bergwerksanlagen dlenen. Der Stichkanal wird aus drei Kanalhaltungen 

bestehen, die durch zwei Gruppen von je zwei Schleppzugschleusen von

9 m Gefaile getrennt sind.
Die 1933 begonnenen Arbeiten zur Sicherung der gefahrdeten 

BOschungen im tiefen Einschnltt bei Wenden wurden planmaBlg fort

gesetzt 4). AuBer dem Ein- 

pressen von Zement in 

die Spalten und Kiufte des 

anstehenden Tones und die 

Gleitflachen des flberlagern- 

den Geschiebemergels wur

den Ortliche Abgrabungen 

infolge einzelner immer 

noch auftretender Rutschun- 

gen erforderlich. Dabei wur

den die neu hergestellten 

BOschungen sowohl im 

Deckgebirge ais auch in 
dem darunterliegenden 

Kreideton durchweg auf 

etwa 1 : 3 abgeflacht. Die 

abgeflachten BOschungen 

wurden durch Steinrigolen 

und Betonschalenrinnen 

ausgiebig entwassert. Die 

Arbeiten sind noch im 

Gange. —  Óstlich der 

Eisenbahnbrflcke Gifhorn—
Braunschweig bei Meinholz traf im Frflhjahr 1937 auf der Nordseite des 

Kanals eine Rutschung der hier mit Neigungen 1 : 1,5 ausgefflhrten Kanal- 

boschung ein (Abb. 51). Der abgerutschte Boden — rd. 75 000 m3 —

3) vgl. den Aufsatz von Elbstrombaudirektor ®r.=3ng. P e tze l, 
.Mittellandkanal und Elbe" in Bautechn. 1937, Heft 20.

4) Vgl. S arto r ius  u. Dr. K irch ho ff, „Die BOschungsrutschungen 

in Wenden“, Bautechn. 1936, Heft 51.

Abb. 51. Rutschung bei Meinholz am Mittellandkanal.

hatte sich dabei bis in das eigentllche Kanalbett vorgeschoben. Die 

BOschungen wurden auch an dieser Stelle in der Neigung 1 :3  abgeflacht.

Im Februar 1931 war die seinerzeit mit einer Neigung von 1 : l l/2 

hergestellte Kanalboschung auf der Nordseite des Kanals westlich Wedel- 

heine innerhalb der Strecke von etwa Kanal-km 229,817 bis 229,972 ge- 

rutscht. Durch die rd. 6400 m3 abgerutschten Bodenmassen war die

Schiffahrtrinne auf 150 m Lange zum 

Teil erhebllch eingcengt worden, 

aber der verbliebene Wasserquer- 

schnitt reichte fflr die Durchfahrt 

der vereinzelten, mit Baustoffen fur 

den Kanalbau beladenen Kahne aus 

(Abb. 52) Die Rutschmassen konn

ten daher zur Prflfung, ob nach der 

Bodenbewegung wieder vollkommene 

Ruhe eingetreten ist, unberuhrt Hegen- 

gelassen werden. Nachdem sich im 

Rutschgebiet 61/, Jahre lang keine 

Ver3nderung gezeigt hatte, wurden 

die Arbeiten zur Beseitigung der 

Rutschmassen Ende August 1937 be- 

gonnen. Die neue BOschung ober

halb des Leinpfades, die im Bander- 

ton liegt, wird bis zum land- 

• seltigen Ende der Rutschung, d. 1. auf 

NN -r 69,39 m, auf 1 : 6 abgeflacht, 

da frflhere Berechnungen fflr ganz 

ahnlichen Tonboden eine solche 

Neigung ergeben haben. Oberhalb 

NN + 69,39 m bis zur Gelandeober- 

fiache erhalt die BOschung zur Entlastung des unterhalb gelegenen 

Kanalufers eine Neigung 1:3.

Der Bau der Doppelschleppzugschleuse bel Sfllfeld (Abb. 53) konnte 

planmaBig weitergefflhrt werden. lin Frflhjahr waren die Betonarbeiten 

und im Sommer die Erdarbeiten beendet. Nach einer ersten Probcfflllung
der Sfldschleuse und ihrer Sparbecken im Frflhjahr wurde im November 1937

eine umfassende Erprobung 

der maschinellen und elek- 

trischen Antrlebs- und 

selbsttatigen Steuerungs- 

vorrichtungen fflrTore, Um- 

Iaufverschlflsse, Fernmelde- 

und Signalanzeiger elnschl. 

derVerblockungen undVer- 

riegelungen vorgenommen, 
und die ruhige Lage der 

Schiffe in der Kammer 

durch Messungen der 

Trossenkralte, Wellenhohen 

usw. flberpruft. Die durch 

die Rohstoffknappheit ver- 

zOgeiten eiektrlschen Eln- 

richtungsarbelten gehen in- 

zwischen weiter und wer

den bei der Nordschleuse 

erst zu Anfang des Jahres 

1938 beendet sein. Das 

Pumpwerk mit samtlichen 

Nebenanlagen und den 

Rohrleltungen ist fertiggestellt und bereits in Betrieb genommen worden.

In der unteren Haltung Ostlich der Schleusen Sfllfeld wurde der 

Diiker der Muhlenriede fertiggestellt. Das Dflkeroberhaupt dlent gleich

zeitig ais EinlaBbauwerk fflr die Aufnahme des Hochwassers der Mflhlen- 

riede in den Kanał. Westlich dieses Dflkers wurde das AuslaBbauwerk 

fertiggestellt, das in Notfallen zur Entlastung des Kanals dlenen soli, 

falis eine Ableitung des in den Kanał aufgenommenen Mflhlenriedehoch- 
wassers nach der Elbe zu nicht mOglich ist.
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Abb. 53. Schleusen Siilfeld. Blick vom Unterhaupt der Sfidschleuse uber die Gesamtanlage.

Die untere Kanalhaltung, die zu Beginn des Jahres noch durch 

mehrere Trenndamme und Trennspundwande in einzelne Abschnitte ge- 

teilt war, ist im Fruhjahr zu einem zusammenhSngenden Becken ver- 

bunden worden und konnte im Spatsommer bereits ihrem Nebenzweck 

ais Vorfluter fur das rd. 30 000 ha grofie DrGmllngsgebiet, das bisher 

stark unter dem v0111g unzureichenden HochwasserableItungsvermdgen

die Hafengcsellschaft der Gleisanschlufi an die Reichsbahn fertiggestellt 

und ein Portaldrehkran aufgestellt worden.

Fur die Kanalbrucke uber die Elbe ist das óstliche Endwiderlager 

bis auf den Einbau des Sicherheitstores fertiggestellt; es enthalt rund 

15 000 m:l Beton (Abb. 54). Auf dem westlichen Vorlande der Elbe ist 

die Baustellenelnrichtung fiir den Bau der 700 m langen Flutbriicke

Abb. 53. Schiffshebcwerk Rothensee. 

Vom fertiger Schwimmer, im Hintergrunde 

der zweite Schwimmer im Bau.
Doppelhebewerk Hohenwarte. Gesamtanlage mit den FOrdertiirmen.

Abb. 54. Ostliches Widerlager der Kanalbrilcke iiber die Elbe.

der Aller und der Ohre litt, dienen. Die zu diesem Zweck eingebauten 

Hochwassereinlasse wurden geOffnet und 24 000 000 m3 Wassermassen, 

die sonst die Ernte vernichtet hatten, durch den Mittellandkanal bis zur 

Elbe geleitet. Ein Teil der Wassermengen wurde durch das Pumpwerk 

bel Siilfeld in die Scheitelhaltung gehoben, da die Kanalentlastung an

der Elbe noch nicht 

voll benutzbar war. Auf 

diese Weise konnte eih 

erheblicher Teil des 

Ernteertrags im Gebiete 

der oberen Aller fiir 

die deutsche Volkswirt- 

schaft gerettet werden.

Am Hafen Neu- 

haldensleben ist durch

Abb. 56. Schiffshebcwerk Rothensee. Yorschieben des Schiffstroges.

(20 Offnungen mit Dreigelenkbogenscheiben von je 30 m Lichtweite, 

rd. 90 000 m:l Beton und Eisenbeton) einschliefillch der Anlagen fiir die 

Gewinnung und Aufbereitung von Betonkies fertiggestellt; aufierdem sind 

die ersten Pfeiler der Flutbriicke vollendet, so dafi Im Fruhjahr 1938 mit 

der Ausfiihrung der ersten Briickenbogen begonnen werden kann.

Vom Schiffshebewerk Rothensee wurden die beiden Schwimmer, 

die auf ihnen stehenden Traggeriiste und die vier Fiihrungsgerflste auf

gestellt. Die Trogbriicke mit Trog wurde seltlich der Trogkammer zu- 

sammengebaut und dann auf die Traggeriiste tibergeschoben. Die vier 

Spindeln und Muttern wurden fertiggestellt und zwei Spindeln eingehangt. 

Der ubrige Stahlbau wurde im Werk fertiggestellt, ebenso die Maschinen- 

anlagen. Mit dcm AnschluB des Hebewerks an das Unterwasser wurde 

begonnen. Abb. 55 zeigt den Schwimmer, vorn fertig, im Hintergrunde 

den anderen Schwimmer im Bau. —  Abb. 56 zeigt den Trog wahrend 

des Yorschiebens, Blick nach dem Oberwasser.
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Am Hebewerk Hohenwarte wurden die Arbeiten fur den Bau der 

Schwlmmerschachte fortgesetzt. Samtliche vier Schachte sind in ihrem 

Ausbau fertiggestelit. Die Frostmauer um die beiden ersten Schachte 

ist bereits wieder aufgetaut.

Abb. 57 zeigt die Gesamtanlage mit den Fórdertflrmen.

Abb. 58 zeigt den zur Abnahme im Werk aufgebauten guBelsernen 
Kuppelboden der Schachtauskleldung.

Die Schleuse Niegripp ist bis auf die Tore und RollkelIvorschfltze 

fertiggestelit. Diese Teile sind im Werk grOBtenteils versandfertig.

Abb.59 gibt denBlick auf dasBinnenhaupt mit derStraBenbriickewieder.

Mit dem Aushub des AuBenhafens der Schleuse Niegripp ist be

gonnen. Die Kanalstrecke zwischen der Schleuse Niegripp und der Ein- 

mtindung in den Ihlekanal bel Burg ist fertiggestelit.

Von der Siediung fur die BetrlebsangehOrigen fflr das Doppel- 

hebewerk Hohenwarte und die Schleuse Niegripp sind drei Doppel- 

hauser fertiggestelit, zwei weitere sind in Angriff genommen.

Abb. 60 zeigt eines dieser Doppelhauser.

SficHlugel des Mittellandkatials.

Am Elster-Saale-Kanal wurden die angefangenen groBen Erdarbeits- 

lose zu Ende gefuhrt, so dafi nunmehr im wesentlichen nur noch die 

im Zusammenhang mit der Schleusentreppe Wiisteneutzsch stehenden 

Kanalarbeiten bis zur Mundung in die Saale zu bewaitigen bleiben (rund 

1,2 Mili. m3). Mit dem Einbau der Tondlchtung in die Dammstrecken 

wurde begonnen.

Abb. 58. Doppelhebewerk Hohenwarte. 

Gufielserner Kuppelboden der Schachtauskleidung.

genannten Brucke sind begonnen. Beide Oberbauten werden ais Zwel- 

gelenkbogen mit Zugband von 70 m Stfltzweite elektrisch geschweifit. 

Unterhalb von Merseburg wurde der rd. 3 km lange Durchstich bel 

Schkopau in Angriff genommen. Die Widerlager der hier neu zu

m  . 
Merseburg Hochwasser-Uberlaufe

Merseburger\,3> 
Schleuse [\“

Atte Saale'/ 
zugeschiitfel

Abb. 60.

Doppelhaus fur Betriebsangehórige der Schleuse Niegripp.

erbauenden Reichsbahn- 

brflcke iiber die Saale im 

Zuge der Strecke Halle— 

Merseburg (Stfltzweite 
79 m) wurden fertig- 

gesteilt. Die Erdarbeiteti 

fiir die zugehOrlge Reichs- 

bahnverlegung sind im 

Gange. Fflr die Reichs- 

straBenbrflcke Halle — 
Merseburg flber die Saale 

nórdlich von Schkopau 

ist' im Oktober mit dem 

Aufstellen des Stahlflber- 

baues (verstelfter Stab- 

bogen von 80,60 m Stfltz- 

weite) begonnen worden.

Im B auam tsbez irk  

H a lle  wurden die Ar

beiten zur Beseitlgung der 

Felsrutschung lm oberen 

Vorhafen der neuen 

Ł Schleuse bei Rothenburg 

(Saale) fortgefflhrt. 

Wegen Mangels an frelen 

Arbeitern wurden etwa 

160Strafgefangenemitein- 

gesetzt, die auf der Bau

stelle in einem Baracken- 

lager untergebracht sind. 

Ihre Leistungen sind 

befriedigend. Im letztenAbb. 62. Saaledurchstich bei Merseburg.b. 61. StraBenbrucke bel Ruckmarsdorf.

Abb. 59. Schleuse 

Blick auf das Binnenhaupt mit

Die Brucke bei Rflckmarsdorf im Zuge der ReichsstraBe-Lelpzig—  

Merseburg, die ais ZubrlngerstraBe fflr die Reichsautobahn Berlin—Mflnchen 

von besonderer Bedeutung ist, wurde im August dem Verkehr flbergeben. 

Abb. 61 zeigt das Brflckenbauwerk mit den rd. 74 m langen und 5,50 m 

hohen Blechtragern, die in St 52 ausgefflhrt sind. An sonstigen nennens- 

werten Bauwerken wurden die beiden Sperrtore hergestellt. Die Verschlufi- 

kórper sind Viergurtschfltze von 28 m Lichtwelte, bei denen die Stau- 

wande und die Fachwerktrager vollstandig geschweiBt sind.

An der Saale wurden im Bauabschnitt des Kanalbauamts M erseburg 

die Restarbeiten des rd. 3,5 km langen Umgehungskanals bei Merseburg 

fertiggestelit (Abb. 62). Mit dem Bau der Schleuse Merseburg wurde 

begonnen. Die Widerlager der beiden StraBenbrflcken flber die untere 

Haltung des Umgehungskanals lm Zuge der ReichsstraBe Merseburg— 

Lelpzig und fflr den Verblndungsweg nach dem Dorf Meuschau wurden 

fertiggestelit. Die Werkstattarbeiten fflr den Stahiflberbau der erst-
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Winter und Friihjahr sind infolge von Niederschiagen noch weitere Fels- 
massen ins Rutschen gekommen; es ist aber zu erwarten, dafi nach 

ihrer Beseitigung die Rutschgefahr im wesentlichen behoben sein wird. 

Die rd. 70 m hohe Bóschung erhalt an der Rutschstelle keine einheitliche 

Neigung, sondern wird im allgemeinen der Gleitflache der Rutschung, 

soweit sie zu erkennen ist, angepafit und aufierdem durch eine grófiere

Sturm- und Wellenschutz bei der Einfahrtrinne zum Hafen von Malmó.

Abb. 63. Schleuscndurchstich Rothenburg. 

Blick vom rechten Saaleufer auf das Rutschgebiet.

Anzahl brelter Bermen, auf denen spater etwa noch anfallende Rutsch
massen abgelagert und nótigenfalls abbefórdert werden konnen, unter- 

brochen. Abb. 63 lafit den Stand der Arbeiten lm Oktober 1937 erkennen.

Neu in Angrlff genommen wurden die Erdarbeiten fur den Saale- 

durchstich bei Trebitz unterhalb Wettin und den Saaledurchstich bei 

Brucke oberhalb Rothenburg.

Fiir die Entscheidung iiber die Griindungsart der neuen Saaleschleusen 

im Umgehungskanal Halle wurden eingehende Untersuchungen des Bau- 

grundes durchgefuhrt.

Nachdem die Stahlmengen fiir die Hubtore der Schleuse Rothenburg 

lm wesentlichen sichergestellt werden konnten, wurde mit den Arbeiten 

in der Werkstatt begonnen.

Der Bau des Schleusendurchstichs und der Schleuse Alsleben im 

Bezlrk des Kanalbauamts B e rnburg  wurde im April 1937 in Angriff ge

nommen. Die Schleusenbaugrube wurde bei offener Wasserhaltung aus- 

gehoben. Der anstehende gemischtkórnige Kiessand kann fflr die Be- 

tonierungsarbelten ohne besondere Aufbereitung verwendet werden. Die 

Schleuse wird auf tragfahlgen Lettengegrflndet. DieSchleusenhaupterwerden 

zur Zeit zwischen Spundwanden betoniert, wahrend die Kammerwande 

ais frelstehende Schwergewichtsmauern ausgefiihrt werden sollen. Der 

untere Yorhafen ist zum Teil ausgehoben, an der Einfahrt zum oberen

Abb. 64. Baustelle der Saaletalsperre bei Hohenwarte,

August 1937.

Vorhafen ist eine Mole fertig betoniert. Die Bauarbeiten an der Schleuse 

sollen bis Mitte 1938 fertiggestellt sein.

Die Schleuse Bernburg ist im Rohbau fertig, sie wird im Jahre 1938 

betrlebsfertig werden.

Fflr den Schleusendurchstich Calbe sind die Erd- und Uferbefestigungs- 

arbelten, die Uferwand und die Molen im oberen Vorhafen fertiggestellt. 

Mit dem Bau der Schleuse wird demnachst begonnen werden.

Die Saaletalsperre am „Blelloch" konnte von Januar bis Anfang 

August 1937 im allgemeinen auf dem Stande der oberen Staullnie unter

halb des Hochwasserschutzraumes gefullt gehalten werdert. Vom 11. bis 

20. August 1937 wurde Zuschufiwasser fflr die Elbe bis zu 37 m3/sek 

abgegeben und dadurch erreicht, dafi in der Elbe eine Tauchtlefe von 

mlndestens 1,20 m unterhalb der Saalemflndung bis Magdeburg gehalten 

werden konnte.

Der Bau der Sperrmauer fflr die Saaletalsperre bei Hohenwarte 

oberhalb Saalfeld ist in vollem Gange (Abb. 64). Zur Verhfltung der 

Rlssebildung wahrend des Abbindens und Erhartens wird der Beton 

durch eingebaute Rohre gekflhlt, durch die Wasser hindurchgepumpt 

wird, dessen Temperatur nótigenfalls durch kflnstlięhe Kflhlung dem 

gewiinschten Grade der Abkflhlung des abblndenden Betons angepafit 

werden kann. (Fortsetzung folgt.)

Alle Rechte vorbehalten. Von Ing. Rang, Malmó (Schweden).

Die zum Hafen von Malmó leitende Einfahrtrinne hat eine Lange Zum Beton hat man 250 kg Zement je m3 verwendet, zum Mischen

von etwa 1,5 km und verlauft in nordnordwestlicher Richtung. Da die diente Seewasser, das einen wechselnden Salzgehait von nicht fiber 1 %

yorherrschende Wlndrichtung westlich ist, hat man, um gesteigerte Sicher- hat. Man erhielt einen sehr guten Beton mit einer Druckfestigkeit nach

heit beim Durchfahren der Rinne 

zu erzielen, kfirzllch westlich von 

ihr ais Schutz einen Wellenbrecher 

mit einer Gesamtiange von 600 m 

fertiggestellt (Abb. 1).

Der m itt le re  Teil des Wellen- 

brechers ist wie eine Betonschutz- 

wand ausgestaltet worden, auf 

Steinkisten gebaut. Die Absicht 

ist, in Zukunft Land zum Aufstellen 

von ólzlsternen óstlich von der 

Schutzwand zu schaffen. Die Hóhe 

der Schutzwand flber der durch- 

schnittlichen Wasserflachę ist 4,5 m, 

die Breite der Steinkisten betragt 

5 m. Der Querschnitt der Schutz

wand ist aus Abb. 2 u. 4 ersichtlich, 

die zeigen, wie die Luvseite ge- 

bogen ausgefiihrt ist, um die Wellen 

zurfiekwerfen zu kónnen und auch 

um bei einem etwaigen Eisgang das 

Eis zu heben und zu brechen. Die 

Bewehrung besteht, wie Abb.3 zeigt, 

hauptsachllch aus Altschienen, die 

zuglelch ais geeignete Grundlage 

fflr die Formgebung dienten. Abb.l. Hafen von Malmó. Der westliche Teil mit dem neuen Wellenbrecher.

7 und 28 Tagen von durchschnltt- 

lich 141 bzw. 246 kg/cm2.

Um das Unterspulen zu ver- 

hindern, ist vorn eine hólzerne 

Spundwand gerammt worden.

Der aufiere Teil des Wellen- 

brechers besteht aus 7 m breiten 

Steinkisten, die auch aus 21/21 cm 

dlcken Hólzern hergestellt und mit 

Abfallstein aus einem Kalkbruch 

gefflllt sind. Dieser Teil ist mit 

Granitblócken von je etwa 1 t Ge- 

wicht, sog.Schrotstein von Bohuslan, 

belastet.

Auf die g anze  Lange des 

Wellenbrechers ist auf dessen 

AuSenseite eine Steinschflttung von 

solchen Blócken gelegt (Abb. 2).

An seinem freien Ende ist 

der Wellenbrecher durch einen 

Molenkopf abgeschlossen, der wie 

ein Beionschwlmmkasten mit Auf- 

bau in Eisenbeton ausgefiihrt ist 

(Abb. 5). Der untere Tell des 

Schwimmkastens ist in sechs Facher 

eingeteilt, und zwar durch radial-
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Abb. 4. Betonschutzwand fertlggestellt.

A lle  Rechte  vo rbch a !te n . Weiteres iiber Stahlbriicken mit Plattengurtungen. )
Von o. Professor ©r.=3n(j. O. Eiselin, Danzig.

Um hier auf die Beteiligung der mittleren Rippen bei einer platten- 

fCrmigen Ausbildung der Gurte zuriickzukommen, sei gesagt, daS diese 

bei der auf S. 41 bis 43 beschriebenen Konstruktion ais vollkommcn ge- 

sichert betrachtet werden kann. Beziiglich der hierbei zunachst in die 

Augen sprlngenden, frei herausstehenden un te ren  Flansche wurde bereits 

vorweggenommen, daB zwei entsprechend kraftige Querverb3nde in den 

auBersten Feldern fur eine sofortige Beteiligung jener Flansche im ersten 

Knoten, woselbst der grdfite Kraftzustrom stattfindet, Sorge tragen (Abb. 8). 

Sie bewirken auch eine Anteilnahme der Mittclrippen an den weiteren

ł) Unter ausdrucklichem Hinweis auf des Verfassers Aufsatz „Stahl- 
brucken mit Plattengurtungen" in Heft 4, S. 43, mit Berichtigung in 

Heft 6, S. 76.

Zustrómen der Gurtkraft in den nach der Bruckenmltte hin folgenden 

Knotenpunkten, wenn auch gewissermaBen auf Umwegen.

Uber die Beteiligung der oberen Flansche mit den ihnen jeweils 

zugehorigen Streifen der Blechtafeln der einzelnen Felder diirfte wohl 

kein Zweifel bestehen, zumal da die Blechtafeln der einzelnen Felder 

zusammen mit den Obergurten der jeweils angrenzenden Quertr3ger eine 

durchlaufende Reihe vollwandiger Querscheiben darstellen, die in ihrer 

Gesamtheit wohl kelne Unterschiede zwischen den Formanderungen der 

Aufien- und denen der Mittelrippen in ihrem oberen Teile zulassen. In 

Abb. 8 Ist diese Wirkung durch Einzeichnen gestrichelter Kreuze ge- 

kennzeichnet.

Die Rlppenplatten in ihrer Gesamtheit stellen also in dieser Form 

ein konstruktives .Kontinuum" dar, worin sich verschledene Arten von

Błocke m

Abb. 3. Bewehrung mit Altschlenen. Abb. 5. Molenkopf.

gestellte Wandę von solcher Hohe, daB man durch Abpassung des 

Fiillwassers ln den Fachern den Kasten in lotrechter Stellung behalten 

konnte, bis er Grund gefunden hatte. Die Oberkante des Kastens 

liegt, damit der Seegang die Arbeit an dem Uberbau nicht ver- 

hindern konnte, 75 cm iiber MW. Der Boden des Kastens liegt 8 m 

unter MW.

Belm Planen dieser Arbeit entstand der Gedanke, den Schwimmkasten 

in dem aniafilich eines Kaibaues trockengelegten Becken I im Industrle- 

hafen auszufiihren, wodurch die Kosten fur Slip und Ablauf gespart 

wurden. So geschah es auch, und Abb. 6 zeigt diesen Kasten sowie 

noch einen zweiten, der fiir den neuen Freihafen-Wellenbrecher bestlmmt 

Ist. Nachdem der Damm fiir Becken 1 entfernt war, wurde der Kasten 

hlnausbugsiert und durch Wasserfiillung auf seine von Tauchern mit 

kleineren Steinen und Makadam geebnete Unterlage gesenkt. Der Kasten 

wurde danach mit Seesand gefiillt.

Am Molenkopf ist ein Aga-Feuer mit grunem Blinkllcht alle halbe 

Sekunde angebracht.

Der Innere Tell des Wellenbrechers besteht aus einer 50 m langen 

Verl3ngerung sfldwarts der Stelnkisten und einer einfachen Landver- 

bindung aus Abfalistein mit Spundwandkern.

Die ganze Arbeit ist unter eigener Leitung ausgefiihrt worden. Abb. 6. Schwimmkasten der Molenkópfe.

Hiickseite der Betonschutzwand

Einzelheiten des Wellenbrechers.

Ouerschnitt

IM g  jem 3
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Pachschrift f. d. ges. Baulngcnłcurwesen

Beanspruchungen fiberlagern: es sind dies die Spannungen aus unmittel- 

barer Belastung der Mittelrippen und der zwischenllegenden Buckel- 

platten, weiterhin die LSngsspannungen aus den sich flber die ganze 

Platte verteilenden Gurtkraften und schliefilich in zweiter Linie die 

Spannungen, die sich aus dem Ausgleich der Formanderungen ergeben.
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Diese Uberlagcrung fflhrt sicherlich an manchen Stelien zu Spannungs- 

erhóhungen, die sich aber auch auf groBe Flachen ausdehnen, und es 

wird dort Uberall genflgend Raum daffir vorhanden sein, dafi alle jene 

ausgleichenden Eigenschaften unseres hervorragenden Stahles sich voll- 

standlg auszuwirken imstande sind, alle jene Eigenschaften, die sich uns 

nach den Versuchen mit dem Lochstab ais elastische, und darflber hinaus 

ais plastische Festlgkeltsanpassung zeigen. Ein Zusammenschlufi von 

Brfickengurt, Fahrbahntafel und Fahrbahngcrlppe zu einem solchen 

Kontinuum, d. h. zu einem solchen vol!standigen konstruktiven und stoff- 

lichen Zusammenhang kann sich nur in hohem Mafie gflnstig auswirken, 

gflnstig hinslchtlich der Festigkeitsverhaltnisse des Bauwerks ais Ganzes 

betrachtet. Eine solche Konstruktion wird sich jedenfalls weit wider- 

standsfahiger erweisen ais eine Konstruktion, bei der die Krafte in zu- 
sammengedrangter Lage flber die Buckelplatten in die Langstrager, flber 

dereń Anschlflsse in die Quertrager und flber dereń Anschlflsse endlich 

in die Haupttrager gelangen. Dies erfordert Anschlflsse, ln denen sich 

zusammengedrangte Krafte durch elnige wenige Nietbolzen bzw. durch 

die engen Kanale wenlger Schweifinahtstflcke hlndurchzwangen miissen. 

Das sind dann immer Stelien starkster Spannungshaufungen und scharfer 

Spannungsspltzen, die nicht annahernd mit jenen Spannungserhóhungen 

vergllchen werden kónnen, die aus den oben gekennzeichncten Ober- 

lagerungen folgen, abgesehen davon, dafi aufierdem auch wesentliche 

Werkstoffmengen gespart werden.

Man kann mit Hlnsicht auf die schematische Darstellung des Quer- 

schnitts in Abb. 2 (S. 41) wohl sagen, dafi bei einer Stockwerksbrflcke 

der dort dargestellten Konstruktion die hóchstmógUche Kontinuitat erreicht 

wird. Wlchtig ist dabei, das Hauptaugenmerk darauf zu rlchten, dafi 

diese Kontinuitat nirgends gestórt wird. Es mufi z. B. in erster Linie 

darauf geachtet werden, dafi in einem solchen plattenfórmigen Druckgurt 

mit Slcherhelt keine Ausbeulungen der Blechtafeln móglich slnd und dafi 

bel einer solchen Konstruktion auch die Schweifinahte, wie z. B. jene 

zwischen den einzelnen Buckelplatten ebenso einwandfrel auszufuhren 

sind wie jede Schwelfinaht erster Ordnung, —  kurzum, dafi darauf geachtet 

wird, dafi eben diese konstruktive Kontinuitat auch in der Ausfuhrung 

an allen Stelien einwandfrel verwirklicht wird. Man kann dann mit 

Recht eine solche Stockwerksbrflcke ais

ste ife  R óhrenbrflcke  

bezelchnen2). Ist doch ihr Haupttragorgan ais Róhre ausgebildet, d. h. ais 

ein geschlossenes Tragwerk, dessen Querschnitt in geschlossener Form 

hergestellt ist, und dessen Wandungen dort die notwendige Steiflgkeit 

aufweisen, wo Krafte quer zur Langsachse in Wirksamkeit sind.

Wenn es bel den Stockwerksuberbauten der besprochenen Ober- 

steigungsbrflcke gelungen ist, ein gewlsses Hóchstmafi an Kontinuitat 

der Gesamtkonstruktlon in der von uns beschriebenen Weise zu erzlelen, 

so lafit sich eine v o llk o m m e n e  Kontinuitat bei einer vollwandigen Elsen- 

bahnbrflcke auf Grund folgender Uberlegungen erreichen. Es ist uns heute 

mit den neuen Pressen der Brflckenbauanstalten móglich, den Querschnitt 

einer solchen Brflcke votlkommen neuartig zu gestalten (Abb. 9). Hier 

werden bei versenkter Fahrbahn die Fahrbahntafel und die Fahrbahn- 

langstrager zum Untergurt eines Tragwerks, das damit die Gestalt eines 

wirklichen Troges erhalt. Mit der nótigen Genauigkelt gelingt es uns,

2) Die Bezeichnung Róhrenbrflcke ist schon frflher einmal fur eine 
bestimmte Art von Brflcken gebraucht worden, und zwar fur einige der 
ersten eisernen Brflcken flberhaupt. Es sind dies die Britannia- und 
Conway-Brflcke ln England und die Viktoriabrflcke bei Montreal in 
Canada. Nach unseren heutigen Fachausdrflcken mflfiten wir allerdings 
diese Brucken ais Kastenbrflcken bezeichnen, da sie Konstruktionen 
mit vollwandlgen Haupttragern slnd, dereń Gurtplatten lediglich flber 
die ganze Brflckenbrelte hinweggehen, so dafi ein Kastenąuerschnitt 
gebildet wird. Daran andert auch nichts der Umstand, dafi die Ober- 
gurtplatten mit Langsrlppen versteift sind.

mit diesen Pressen ein gewólbtes oder geknlcktes Blech zu erzeugen, 

das die Fahrbahntafel mit den lotrechten Seitenwanden zu einem Ganzen 

zusammenfafit. Die natflrliche Form dieser Seitenbleche ware die eines 

Vierteikreises mit entsprechenden geraden Ansatzen von ungefahr 100 mm 

und mit einem Halbmesser von etwa 800 bis 1000 mm (Abb. 9a). Mit 

solchen Abmessungen kónnen diese Seitenbleche in allen fflr derartige 

Brflcken in Betracht kommenden Blechdicken beąuem mit den genannten 

Pressen hergestellt werden (Abb. lOa), und zwar in Langen von 7 bis 8 m. 

Die Herstellung solcher geprefiten Telle gelingt heute auch bereits so 

genau, dafi fflr das Verschweiflen die normalen Verspannungsvorrichtungen 

genugen und ein Verschwelfien auch an der Baustelle móglich wird. 

Nun verteuert allerdings die Vlertelkreisform die Konstruktion insofern, 

ais die Versteifungsrahmen dort grofien Verschnitt bringen und schwierig 

in der Herstellung sein werden. Es empfiehlt sich deshalb wohl in den 

meisten Fallen, eine geknickte Form nach Abb. lOb anzuwenden, die 

mit derselben Genauigkeit geprefit werden kann. Die Knicke kónnen 

nicht scharfkantig hergestellt werden und sollen aus allgemeinen Festigkeits- 

rflcksichten dies auch gar nicht (Abb. lOc). Sie erhalten deshalb Aus- 

rundungen mit einem Halbmesser von etwa der dreifachen Dicke.

normoler Ouerschniłł

Die konstruktive Ausbildung des Belastungsgurtes ist dann grund- 

satzlich dieselbe wie die der bereits beschriebenen Rippenplatten der 

Stockwerksbrflcke. Es sind drei Langsrippen unter sich mit Buckelplatten 

verbunden und gewissermafien gelagert auf den halbrahmenfórmigen

Querversteifungen. Die oberen 

Flansche brauchen nur so brelt 

und dick zu sein, wie dies zur 

Lagerung und zuni Zusammen

schlufi der auf ihnen liegenden 

Buckelplatten notwendig erscheint, 

wahrend die Unterflansche ver- 

haitnismaflig stark ausfallen, da 

sie die hóchsten Langsspannungen 

erhalten. Auch werden fflr dieVer- 

kehrslast in Feldmitte der Langs

trager dieselben Zulageplatten Z 
nach Auswlrkung des vollen Eigen- 

gewlchts einschliefillch Schotter- 

bett aufgebracht. Die mittleren Rip- 

pen erhalten selbstverstandlich die 

hóchsten Beanspruchungen. Der 

Obergurt besteht aus normalen 

Obergurtplatten, die zwecks Er- 

sparnis an Brflckenbreite um ein 

gewisses Mafi nach aufien ge- 

ruckt werden kónnen.

Den Brflckenąuerschnitt am Auflager gibt Abb. 11 wieder. Die Auf- 

Iagerpunkte werden, von den lotrechten Wanden aus betrachtet, etwas nach 

innen geiegt. Die Unterflansche der Verstelfungsrahmen sind ln diesen 

Punkten entsprechend weit nach aufien gefflhrt. Von den Lageroberteilen

a
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laufen strahlenfórmig je drei kraftige Versteifungsrippen, die aufleren nach 

den lotrechten WSnden, die inneren nach den Oberflanschen der seitlichen 

Rlppen und die mittleren etwa in der Mltte dieser Rlchtungen, alle bis 

zum tragenden Trogblech, so daB die Auflagerkraft sich schnell und weit- 

gehend in das Haupttragorgan verteilen kann (s. auch Abb. 12). Das Trog

blech muB, soweit es vom Schotter bedeckt ist, eine Schutzschicht er
halten, es kann jedoch auch dort die Dicke des Bleches fur VerschleiB 
um 2 bis 4 mm erhóht werden.

Auch hier sind die Versteifungsrahmen unterbrochen, so daB die drei 

Langsrlppen, die auch hier ungefahr in den Felddrittelpunkten gestoBen 
werden, in Ihrem

ganzen Querschnltt l v —I L—I O "

durchschiefien, mit 

Ausnahme des Ver- 

steifungsrahmens an 

den Auflagern, wo 

die LSngsrippen nur 

stumpf angeschlos- 

sen sein kónnen 

(Abb. 12). Die wirk- 

same Antellnahme

—  3 2 5 0 ...

Abb. 12.

3250-

I
--- I ---

Abb. 13.

samtlicher tragenden Teile, insbesondere der Unterflansche der drei mitt

leren Rlppen, darf ais vollkommen gewahrleistet betrachtet werden. 

Hięrflber und auch beziiglich anderer Fragen durften Messungen an 

einem ersten Ausfflhrungsbelspiel die erforderllchen Aufschlusse geben.

Gegenflber den bisher ais vollwandlge Trogbrflcken bezeichneten 

Blechbriicken kann die hier beschriebene und in Abb. 13 im Querschnitt 

schematisch dargestellte Blechbrflcke von 26 m Stutzweite ais 

echte T rogbriicke 

benannt werden. Stellt ihre Konstruktion doch einen wirklichen tragenden 

Trog dar, bel dem eine Kontinuitat, d. h. ein vollkommener konstruktiver 

und materleller Zusammenhang, erzlelt ist. Sie zeichnet sich dadurch aus, 

daB zur unmlttelbaren Aufnahme und 

Vertellung der Achsdrflcke ent

sprechend starkę Materialkonzentra- 

tionen in Form starker und genflgend 

steifer Langsrlppen und damit auch 

starker Querversteifungen vorhanden 

sein mussen. Dementsprechend ist 

es zweckmafilg, verhaltnlsmafiiggrofie 

Langen fur die LSngsrippen anzuord- 

nen, so dafi es oft mit Rflcksicht auf 

die Beulgefahr der Trogflache not

wendig werden wird, zwischen die
Verstelfungsrahmen noch Zwlschenverstelfungen zu geben. Dies gilt vor 

allem fflr Eisenbahnbelastungen, wahrend fiir StraBenbelastungen, ent

sprechend den hier in Betracht kommenden gerlngeren Achsdrflcken, klelnere 

Feldweiten genOgen. Bei den vorllegenden Konstruktionen nach Abb. 9 

(und auch Abb. 2 u. 7) handelt es sich namllch nicht nur darum, die Langs

trager durch zusatzliche Glleder an der Aufnahme der Krafte der Haupt

trager zu beteiligen, sondern darum, alles zu einem homogenen Tragorgan 

zusammenzuschlieBen. Man hat es deshalb hier nicht mehr mit auBerhalb 

des Troges stehenden, wenn auch durch besondere Vorkehrungen mit- 

herangezogenen Langstragern zu tun, sondern mit Langsrlppen  und im 

Falle der beschrlebenen Trogbriicke nicht mehr mit Quertr3gern, sondern 

mit V ers te ifungsrahm en .
Um einen Vergleich in den Gewichtsverhaitntssen zu bringen, wurde 

das Stahlgewicht der beschriebenen Brucke (Abb. 13) zu 52 t ermittelt. 

Diesem steht nach den Relchsbahntabellen fiir eine genietete Brucke ein 

Stahlgewicht von rd. 66 t gegeniiber. Dieselbe Brucke in geschweiBter 

Ausfuhrung kann mit 85% dieses Stahlgewichtes elngeschatzt werden, also 

mit etwa 56 t. Der Unterschied betragt mithin rd. 8%  gegeniiber einer 

geschweiBten Brucke mit normalem Querschnitt und mit normaler Kon

struktion. Es ist also neben dem groBen Vorteil in bezug auf die 

allgemelne Festigkeit der Konstruktion ais Ganzes noch eine bedeutende 

Werkstoffersparnis zu yerzelchnen.

Die glelchen konstruktiven Gedanken auf eine vollwandige Brucke 

mit obenliegender Fahrbahn, also eine vollwandige Deckbrticke angewendet, 

gibt fur eine zweigleisige Eisenbahniiberfuhrung einen Bruckenąuerschnitt 

nach Abb. 143). Die Verhaltnisse liegen hier in Hinsicht auf Werkstoff

ersparnis insofern noch giinstiger, ais die Fahrbahntafel in der auBersten 

Faser liegt, was bei der Trogbriicke nicht der Fali ist. Dadurch werden 

auch die Unterflansche der Langsrippen schwacher an Abmessungen, da 

die dort wirkenden Zugspannungen aus unmittelbarer Biegung durch den 

Druck aus Obergurtkraft aufgehoben werden. Man hat hier ein ahnliches 

geknicktes Seitenblech wie bei der Trogbriicke, jedoch nur ais seitlichen 

AbschluB. Sein schrag nach oben stehender Teil kann nicht ais mlttragend

fur das Haupttragorgan an- 

gesehen werden, so daB der 

J  Berechnung ein Querschnitt 

zugrunde zu legen Ist, wie er

----  in Abb. 15 dargestellt ist.

Die hier entwlckelten For- 

men von Bruckenąuerschnltten 

steilen Fortschritte dar, wie 

sie heute durch die Vervoll- 

kommnung der Schweifi- und 

auch der allgemeinen Her- 

stellungstechnik des Stahl- 

briickenbaues ermóglicht werden. Man erzielt, wie aus dem Vorher- 

gehenden hervorgeht, nicht nur Ersparnisse in materieller Hinsicht, 

sondern auch eine wcsentllche Verbesserung unserer Bauwerke ais 

Ganzes betrachtet, indem mit diesen Formen Tragwerke von hohem 

Kontinuitatsgrade und damit von wesentlich grófierem Wlderstands- 

vermógen erzielt werden. Auch In schónheitlicher Hinsicht kann man bei 

ihnen von einer Verbesserung sprechen, da Brucken in diesen geschlossenen 

Formen sich ais harmonische und architektonlsch ausgewogene Bauwerke 

erweisen.

Abb. 15.

3) Wahrend der erst spater begonnenen Abfassung der vorliegenden 
Fortsetzung des bereits in Bautechn. 1938, Heft 4, S. 41 bis 43, gebrachten 
Aufsatzes gelangte die inzwischen schon in Heft 9, S. 116, veróffentlichte 
Zuschrift des Herm Dipl.-Ing. W. W in cke l zu meiner Kenntnis. In dieser 
Zuschrift gab dereń Einsender den Vorschlag fiir eine Brflckenform bekannt, 
die ebenfalls eine Mitbeteiligung der Fahrbahntragglieder an der unm itte l-  
baren Aufnahme der auf das Haupttragwerk der Brucke wlrksamen 
Systemkrafte vorsleht. Ais Erwiderung auf die genannte Zuschrift móchte 
ich die nunmehr vorliegende Fortsetzung melnes Aufsatzes gelten lassen. 
Hinzuzufiigen w3re nur noch, daB die Wandę der Untergurte in Abb. 3 u. 4
S. 42) natflrlich untereinander vergittert sind und daB man an Stelle von 
Buckelblechen selbstverst8ndlich (gem3B der Zuschrift) auch F la chb le che  
verwenden kann, falls sich dles wlrklich ais giinstiger erweisen sollte, 
was aber durchaus nicht sicher Ist. Der Yerfasser.

EinfluB der elastischen Formanderung von Stollenwand und -inhalt auf die WasserschloBwirkung.
\1 m  o ł l i  f  rro f i rf W  r 1 f R o r l l n

Alle Rechte vorbehalten.
Von stud. math. W olfgang Wolle, Berlin.

Um die Grófie des Fehlers flbersehen zu kónnen, den die ubliche 

Wasserschlofiberechnung mit der Vernachl3ssigung der elastischen Eigen

schaften von Wasser und Stollenwand macht, geht man von der Energie- 

glelchung aus: Der Verlust an klnetischer Energie Ist gleich dem Gewinn 

an potentieller Energie. Man berflcksichtigt jetzt aber neben der potentiellen 

(Schwere-) Energie des im WasserschloB gespeicherten Wassers auch die 

durch elastische FormSnderung des Wassers und der Stollenwand auf- 

genommene Energie. Zu ihrer Berechnung machen wir folgende durchweg 

zulasslge Annahmen1):

x) Vgl. L u d in , Wasserkraftanlagen, l.Teil, 1934, S. 187 ff. Hand- 

bibliothek fiir Bauingenieure, Bd. III/8.

1. Der EinfluB der Anderung des FlieBwiderstandes ist unwesentlich.

2. Wasser und Stollenwandung seien vollkommen elastisch; Elastizltats- 

mafie Ew u n d '^ .  Hierin sei Es ein gedachtes ElastizitatsmaB, das den 

Zusammenhang zwischen der RaumvergróBerung des Stollens und der 

ursachlichen Druckstelgerung angibt.

3. Der Verlust an klnetischer Energie wird voll in potentielie 

Energie umgesetzt.

4. Die Druckverteilung langs des Stollens ist linear und entspricht ver- 

zógerungsfrei der jeweiligen Augenblickslage des Spiegels Im WasserschloB.

5. Der sekundare EinfluB der elastischen Eigenschaften von Wasser 

und Leitung, d. h. der EinfluB des nicht genau gleichzeitigen Druck-
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anstieges bei Anderung der Verzógerung, ist fur die gesamte Form

anderungsarbeit unerheblich.

Es sei im folgenden:

waagerechte Schnittflache des Wasserschlosses 

l =  Achsiange der Zuleitung 

y =  lichter Querschnltt der Zuleitung 
g  =  Beschleunigung durch die Schwerkraft 

y — Raumeinheltsgewlcht des Wassers 

v — augenblickliche mittlere Fllefigeschwlndigkelt im Stollen 

z =  Tiefenlage des jewelligen WasserschloBspiegels unter 

dem OW.-Spiegel des Staubeckens 

hz =  der augenbllckllchen Filefigeschwindlgkeit v zugeordneter 

Fallhóhenverlust durch Reibung im Stollen („ideelle 

Druckllnie") 

t =  die Zeit
c =  die Schallgeschwindigkeit in der Zuleitung 
x =  Abszisse eines Punktes der Rohrleltung, vom EinstrOm- 

ende her gemessen 

zx =  die augenblickliche wirkliche DruckhOhe im Stollen- 

querschnitt bei x 
J z x =  ihre Anderung 

s0 — die Tiefe der Leitungsachse unter dem OW.-Spiegel am 

Zulaufende 

se =  dleselbe am Auslaufende.

Nach der in FuBnote 1) genannten Stelle (S. 187) des Werkes von 

Prof. L u d in  kOnnen wir folgende Glelchungen mit geringen Anderungen 

aufstellen:

1. Der in einem Stollenabschnitt der Lange dx auftretende Raum- 

gewlnn bei einer Drucksteigerung um J z x\

(1) d J V x = f d x y J z Ą ^

2. Die Schallgeschwindigkeit im Wasser:

(2)

g

(3)

Aus (1) und (2) folgt der Raumgewinn:

f J z xg d x
d J V r

(4)

und

(5)

Fur zx folgt aus einfachen geometrischen Beziehungen:

J z = -
x

T
J  z.

Die elastische Formanderungsarbeit d J  Ae fur ein Langenelement dx 

ist bei einem Druckhohenanstieg von.z^.auf zx + d z x naherungsweise: 

(6) d J  Ae = y z x d J V x

oder eingesetzt und flber die Stolleniange integriert (3, 4, 5, 6)
= /i

J A . fg y
J  so+ Xi ^ se —  so ~  2) ( j  - J z j d x .

Die Auswertung ergibt:

(7) 4 A .=

x =  0

[s0 + 2 (se-z)].

Die Energiegleichung lautet somit:
(Bewegungsenergie) (Schwereenergie) (Elasł. Formanderungsarbeit)

.v.—(a—.Jv L .  Z  . f l  =  yfvJt[z~-hz)— lM Ł ^L [so + 2{se — z)\. 

Fiir und d z =  —  ~~ folgt:

v J  v • • f  l =  y f  v J  t (z — li)-

so dafi sich schllefllich ergibt:

g y l v f * J t  

6 c2F
[sa + 2 (se -  z)],

Das zwelte Glied gibt den EinfluB der elastischen Formanderungen;

es wird wegen des groBen Nenners ^6 ■ ~  • c2j  sehr kleln. Das erste Glied

kommt auf gleich niedrige GrOBenordnung nur in den Augenblicken der 

hOchsten und tiefsten Grenzlagen des WasserschloBspiegels. Daraus 

folgt, dafi die Vernachiasslgung der elastischen Formanderungsarbeit von 

Wasser und Stollenwand in der iiblichen Wasserschlofiberechnung keinen 

praktlsch bedeutsamen Einflufi auf das Rechnungsergebnis haben kann.

Yermischtes.
Technische Hochschule Hannover. Dem wissenschafllichen 

Assistenten ®r.=2lng. habll. Helmuth P fan n m fllle r , Aachen, ist unter 
Ernennung zum o. Professor ln der Fakultat fiir Bauwesen der Lehrstuhl 
fQr Statik und Stahlbau ubertragen worden.

Der o. Professor an der Technischen Hochschule Danzig, ®r.=5>ng. 
Eugen D o e in ck , wurde unter Ernennung zum o. Professor in der Fakultat 
fiir Bauwesen an die Technische Hochschule Hannover berufen, Ihm wurde 
der Lehrstuhl fiir Baumechanlk iibertragen.

Das neue Forschungs-Institut der Deutschen Akademie fiir Bau- 
forschung in Magdeburg, das, wie die „Bautechnik" in Heft 12, S. 167, 
ankiindigte, am 18. Marz in Gegenwart des Reichs- und Preufiischen 
Arbeltsminlsters S e ld te  eingeweiht wurde, hat im Elnvernehmen mit 
dem Stellvertreter des Fiihrers, Reichsminister H efi, den Namen 
„F ran z- S e ld te  - In s t i tu t  der D eu tschen  A k adem ie  fflr Bau- 
fo rschung*  erhalten. Die Akademie hat durch elnstimmigen Beschlufi 
Herm Minister S e ld te  zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt.

Verwendungsm6glichkeiten der neuen Werkstoffe. Fflr Bauplaner 
und Bauausfflhrende ist es Pflicht, in erster Linie solche Werkstoffe und 
Konstruktionen zu wahlen, die sich auf unsere h e lm is c h e  Rohstoffbasis 
stfltzen und die E rfo rde rn ls  im A rb e its e ln s a tz  entsprechend be- 
rflcksichtlgen.

Um die Praxis flber die VerwendungsmOglichkeiten der neuen Werk
stoffe zu unterrichten, werden diese systematlsch erfafit, (mit Hlnweis auf 
die Bezugsąuellen) zusammengestellt und verdffentllcht werden. Die 
W ir ts ch a ftsg ru p p e  B a u in d u s tr le  (Berlin W 35, Lfltzow-Ufer la) hat 
ln Zusammenarbeit mit der R e ich ss te lle  fflr W ir ts ch a fts a u sb au  
diese Arbeit in Angriff genommen. Zu Ihrer Durchfflhrung bedarf es 
edoch der Hilfe des Unternehmertums. Alle Hersteller und Anbieter

solcher wichtigen Werkstoffe werden deshalb aufgefordert, hieruber Unter- 
lagen an die vorstehende Anschrift der Wirtschaftsgruppe mit einer Be- 
grflndung (warum fflr den Vierjahresplan wichtlg!) bis zum 30. April d. J. 
einzusenden. Eine Prufung vor Verdffentllchung durch die Reichsstelle 
fflr Wirtschaftsausbau und andere Stellen bleibt vorbeha!ten.

Internationaler Standiger Verband fiir Schiffahrtkongresse. Auf 
Elnladung der Reichsreglerung findet der nachste Internationale Schiffahrt- 
kongrefi 1940 in Deutschland statt. Veranstalter dieses Kongresses ist 
der Internationale Standige Verband fflr Schiffahrtkongresse. Der Verband 
bezweckt die Fórderung und Hebung der Binnen- und Seeschiffahrt, ins- 
besondere durch Erórterung der damit zusammenhangenden technischen, 
wirtschaftllchen und Ins Gebiet der Verwaltung gehorenden Fragen. Der 
Verband steht unter der Leitung einer Internationalen Standlgen Kom- 
misslon, die Ihren Sitz ln Brflssel hat, und an der auch Deutschland 
mafigeblich beteiligt ist. Dem Verband gehdren fast alle Kulturstaaten 
der Erde an. Der Zweck des Verbandes soli erreicht werden:

1. durch Abhaltung von SchiffahrtkongreSsen,

2. durch Veroffentlichung von Abhandlungen, Berichten und 
sonstigen Schriftstucken (in deutscher, englischer und fran- 
zósischer Sprache).

Die Schiffahrtkongresse, dereń Veranstaltung die Hauptaufgabe des 
Verbandes ist, wollen Ingenieure und sonstige an der Binnen- und See
schiffahrt Beteiligte zusammenfflhren. Jeder soli von den Kenntnlssen, 
den Studien und Versuchen, die an anderen Stellen erworben oder gemacht 
wurden, Nutzen zlehen. Die zur ErOrterung kommenden Fragen werden 
von grofien Gesichtspunkten aus unter Berflcksichtigung der in allen 
Landem getnachten Erfahrungen behandelt. Dank den vereinlgten Be- 
mflhungen sind auf den in Betracht kommenden Arbeitsgebieten grofie 
Fortschritte gemacht worden. Wahrend des Kongresses werden die
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wichtigsten Wasserbauten des Landes, in denen der Kongrefi stattfindet, 
besichtigt. Bei dem nSchsten Kongrefi ist eine etwa zwelwóchentllche 
Bereisung der deutschen Binnen- und Seewasserstrafien in Aussicht ge
nommen.

Vor dem Kriege war Deutschland in dem Internationalen Standigen 
Verband fiir Schiffahrtkongresse fiihrend betelligt. Durch die Verhaitnisse 
nach dem Kriege ist die Zahl der deutschen Mitglieder erheblich gesunken. 
Nachdem die Reichsregierung den nachsten Kongrefi nach Deutschland 
elngeladen und damit ihr Interesse an den Bestrebungen des Verbandes 
bekundet hat, wird erwartet, dafi nunmehr auch wieder alle an den 
Fragen der Binnen- und Seeschiffahrt beteiligten Kreise Deutschlands 
die Arbeiten des Verbandes durch ihren Beitritt unterstiitzen. Der Jahres- 
beitrag betragt fur Einzelmitglieder zur Zeit 4,50, fur Kórperschaften 9 RM 
oder das Mehrfache je nach der Zahl. der auf dem Kongrefi stlmm- 
berechtigten Vertreter. Fiir diesen Beitrag erhalten die Mitglieder kostenlos 
samtliche Drucksachen des Kongresses, aufierdem alle sonstlgen Ver- 
óffentlichungen des Verbandes.

Beltrittserklarungen nimmt die Abtellung Deutschland des Inter
nationalen Standigen Verbandes fur Schiffahrtkongresse, Berlin W 8, 
Wilhelmstrafie 80, entgegen.

Neuerungen an Stampfbohlen- und Hammerfertigern fflr Straflen- 
decken. Um den erhóhten technischen und wirtschaftlichen Anforderungen, 
die heute an die Strafienbaumaschinen gestellt werden, nachzukommen, 
sind an den Stampfbohlen- und Hammerfertigern1) zum Verdichten von 
Zementbeton und bituminosen Belagen (der Dlnglerwerke AG) verschledene 
Neuerungen angebracht worden.

Die A b g le ic h b o h le n , die bisher aus Oregon Pine-Bohlen her
gestellt wurden, waren den Anforderungen auf die Dauer nicht vollstandig

J) Bautechn. 1934, Heft 37, S. 485.

gewacbsen; verhaitnismafilg rasch wurden sie zerstórt. Man ging daher 
zu Stahlbohlen iiber (Abb. 1), die eine erheblich breitere Grundfiache 
erhielten und infolgedessen die Oberflachen genauer abgleichen und 

besser vorverdichten.

Um neben der iiblichen Arbeltsgeschwindigkeit eines Ham m er- 
fe rtig ers  im Vor- und Rflcklauf eine etwa fflnffach grOfiere Leerlauf- 
Fahrgeschwlndigkeit in beiden Richtungen zu ermóglichen und an Zeit 
beim Einsalz dieser Maschlnen zu gewinnen, wurde ein Zw eigang- 
ge tr iebe  entwickelt, das auch nachtraglich in vorhandene Maschlnen 
eingebaut werden kann. In den bisherlgen Fahrantiieben brauchen nur 
einige Telle neu eingesetzt zu werden. Neu sind dabei das Schnecken- 
gehause (/) (Abb. 2) mit dem darln laufenden Schneckentrieb, die in das 
Gehause eingebaute Hohlwelle (2), in der sich die Welle (3) bewegt, die 
Stirnradpaare (4) u. (5), die zugehOrigen Kupplungsmuffen (6) und die 
Verbindungswelle (7), aufierdem die Lager (8) fiir die Welle (3). Zum 
Ein- und Ausriicken der Kupplungsmuffen (6) dienen die Gabeln (9) und 

die Schaltstangen (10).
Durch Verwendung eines rasch laufenden Verbrennungsmotors 

(3000 Uml/min, 4 PS Leistung) konnte die Schwingungszahl desSchlelf-  
ba lkens  (Abb. 3), der hinter der Stampf- oder Nachstampfbohle an den 
Fertlgern folgt, von 600 auf etwa 3000/min gestelgert werden. Der 
Schwingbalken ist senkrecht beweglich und in Plattenfedern aufgehangt.

An den neuen Fertlgern Ist ferner eine VorrIchtung zur selbsttatlgen 
Herstellung gescha lte r L angs fugen  angebracht. Der Fertlger enthait 
eine Steuervorrlchtung, die beim Vor- und Riicklauf der Maschine den 
Halbmesser einer Langsfuge selbsttatig einstellt, so dafi bel Kurven in 
der Strafie keine Einstellung von Hand nótlg ist. Die Langsfugen werden 
nicht nach dem Verdlchten des Betons durch Schwingmesser, Stofimesser 
oder umlaufende Scheiben, sondern w ahrend des Betonierens durch 
eine bewegllche Schalung hergestellt, so dafi weder das Gefiige des 
Betons noch die Planhaltlgkeit der Decke gestórt werden.

kastenformiger 
Ouerschnilt

Abb. 1. Eiserne Abgleichbohle mit kastenformigem Querschnitt.

IW! Abb. 2. Zweiganggetriebe fur Stampf- und Hammerfertiger. 
Fahrgeschwindigkeit 1,94 und 9,25 m/min.

1 Schneckengehause, 2 Hohlwelle , 3 Welle, 4 u. 5 Stirnradpaare, 6 Kupplungsmuffen, 7 Verblndungswelle, 

S Lager, 9 Schaltgabeln, 10 Schaltstangen.

Beim Verdichten bituminóser Gemische vernebelte man 
bisher an den Stampfbohlen oder Hammern Wasser, damit das 
bltumlnóse Gemisch nicht anhaften konnte. An den neuen 
Fertigern ist dagegen anstatt der Wasservernebeleinrlchtung 
eine V orrIch tung  zum  A u ftra g e n  von G e s te in s ta u b  
eingebaut, die eine diinne Staubschicht zum Verhlndern des 
Anhaftens ausbreitet. An den Fertlgern kónnen auch eine 
Wasservernebel- und eine Staubauftrageinrlchtung angebracht 
sein, um je nach den Verhaitnissen mit Wasser oder Gestein
staub zu arbeiten. R.—
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Zuschriften an die Schriftle itung.
(Ohne Verantwortung der Schriftleitung.)

Zur Berechnung des Wasserschlosses.

Zu diesem in Bautechn. 1937, Heft 43, S. 556, erschienenen Aufsatze 
von Prof. 2)r.=3ng. R. W in k e l, Danzig, bemerke ich folgendes:

Herr Winkel halt der durch P resse l nach Grundgedanken von M ayr 
aufgesteilten Behandlungsweise der WasserschloBaufgabe1) entgegen, sie 
vernachlSsslge die elastische Zusammendrflckbarkeit von Wasser und 
Stollenumgebung und komme dadurch zu unrichtigen Formelentwicklungen. 
Diese Kritlk, die sich mlttelbar auch gegen alle diejenigen Hydrauliker 
richtet, die sich die'Mayr-Presselsche Theorie zu eigen gemacht haben, 
halt indes einer Nachpriifung nicht stand, wie im folgenden unter Be- 
schrankung auf das Wesentlichste gezeigt werden soli:

Herr Winkel hal zunachst (Abs. 2 auf S. 556 seines Aufsatzes) nicht 
unterschieden zwischen der sich mit Schallgeschwindigkeit fortpflanzenden 
elastischen Molekfllschwingung lm Druckrohr- und Stolleninhalt und der 
auf Schwerkraftwirkung zuriickzufiihrenden Schaukelschwingung des 
Wasserinhalts von Stollen und WasserschloB ais eines Ganzen, wobei die 
Schaukelschwingung sich fm langsamen Auf- und Abschwingen des Wasser- 
schioBspiegeis auspragt. Beide Schwingungsvorgange sind voneinander 
unabhangig und ganz verschledener Natur. Die eine hat ais Rflckstell- 
kraft die elastischen Spannungen von Wasser und Leitungswand (Beton 
und Feis), die andere die Schwerkraft und ais Dampfungskraft die Reibung.

Die durch die Schllefibewegung des Turblnenreglers veranlafite.Druck- 
steigerung in der Turbinenrohrleltung wandert ais elastische StoBwelle 
mit Schallgeschwindigkeit zum WasserschloB empor, wo sie zurflck- 
geworfen wird, um ais Entspannungswelle zum Turbinenleitapparat zurfick- 
zukehren. Die WasserstandhOhe im WasserschloB wird durch die Druck- 
schwankungen im Turbinenrohr unmlttelbar nicht beeinfluBt; w enn diese 
flberhaupt ln den Stollen oberhalb des Wasserschlosses elndringen, so tun 
sie es nur in Form von Schallwellen mit geringem Ausschlag.

Die fur die „WasserschloBberechnung" maBgebenden und in sie eln- 
gehenden DruckerhShungen lm Stollen gehen dagegen von dem langsamen 
Spiegelanstleg im WasserschloB aus, der zwar die Folgę der Verminderung 
des Turbinenwasserverbrauchs durch den Regler, aber von dessen Schliefi- 
zeit (im Gegensatze zum Druckanstieg lm Turbinenrohr) praktisch un
abhangig ist. Die allmahliche Auffflllung des Wasserschlosses erzeugt 
einen stetig wachsenden Gegendrtick gegen den aus dem Stollen nach- 
drangenden Wasserstrom, setzt ihn alimahllch still und kehrt Ihn melst 
sogar schlieBlich um.

Die iibllche WasserschioBberechnung vernachl3ssigt dabei den Um- 
stand, daB jede neu hinzukommende Steigerung des Gegendrucks eine 
bestimmte Zeit (/:c) braucht, um sich der langen Wassersaule im Stollen 
bis oben hin zum Staubecken mitzuteilen. Herr Winkel halt das fiir einen 
folgenschweren Fehler, ubersieht aber dabei, daB es sich ln Wirklichkeit 
nur um die Vernachiasslgung eines kleinen Zeitverzuges (l : c =  meist 
nur wenlge Sekunden) handelt, der gegeniiber der minutenlangen Dauer 
des Spiegelanstiegs im WasserschloB keine irgendwle bedeutende Rolle 
spielen kann. (Auch dieser klelne „Fehler* kónnte ln dem Berechnungs- 
verfahren nach Mayr-Pressel elnfach durch Einschaltung einer Phasen- 
verschiebung l : “2c zwischen Spiegelanstleg im WasserschloB und Ver- 
zOgerung des Schwerpunktes des Stolleninhalts vermleden werden.)

Auf jeden Fali aber Ist entgegen der Auffassung von Herm Winkel 
damit zu rechnen, daB sich der Gegendruck und jede seiner stetigen 
Anderungen vom WasserschloB bis zum Staubecken auf die ganze Stollen- 
lange l und nicht nur auf ein unteres Teilstuck von zudem vo!lkommen 
unbestimmter Lange c J t  erstrecken und verzógernd auswirken muB. 
Herr Winkel erfaBt flberhaupt nur den allerersten Schritt ( , _ / ^ “) des

C V
ganzen Vorgangs, wenn er in Gl. (2) a. a. O. schreibt: (h —  z) = -----

Fiir den nachsten (gleichgrofien) Zeltabschnltt („_/7,“) gilt naherungsweise
c J  V

(unter Vernachiassigung der Anderung von J  v): (h —  z) — 2 - • Das

C i /  V
G l ie d -----entsteht namlich einmal im zweiten Streckenabschnitt (c J  t)

g
durch Weiterlaufen der Welle, zweitens aber auch im ersten Strecken
abschnitt durch den weiteren Spiegelanstleg im WasserschloB. Dies setzt 
sich so fort, bis die erste Druckwelle am Staubecken angelangt ist. Von 
da ab ist die Wirkung bei gleichblelbendem Verzógerungszuwachs genau 
so, ais ob jede neue Druckerhóhung unmittelbar auf die ganze Stollen- 
iange wirkte. Da nun aber eine jede Anderung des Verzógerungs- 
zuwachses wleder ahnliche „Druckwellen" auslOst und aufierdem noch 
rflcklaufende „Entlastungswellen* in Frage kommen, wurde eine streng 
mathematische Verfolgung der Vorg3nge sehr yerwlckelt.

Die vorausgeschickten Betrachtungen haben aber schon gezeigt, daB 
es dessen nicht bedarf, vielmehr die ilbliche Berechnungsweise, die sich 
iiber die Mitbetrachtung der inneren Vorg3nge in der elastischen Wasser- 
masse hinwegsetzt, vollkommen geniigend genaue Ergebnlsse verspricht. 
Die unrlchtige Behandlungsweise scheint auf einen grundlegenden Irrtum 
in der Fragestellung des Herm Winkel zuriickzugehen: er betrachtet nur die 
(im  Grenzfall unendlich kleine) A nde rung  der VerzOgerungskraft( , J z “ !) 
ais wirksam und mafigebend und ubersieht, daB nach jeder neuen 
Anderung die e n d lic h e  S um m ę aller vorangegangenen Anderungen

Ł) Schwelz. Bauztg., Bd. 53 (1909), und L u d ln , Wasserkraftanlagen,
I. H31fte (Bd. III/8 der Handbiicherel Otzen), S. 340 ff. —  Vgl. Aufsatz 
W o lie , S. 207.

(,/i — z ') ais hydrostatische VerzOgerungskraft fortbesteht und vlel nach- 
haltiger und ausgieblger den Bewegungsvorgang beeinfluBt. Dles wird 
aus nachstehenden Ausfflhrungen noch deutllcher.

Herr Winkel glaubt seine Entwicklungen durch dabei zutage getretene 
auBerliche Ahnlichkeiten mit den fiir Freispiegelwellen abgeleiteten Be- 
zlehungen erhartet zu sehen. Diese Annahme trifft aber nicht zu, und 
zwar deshalb nicht, weil in ebendiese Entwicklungen verschiedene un- 
richtige Annahmen und Ansatze eingegangen sind, die nur zu unrichtigen 
Ergebnlssen fuhren konnten:

So wird die Fallhohe h zwischen Staubecken- und WasserschloBspiegel 
zunachst (Spalte 1 und Abb. 2 a. a. O.) ais Ausgangsfestwert. vor dem 
Eingreifen des Turblnenreglers bezeichnet, nachher aber, im Ansatz der 
(irrtiimlich ais „Energiegleichung" bezeichneten) Verzógerungskraftgleichung 
(Spalte 2 a. a. O. oben) Irrtiimlich an Stelle der tats3chlich mit der je- 
welllgen Wasserfflhrung (qz\ des Stollens v e r3 nd e r lic h e n  FlieBfallhOhe 

wahrend des Schwingungsvorganges eingefiihrt.

Nennen wir diese ver3nderliche FlieBfallhOhe zum Unterschiede hz, so

l  z. J  V
schreibt sich GL (2) richtlg: hz — z =  — ■ —- , was mit der von Herrn

Winkel vergieichsweise wiedergegebenen und ais unrichtig bezeichneten 
Mayr-Presselschen Gleichung (oberhalb Abb. 2) nach Umtausch der Buch- 
stabenbezeichnungen ubereinstimmt.

In der Winkelschen Doppelgleichung (2) steckt aber noch ein zweiter 
Fehlansatz, namlich der Ansatz h — z =  z !z  (s. ob.). Die linkę (in hz —  z 

zu berichtigende) Seite dieser Gleichung stellt eine im allgemeinen end
liche GrOBe (Unterschled von FlleB- und geodatischer Fallhohe) dar, die 
rechte Seite dagegen eine auch beliebig klein (differential) zu denkende 
Differenz zweier zeitlich unmittelbar aufelnander folgender geodatischer 
Fallhóhen ( =  Splegellagen des Wasserschlosses). DIeses 4  z wird in der 
flblichen Ableitung nur zum Ansatz der Raumgleichung (Kontinuitats- 
gleichung) benótigt.

Der fiir diese Raumgleichung von Herrn Winkel gemachte Ansatz 

F J z  — J q J t  

enthalt einen weiteren Fehier und ist zu ersetzen durch

F J  z =  qz zlt, 

daher ist auch Gi. (3) a. a. O. unrichtig.

Es muB nach alledem bei der bisherigen, auf Mayr-Pressel zurflck- 
gehenden Berechnungsart des Wasserschlosses bleiben.

Prof. Sr.=3ng. A. Lud ln .

E rw iderung .

Wenn es „bei der bisherigen Berechnungsart des Wasserschlosses 
bleiben mufi“ . . . nun, dann móge ein Zahlenbelspiel die Brauchbarkeit 
der „bisherigen Berechnungsart" nachprflfen. Es handelt sich hier um 
die umstrittene Beziehung von Presse l, die Ich in meiner Abhandlung in

Bautechn. 1937, Heft 43, ln der urspriinglichen Fassung =  — h)
(i t L

mltgeteilt habe; hierln ist d r  ein unendlich kleiner Zeitwert, d v  die 
glelchzeitlge Geschwindlgkeltsanderung, l die Lange irgendeiner ge- 
schlossenen, mit Wasser gefiillten Druckleitung und (y —  h) die Anderung 
der Druckhóhcn in dieser Leitung, die bei einem Druckanstieg infolge 
einer Geschwindigkeitsabnahme d v  mit negativen Vorzeichen zu ver- 
sehen ist (h — y).

Beispiel: Unter sonst gleichen Verhaltnissen, Insbesondere bei glelch- 
bleibender Druckbohe H, sei die Druckleitung verschieden lang gedacht: 
/ = 1 0 0 m ;  1000 m; 5000 m und 10000 m. Ferner mOge die Verzógerung 

dv
1 m/sek in 1 sek, also m/sek2 sein. In der zunachst ohne Wasser

schloB vorausgesetzten Druckrohrleltung ist nun in den angenommenen 

vler Failen nach der „bisherigen Berechnungsart" mit (h — _y) =  —
&  (ZT

sofem der Einfachheit wegen g  =  rd. 10 m/sek2 gesetzt wird, fflr

100 m ................... (A ~ y  ̂~  To^m/ieF ’ 1 m/sek2 ~  10 m

1000 - ................... ’ =  100 ”

5000 ■ ...................< * - ■ « - ! "  =  500 »

; = 10000 ....................... =  * = 1000 ”

der errechnete Druckanstieg.

Mit derartigen Ergebnissen ist zweifellos nichts anzufangen, denn 
der Druckanstieg (h — y) kann auch bei verschiedenen LSngen der Druck- 

dv
leitung fflr =  1 m/sek2 nur e in e n  Wert haben.

In der kleinen Zeit d r  wird im allgemeinen noch nicht der ganze 
Wasserraum ln der Druckleitung von der L3nge l betroffen, sondern nur 
auf der Strecke, die in d r  von der Druckwelle mit der Geschwindigkeit c 
durchlaufen wird; hier ist c etwas kleiner ais die Schallgeschwindigkeit: 
rd. 1425 m/sek im freien Wasser. Zum Verglelch: Wenn ich von einem 
soeben feuernden Geschfltz 3300 m entfemt bin, dann hOre Ich nach der 
Zeit d r  glelch etwa Yiooo se*{ noch nichts, auch nach 1 sek noch nicht, 
sondern erst nach 10 sek, weil die Lange / =  3300 m durch die Schall-
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geschwindigkeit der Luft ct =  rd. 330 m/sek geteilt werden muB; nach 

1 sek hat die Knallwelle 330 m, nach 2 sek 2 • 330 m usf. durchlaufen.
—  So ist es aber auch im Wasser! Insbesondere in einer Rohrleitung, 
in der infoige der sehr kleinen elastischen Raumdebnung des von der 
Druckwelle betroffenen Umfangs und der geringen Wasserverdichtung 
dieser Wert c kleiner ais die Schallgeschwindigkeit im Wasser wird, etwa 
c =  rd. 1000 m/sek.

Nun wird es erklSrlich, weshalb zuvor die voneinander so sehr ab- 
weichenden Werte fur die Drucksteigerung (/; — y) — 10 m, 100 m, 500 m 
und 1000 m erhalten wurden.

Es ist y(h —  z ) f  die verzt>gernde Kraft in der Leitung mit dem 
Querscbnitt /  in m2, wahrend y — 1 t/m3 ist; die in der Zeit dr durch 
diese Kraft verzógerte Wassermenge ist nach den vorigen Oberlegungen

in einer Leitungsstrecke (cdr) enthalten, also gletch ^  • f  [c dr). Daher

ist nun - ----— -- — ^ l--... Diese Gleichung unterscheidet
dr y , , (cdr)

' ■ f  cd r '
g

sich von der Presselschen nur dadurch, daB statt / der Wert (cdr) ein- 
gefiihrt wurde. Um hierzu nicht mlBverstanden zu werden: Nirgends 
habe ich die „Auffassung* vertreten, dafi sich der Gegendruck vom 
Wasserschlofi her „nur auf eiri unteres Teilstflck von zudem voIlkommen 
unbestimmter LSnge c J t  erstrecken muB* (und anscheinend wohl gar 
nicht bis zum Staubecken gelangt?).

Wir wollen sehen, was in dem vorigen Zahlenbeispiel diese
—  Ich darf jetzt wohl behaupten: rlchtlge Berechnungsart — liefert:

(h —  y) =  C ‘*T- • __ cdv ' p er c se[ rcj_ 1000 m/sek
g  dr g

naherungsweise zunachst beibehalten —  er lafit sich auch genau be- 
rechnen1). Nach dem Zahlenbeispiel war fur 1 sek dv =  J v  — 1 m/sek. 
Alle Grófien mussen noch ubereinstimmend in den Bemessungen sein,

also g =  rd. 10 m/sek2 und c und J v  je In m/sek, (li— y) — ° nV -

1000 m/sek • 1 m/sek . . .
= . —  , ' .. — 100 m.

10 m/sek-

Denselben Druckanstieg lieferte das Zahlenbeispiel fiir / =  1000 m; 
das ist auch zu erwarten, da hier fiir l =  (c J t )  — 1000 m/sek • 1 sek 
=  1000 m ist. Hlermit erledigt sich ztigleich der In der Zuschrift 
erhobene Einwurf hinsichtlich der „Ahnlichkeit mit den fiir Frelspiegel- 
wellen abgeleiteten Beziehungen* usw.

Nunmehr móge eine mit einem Wasserschlosse versehene Druck- 
leitung (Stollen) betrachtet werden. Ein Wasserschlofi nimmt bei einem 
teilweisen oder vo!lstandigen Abschlusse der zum Krafthaus fuhrenden 
Druckrohrleitung den Teil des aus dem Stollen zustrómenden Wassers 
auf, der nicht mehr in die Druckrohrleitung gelangen kann. Bei dem 
Fullen des Wasserschlosses steigt der Wasserstand und ubt durch die

n
Druckzunahme (h —  z) =  J z  bzw. nach n sek -L’ _/z eine allmahllch grOfier

o
werdende VerzćSgerung der Geschwindigkeit des im Stollen zustrOmenden 
Wassers aus, die sich unmittelbar nach der oben abgeleiteten Beziehung 
errechnen lafit. Da aber im Stollen infoige der Aufnahme im Wasser

schlofi die Verz0gerung J v  nur kleln gegeniiber der Verzógerung J v  
in der Druckrohrleitung ist, bleibt im Stollen auch der Druckanstieg nur

klein: Ist z. B. J v  anfangs etwa 0,01 m/sek in 1 sek, so wird fur den

o. ,, - c ~Jv  1000 m/sek • 0,01 m/sek
Stollen Az — ---- = ------ — r - ^ — ------= ! m ,  In dem Mafie,

g  10 m/sek-

wie J v  allmahlich zunimmt, wird auch J z  bzw. - (Jz )  grOfier, und

umgekehrt nimmt mit J z  bzw. 2 (Jz )  auch J v  zu. Das Steigen und 
Fallen. des Wasserstandes im Wasserschlosse (Schwingungen) und die 
Druckwellenschwingungen im Stollen sind daher durchaus nicht „von- 
einander unabh3ngig“. Ferner habe ich niemals „ubersehen", „dafi nach 
jeder neuen Anderung die endliche Summę aller vorangegangenen Ande- 
rungen . . . ais . . . VerzOgerungskraft fortbesteht*.

Aber auch im Stollen von der Lange / wird im allgemeinen, wenn 
er langer ais 1 km ist, in 1 sek noch nicht der ganze Stolleninhalt ver- 
zogert, sondem nur auf der Strecke, die ln 1 sek von der Druckwelle J z  
durchlaufen wird. Ist etwa / =  8km , so gelangt diese Druckwelle erst

nach ungefahr , , = 8  sek am Stolleneinlauf an. In diesem Falle
5 1000 m/sek

wurde die „bisherige Berechnungsart”

l dv 8000 m 0,01 m/sek .
J z  — ... • '==.■=- . - =  8m

g dr 10 m/sek- 1 sek

gegeniiber dem zuvor erhaltenen J z  =  1 m liefern, also ach tm a l so 
groB wie der wohl zutreffendere Wert.

Nun noch einiges zu den in vorstehender Zuschrift erhobenen 
Beanstandungen:

Auch die Presselsche Beziehung rechnet mit sehr kleinen Zeit- 
werten dr, was mir, obwohl ich mit endlichen Zeitwerten J t  etwa gleich

Ł) Vgl. Ztrlbl. d. Bauv. 1924, S. 389 ff.

1 sek rechne, den Vorwurf einbrachte: „HerrW. erfafit uberhaupt nur den 
allerersten Schritt J t  des ganzen Vorganges“. Selbstverstandlich mufi, 
wie uberall, der erste Schritt gemacht werden, dem die weiteren Schritte 
folgen. Die Wasserstandshóhen im Wasserschlosse werden ebenfalls 
sch rittw e lse  errechnet; meine Abhandlung (vgl. Abb. 1 und Schlufl- 
satz!) lafit dariiber keinen Zweifel.

Zu (h — z )— J z  ist zu sagen, daB h jewells um das betreffende 
J z  vermindert wird, also selbst veranderlich wird; vgl. hierzu Gl. (1) und 
meine Ausfiihrungen dazu: „Diese Druckwelle verzć)gert die Wasser-
geschwindigkeit in der Zeit J t  um J v  im Stollen, wobei im Wasser
schlosse der Wasserstand um J z  (Abb. 2) anstelgt, so dafi sich dort h 
auf z vermindert.“

Der fiir die Raumgleichung gemachte Ansatz F J z  — J q  J t  enihalt 
keinen Fehler, weil hierfiir die Voraussetzung mitgeteilt wurde, daB in 
der Zeit J t  sich q auf qe andert, so dafi ^iq — q —  qe ist; qe fllefit 

mithin durch die etwas gedrosselte Druckrohrleitung weiter, wahrend 
nur J q  Druckanderungen in der Leitung und im Stollen bewirkt.

Ich habe hiernach in meiner Abhandlung keine Berichtigungen vor- 
zunehmen. Im iibrigen mogę jeder nach der „bisherigen Berechnungsart*

d v
mit Z statt (c J t )  rechnen, dem die z. B. bei — =  1 m/sek2 ermittelten

dr
Druckhóhenanderungen bei verschiedener Leitungsiange mit 10 m, 100 m, 
500 m und sogar 1000 m, oder fiir einen 8 km langen Wasserschlofistollen 

bei J v  : J t  =  0,01 m/sek2 -mit 8 m statt 1 m „vollkommen genugend 
genaue Ergebnisse* zu sein schelnen. R. W inke l.

Z w e ite  Zusch r ift.

Die vorstehende Erwiderung ist in allen wesentlichen Punkten im 
voraus widerlegt durch meine erste Zuschrift, der ich an sich nichts 
.hinzuzufiigen und auch nichts abztistreichen habe.

Nur auf neu vorgetragene Punkte der Erwiderung set kurz hin- 
gęwiesen:

1. Der Hauptteil, der bis zum Absatzanfang „Nunmehr m(jgc . . .“ 
behandelt nicht das „Wasserschlofi-*, sondem das „Druckrohrproblem* 
und fuflt auf der nicht vertretbaren Anschauung, man konne bei Unter- 
suchung der Vorg3nge im System Druckstollen —  Wasserschlofi die Druck
rohrleitung (gemelnt ist: den „Druckstollen*!) „zunachst ohne Wasser
schlofi voraussetzen* und dennoch die nur bel Vorhandensein eines 
Wasserschlosses gultige Berechnungsweise anwenden. Dafi dabei Druck- 
steigerungen (bis zu 1000 m in der ersten Sekunde) herauskommen, mit 
denen fur die Wasserschlofiberechnung „nichts anzufangen* ist, ist 
wohl rlchtig, fallt aber nicht M ayr-Pressel oder mir zur Last, sondem 
nur Herm Winkel, der den grundsatzlichen Unterschied zwischen „Druck
rohrproblem* und „Wasserschlofiproblem* verkennt.

2. Ein zweiter grundsatzllcher Irrtum liegt — trotz aller Einwendun- 
gen — in der Formelableltung aus dem „ersten Schritt* statt aus einer 
Zwischenlage des WasserschloBsplegels (wie in allen anderen Darstellungen 
des WasserschloBproblems seit jeher). Diese Ausgangsstellung muB fast 
stcher zur Fehlentwicklung leiten. Die nachtragliche berichtigende For-

n
mulierung, daB (li —  z) nach n sek nicht mehr =  J z ,  sondern =  1'J  z

o
sei, trifft immer noch nicht das Richtige, da sich nlcht nur h, sondern 
auch z nach der StOrung des Beharrungszustandes standig andert. Der 
„Betriebswasserstand (li)“ des Ausgangsbeharrungszustandes s p a lte t sich 
namlich infoige der Anderung des Turbinenwasserverbrauchs auf: in den 
sichtbaren Wasserschlofispiegelstand (z) und die nur rechnerisch nachwels- 
bare ReibungsfallhOhe (h =  ev-, von mir oben A^genannt, zum Unter- 

schiede gegeniiber dem festen  Ausgangswerte/;). Der Unterschied hz — z 

ist daher nicht =- i' J z ,  sondern = Z ( J h z — Jz)\ (Nicht viel anders 

Ist es mit nJ q  =  q — qe‘ .)

Das Rechnungsbeispiel des zweiten Teils der Erwiderung ist nicht 
beweiskraftig, weil es wieder nur den „ersten Schritt* erfafit. Wie die 
weiteren Schritte rechnerisch behandelt werden sollen, wahrend dereń 
doch auch nach Herm W. bald einmal die MassentrSgheit des gesamten 
Stolleninhaltes (/ statt c J  t) zur Wirkung gelangen muB, ist aus den 
Ausfiihrungen von Herrn W. nlcht ersichtlich. Die StolleninhaltsverzOge- 

rung (fruher von Herrn W. mit J v ,  jetzt mit J v  bezeichnet) ist die 
Fo lgę  der Spiegelhebung im Wasserschlofi und nlcht umgekehrt; es ist 
daher nicht richtig, die Verzógerung beispielsweise (mit 0,01 m/sek) an- 
zunehmen und daraus „_/2 “ zu errechnen.

Vielleicht versucht Herr W. einmal, eine vollstandlge Wasserschlofi- 
schwingung von Anfang bis zum Scheitel, nicht nur im ersten Schritt, 
nach seinem Ansatze durchzurechnen und mit der im grofien an einer 
ausgefiihrten Anlage beobachteten zu verglelchen. Er diirfte dann sehen, 
dafi der Schlufi seiner Erwiderung nicht am Platze war. Lud in .

Z w e ite  E rw iderung '.

Es ist wohl eine contradictio In verbo, daB jemand den Unterschied 
zwischen Druckrohr- und Wasserschlofiproblem verkennen soli, der iiber 
diese Fragen selbst Forschungen durchgefiihrt und verć)ffentlicht hat.
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Zur „Formelableitung aus dem ,ersten Schritt' statt aus einer Zwischen- 
lage des Wasserschlofisplegels" bemerke ich: Auch in einer Zwischenlage 
wahrend der Fiillung oder Leerung des Wasserschlosses eilen im Stollen 
die Druckwellen mit c hin und her, daher besteht zwischen Anfang und 
Zwischenlage tiberhaupt kein Unterschied. —  Es bleibe daher dem Urteil 
wissenschaftlich arbeitender Fachgenossen iiberlassen, ob mein Rechnungs- 
beispiel beweiskraftig ist oder nicht.

Verzógerung und Druckanstieg stehen zueinander in engster Beziehung, 
daher laBt sich sowohl J z  aus J  v: J  t wie umgekehrt J  v: J  t aus 
J z  errechnen.

Eine WasserschloBberechnung wird niemals dadurch fehlerhaft, daB 
statt rlchtiger (mit Beachtung der Laufzeiten l:c ; 2 l:c ;  Z l : c  usw.) 
die Strecke c - J t  eingesetzt wird; das ist aber der K e rn p u n k t , um 
den es sich hier ausschliefilich handelt. Da nun diese Berechnungsart 
mit c- J  t (statt l) auch in der zweiten Zuschrift in kelner Weise widerlegt 
worden ist, muB der Schlufisatz meiner ersten Erwiderung noch einmal 
mit besonderem Nachdruck betont werden! R. W in k e l.

Wir schlieBen hiermit die Aussprache. D ie S c h r if t le itu n g .

Personalnachrichten.

Deutsches Reich. D eu tsche  R e ichsbahn . a) Re ichs-  und 
Preufiisches V e rk e h rs m ln is te r iu m , E is e n b a h n a b te ilu n g e n . Er
nannt: zum Reichsbahnrat: Reichsbahnamtsrat G rave , zum Reichsbahn
amtsrat: der technische Relchsbahnoberlnspektor Max Bub. In den
Ruhestand getreten: Relchsbahndlrektor S tuden t, Reichsbahnamtsrat
Radtke . Im Ruhestand verstorben: Direktor der Deutschen Reichsbahn 
und Mlnisterialdirektor a. D. ®r.=3ng. Anger,

b) B e tr ie b sve rw a ltu n g : Ernannt: zum Reichsbahnoberrat: Reichs
bahnrat ®r.=5S«g. D ie h l, Dezernent des RZA Mflnchen, zum Reichsbahn
rat: die ReichsOahnbauassessoren Adalbert D o li, Vorstand des Betriebs
amts Ulzen, ®r.=3ng. L agerhausen , Vorstand des Neubauamts Hannover, 
Walter V01ker, Vorstand des Betriebsamts St. Wendel, Relchsbahn- 
amtmann Hans N o lte , Vorstand des Betriebsamts Hagen (Westf.) 2; — 
der technische Reichsbahnoberinspektor Otto Schafe r, Vorstand des 
Betriebsamts Leutkirch; —  zum Oberlandmesser auf wichtigerem Dienst- 
posten: Oberlandmesser E be rhard t in Frankfurt (Main).

Versetzt: die Relchsbahnoberrate Parów , Dezernent der RBD Mainz, 
ais Dezernent zur Oberbetiiebsleitung Ost in Berlin, Emil H am m er, 
Dezernent der RBD KOnigsberg (Pr.), ais Abteilungsleiter und Dezernent 
zur RBD KOln, S panaus , Dezernent der RBD Saarbrflcken, ais Dezernent 
zur RBD Erfurt, P a u ls e n , Dezernent der RBD KOnigsberg (Pr.), und 
H ochhe im  , Vorstand des Betriebsamts Brandenburg, ais Dezernenten zur 
Reichsbahnbaudirektion Berlin, N ie h ag e , Dezernent der RBD Saar
brflcken, ais Dezernent zur Reichsbahnbaudirektion Mflnchen, Johannes 
G reve , Vorstand des Betriebsamts Oldenburg 1, und ®r.=S«g. G la s e l, 
bisher beurlaubt, ais Dezernenten zur RBD Hannover, ®r.=3ng. U h lic h , 
Dezernent der RBD Saarbrflcken, ais Dezernent zur RBD Dresden, 
H ensch , Vorstand des Betriebsamts M.-Gladbach, ais Dezernent zur RBD 
Saarbrucken, B ischo ff, Vorstand des Betriebsamts Ludwigslust 2, ais 
Dezernent zur RBD Oppeln, Johannes F ranke , Vorstand des Betriebs
amts Stolp, und N o ld ek e , Vorstand des Betriebsamts Weimar, ais Dezer
nenten zur RBD KOnigsberg (Pr.), Beger, Dezernent der RBD Osten 
in Frankfurt (Oder) ais Dezernent zur RBD Kassel, A schenbrenner , 
Dezernent der RBD Oppeln ais Dezernent zur RBD Frankfurt (Main), 
Lem pe , Vorstand des Betriebsamts Braunschweig 2, ais Vorstand zum 
Betriebsamt Halberstadt, S c h a lle r , Vorstand des Betriebsamts Arnstadt, 
ais Dezernent zur RBD Hamburg, K raner, Vorstand des Betriebsamts 
Guben, ais Vorstand zum Betriebsamt Oldenburg 1, Anton Ha hn , Vorstand 
des Betriebsamts Harburg-Wilbelmsburg, ais Dezernent zur RBDSchwerin, 
Spranger. Vorstand des Betriebsamts Zwickau (Sachs.) 2, ais Dezernent 
zur RBD Saarbrflcken, P anze r, Dezernent der RBD Mflnster (Westf.), ais 
Dezernent zur Reichsbahnbaudirektion Mflnchen; —  die Reichsbahnrate 
von A m m on , Vorstand des Betriebsamts Lichtenfels, ais Vorstandzum Be
triebsamt DObeln, D an n e n b e rg , Vorstand des Betriebsamts Kassel 2, ais 
Vorstand zum Neubauamt Mflnchen 2 (Reichsbahn ba u direktion), R ebm ann , 
Vorstand des Betriebsamts Cottbus 2, ais Dezernent zur RBD Erfurt, Laup- 
he im er, Vorstand des Betriebsamts Schwandorf, ais Vorstand zum Neubau
amt Berchtesgaden, Peukert, Vorstand des Betriebsamts Schneidemuhl 1, 
ais Vorstand zum Betriebsamt Lflbeck, B a lb lg , Vorstand des Neubau
amts Zwickau (Sachs.), ais Vorstand zum Betriebsamt Lichtenfels, Sr.=3ng. 
B artsch , Vorstand des Betriebsamts Waldshut, ais Vorstand zum 
Betriebsamt Recklinghausen, E m m erich , Vorstand des Neubauamts 
Ludwigshafen (Rhein), ais Vorstand zum Betriebsamt Saalfeld (Saale), 
S ie m ann , Vorstand des Betriebsamts Bartenstein, ais Vorstand zum 
Betriebsamt Rheine, G r a m k o w , Vorstand des Betriebsamts Recklinghausen, 
ais Vorstand zum Betriebsamt Koln, K re tschm ar, Vorstand des 
Betriebsamts Sorau, zur RBD Mainz, A c h te lik , Vorstand des Betriebs
amts Paderborn 1, ais Dezernent zur RBD Berlin, Z ucke r , Vorstand 
des Betriebsamts Dflren, ais Dezernent zur RBD Mflnster (Westf.), 
Christian B aum , Vorstand des Betriebsamts Halberstadt, ais Vor- 
stand zum Betriebsamt Braunschweig 2, W a tte n be rg , bisher im 
Reichsverkehrsministerium Eisenbahnabteilungen, ais Vorstand zum Be
triebsamt Miinchen 2, ®r.=3ng. S chm erber, Vorstand des Betriebsamts 
Bad Kreuznach 2, zur Direktion der Relchsautobahnen, M a rz e n e ll,  Vor-

stand des Neubauamts Arnstadt, ais Vorstand zum Betriebsamt Weimar;
—  die Reichsbahnbauassessoren Walter V01ker, Vorstand des Neubauamts 
Wesermflnde, ais Vorstand zum Betriebsamt St. Wendel, M e ine  bei der 
Oberbetiiebsleitung Ost in Berlin ais Vorstand zum Betriebsamt Cottbus 2, 
H ortnann  bei der RBD Mflnchen ais Vorstand zum Betriebsamt Waldshut, 
Karch bei der RBD Niirnberg ais Vorstand zum Betriebsamt Bartenstein, 
A ltrock  beim Betriebsamt Hannoverl ais Vorstand zum Betriebsamt Stolp, 
H orst bei der RBD Koln ais Vorstand zum Betriebsamt Karlsruhe 2, Kock e l
k o m  bei der RBD Breslau und Rudolf P e tzo ld  beim Betriebsamt Chemnitz 1 
in den Bezirk der Reichsbahnbaudirektion Berlin ais Vorstande von 
Neubauamtern.Otfried H o ffm ann  beimBetriebsamtFuldaund SchOnrock 
beim Betriebsamt Essen 1 zur Reichsbahnbaudirektion Mflnchen, Fried- 
m ann beim Neubauamt Karlsruhe ais Vorstand zum Neubauamt Berlin- 
Llchterfelde 2 (Reichsbahnbaudirektion), R iede l beim Betriebsamt Mainz 
zum Betriebsamt Hamburg, R a thke  bei der RBD KOnigsberg (Pr.) 
ais Vorstand zum Betriebsamt Schneidemflhl 1, Lacm ann bei der RBD 
Mainz ais Vorstand zum Betriebsamt Bad Kreuznach 1, S e lzer bei der 
RBD Essen ais Vorstand zum Betriebsamt Koblenz 2, W ągier bel der 
RBD Stettin ais Vorstand zum Betriebsamt Cottbus 1, Karl Schw arz bei 
der RBD Stuttgart ais Vorstand zum Betriebsamt Arnstadt, P e ite r  bei 
der RBD Kassel ais Vorstand zum Betriebsamt M. Gladbach, Bossert 
beim RZA Berlin ais Vorstand zum Betriebsamt Meiningen, Artur Beck 
bei der RBD Niirnberg ais Vorstand zum Betriebsamt Schwandorf, R ippe  
bei der RBD Frankfurt (Main) ais Vorstand zum Betriebsamt Paderborn 1, 
M ann l beim Betriebsamt Chemnitz 1 ais Vorstand zum Betriebsamt 
Guben, M iilh e n s  bei der Obersten Bauleitung der Relchsautobahnen 
in Koln ais Vorstand zum Neubauamt Berlin-SchOneberg (Reichsbahnbau
direktion), S tan iczek  bei der RBD KOnigsberg (Pr.) ais Vorstand zum 
Neubauamt Berlin-Zossen, (Reichsbahnbaudirektion), Walter S chm itt bei 
der RBD Karlsruhe ais Vorstand zum Neubauamt Friedberg (Hessen), 
S te in b r in k  bei der RBD Saarbrucken zur Reichsbahnbaudirektion 
Miinchen.

Ubertragen: dem Reichsbahnoberrat K asten , Dezernent der RBD 
Osten in Frankfurt (Oder), die Geschafte eines Abteilungsleiters daselbst;
— dem Reichsbahnrat ®r.=2>ng. Adolf F ischer, Vorstand des Betriebsamts 
Karlsruhe 2, die Stellung des Vorstandes des Betriebsamts Karlsruhe 1; —  
dem Reichsbahnbauassessor Gustav Schafer bei der RBD Berlin die 
Stellung des Vorstandes eines Neubauamts der Reichsbahnbaudirektion 
Berlin, R e ineck  beim Betriebsamt Berlin 6 die Stellung des Vorstands 
des Neubauamts Berlln-Llchterfelde 3 (Reichsbahnbaudirektion).

Uberwlesen: die Reichsbahnbauassessoren Wilhelm M e inecke  beim 
Betriebsamt Stettin 2 zur RBD Stettin, Hans Bock beim Betriebsamt 
KOln-Deutz 1 zur RBD Koln.

In den Ruhestand getreten: Reichsbahndirektionsprasldent M e inecke  
In O ppe ln ;—  Vizepr3sident H O lze l ln Regensburg; —  die Reichsbahn- 
oberrate W aas, Dezernent der RBDStuttgart, Prof. Ernst M ii 11 er, Dezernent 
der RBD Karlsruhe, G e u l, Vorstand des Betriebsamts Mflnchen 2, 
G raebe rt, Dezernent der RBD Frankfurt (Main), ®r.=gng. N ie m e ie r , 
Dezernent der RBD Erfurt, SchO nborn , Dezernent der RBD Breslau, 
S truve , Vorsfand des Betriebsamts Osnabrflck 2, August H ild e b ra n d , 
Vorstand des Betriebsamts Blngen; —  die Oberlandmesser auf wichtigerem 
Dlenstposten B e inecke  in KOln, Adolf L In d em an n  in Schwerin und 
E lle rs  In Wuppertal.

Gestorben: die Relchsbahnoberrate S au e rm ilc h , Dezernent der 
RBD Hannover, August L ie ffe rs , Vorstand des Betriebsamts Meiningen.

Im Ruhestand verstorben: Oberbaurat, Geheimer Baurat F ritzsche  
in Dresden, zuletzt Vorstand der frflheren Betriebsdirektion Dresden- 
Neustadt; —  Reichsbahnoberrat Otto S im on  in Koln-Nippes, zuletzt 
Dezernent der RBD Koln, M enne  in Gottingen, zuletzt Vorstand des 
Betriebsamts Gottingen 1, OberregierungsbauratMflhlberger in Stuttgart, 
zuletzt Yorstand der Eisenbahnbausektion Stuttgart.

Berichtlgung.

In Heft 10/11, 

S. 152 Ist die Abb. 6, 

unter Beibehaltung 

der Unterschrift, 

durch die neben- 

stehende Abbildung 

zu ersetzen.
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