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Alle Rechte vorbehalten. Vom Bau des Staubeckens bei Ottmachau.
Von Reglerungsbaumeister a. D. Mflller-Bader bei der Firma Polensky & ZOllner, Driesen Nm.

Etwa 1,5 km westlich der an der Glatzer NeiBe gelegenen Stadt 

Ottmachau ln Schlesien wird zur Zeit die nach ihrer Fertigstellung grófite 

deutsche, mit einem Erddamm ais Staukórper ausgefiihrte Talsperre gebaut 

(vgl. Bautechn. 1928, Heft 3, S. 35).

Der Erddamm, der das Tal der NeiBe abschliefien wird, erhalt eine 

Lange von 6,5 km und eine grOBte HOhe iiber dem NeiBetal von 16,6 m, 

von der Sohle der alten NeiBe an der Kreuzungstelle des Dammes mit 

der NeiBe gemessen eine solche von 20 m.

drohen, in die 6,5 km lange Umflutmulde, den eigentlichen Hochwasser- 

entlaster fiir das Staubecken, abgeleitet werden; drei weitere Absturz- 

bauwerke mit Unterschieden in der SohlenhOhe von 2,8 m bis 4 m 

unterteilen die Umflutmulde in vier Haltungen. Die Umflutmulde ist 

durchschnittlich etwa 200 m breit, ihre Tiefe unter Gelande schwankt 

zwischen 3,5 und 9,5 m. Ihr entlang sind zu beiden Seiten Damme 

ais Hochwasserschutzdamme fiir die anliegenden Landereien angeordnet 
(Abb. 1).

Unterhalb der Einmiindung der Umflutmulde 

in die alte NeiBe, die rd. 2 km unterhalb des 

Schnittpunktes des Staudammes mit der NeiBe 
liegt, ist die Herstellung eines Wehres und eines 

Ausgleichbeckens ins Auge gefafit.

Die Erd- und BOschungsarbeiten zur Her

stellung des Staubeckens wurden Ende 1927 von 

dem Staubeckenbauamt Ottmachau Offentlich
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Abb. 1.

Abb. 3.

ausgeschrieben; auf Grund dieser Ausschreibung erhielten im Februar 1928 

die Firmen Julius Berger Tiefbau-AG., Berlin, und Polensky & ZOllner, 
Driesen Nm., die gemelnsam ais Arbeitsgemeinschaft Dammbau Julius 

Berger Tiefbau-AG., Berlin —  Polensky & ZOllner, Driesen-Breslau, an

geboten hatten, den Zuschlag auf Ausfiihrung dieser Arbeiten.

Der der Arbeitsgemeinschaft erteilte Auftrag umfaBt in der Hauptsache 

die Bewegung von rd. 6 500 000 m3 Bodenmassen aller Art, das Entladen, 

Transportieren und Einbauen von 305 000 1 Steinen, den Einbau von 

rd. lOOOOlfd. m Tonrohren und die Ausfiihrung derTransporte fiirsamtliche 

Baumaterialien vom Empfangsbahnhof Ottmachau bis zu den Verwen- 
dungstellen.

Nach den Ausschrelbungsunterlagen entfallen von den 6 500 000 m3 
Bodenmassen aller Art auf

M u tte rboden .......................................................  760 000 m3
Boden fiir den Hauptdamm..............................  3 800 000 „

Boden fur die Damme der Umflutmulde . . 530 000 n

Ton, der ais Dichtungschicht in 1,50 m Starkę

in den Staudamm eingebaut wird . . . 450 000 ,

Boden, der ais unbrauchbar ausgesetzt oder
zu anderen Zwecken verwendet wird . . 960 000 ,

Zur Durchfiihrung der der Arbeitsgemeinschaft iibertragenen Arbeiten 

sind zur Zeit auf der Baustelle in Betrieb:

3 Stiick Eimerkettenbagger mit je 250 1 Eimerinhalt,

12 Stiick Lóffelbagger mit 0,67 bis 2,5 m3 Loffelinhalt, davon 6 Stiick 

auf Raupenbandern laufend,

Abb. 4.

2.

Der Damm, dessen Krone iiberall auf + 218N N  liegt, wird sich im 

Norden an den aus Anlafi des Staubeckenbaues bereits auf 9 km verlegten 

und teilweise erhohten Bahndamm der Strecke Kamenz— NeiBe anschlieBen 

und im Siiden an dem hóheren Talrand auf 0 m HOhe auslaufen.

In dem Damm, auf dem rechten Ufer und ganz in der Nahe der alten 

NeiBe, ist ein GrundablaBbauwerk, am Siidwestende des Dammes ein 

Uberfallbauwerk vorgesehen; beide Bauwerke sollen in der Hauptsache 

der Hochwasserabfiihrung dienen.

Durch das Uberfall- oder Einlaufbauwerk sollen bei Hochwasser die 

Wassermengen, die das Hóchststauziel des Staubeckens zu iiberschreiten
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41 Stiick Lokomotiven,

550 Stiick Feldbahnwagen, in der Hauptsache mit 900 mm Spurweite, 

grófltenteils Selbstentladewagen von 4 und 5,3 m3 Inhalt,

60 km Gleis, in der Hauptsache aus Schienen PreuBen Form 6 , Walz- 

und KleingerSte aller Art,

2 Stiick Schwenkabsetzapparate,

1 Stiick Tonabsetzapparat,

1 Stiick Steinkabelbrucke.

Zur Erzeugung der Kraft fur die elektrisch angetriebcnen Absetzapparate, 

elektrische Loffelbagger, Beleuchtung, fiir die Wasserhaltungsarbeiten usw. 

wurde in der Nahe des Bahnhofs Ottmachau eine Kraftzentraie errichtet, 

in der mit drei Dieselmotoren von je 500 PS insgesamt 1500 PS Leistung 

erzcugt werden.

Dort ist auch das Hauptwerkstattgebaude, das Hauptmagazin und 

das Biirogebaude errichtet und ein grofiziigig eingerichteter Umschlage- 

bahnhof angeiegt, der neben dem Umschlag fiir den eigenen Bedarf auch 

allen Anforderungen in bezug auf den Umschlag des umfangreichen 

Bcdarfs Dritter an Baustoffen fiir die iibrigen Bauanlagen im Staubecken- 

gebict dlent.

Nachstehend sei kurz eine Beschreibung der Absetzapparate und der 

Steinkabelbrucke gegeben:

Die Schwenkabsetzapparate (Abb. 2 u. 3) laufen auf je zwei Gleisen 

von 900 mm Spurweite, die ungefahr parallel der Achse des Stau- 

dammes verlegt sind und einen Abstand von 7,50 m haben. Die 

Eimer fiir die Entnahme des Bodens aus dem Absetzergraben haben 

500 1 Inhalt.

Das 1,20 m breite FOrderband des Apparates ist unterstutzt durch 

den 47 m langen Ausleger, mit dem eine grOBte AusschiitthOhe von 17 m 

erzielt werden kann. Der Boden wird ohne Abstreifer am Ende des 

Auslegers iiber Kopf abgeworfen.

Der Tonabsetzapparat (Abb. 4) 13uft auf zwei Gleisen von je 900 mm 

Spurweite, die ungefahr parallel der Achse des Staudammes verlegt sind 

und eine Entfernung von rd. 45 m haben. Die Eimer haben 751 Inhalt; 

das 0,75 m breite FOrderband ist unterstutzt durch eine 45 m lange Brucke. 

Der Ton wird tiber der Einbaustelle durch den verschiebbaren Abstreifer 

vom FOrderband abgeworfen und gelangt durch halbkreisfOrmige Rinnen 

an die Verwendungstellen,

1. M u tte rb od en a rbe ite n .

Der Mutterboden wird unter der zukunftigen Flachę des Staudammes 

in einer Starkę von 50 cm, unter der Flachę der Schutzdeiche an der 

Umflutmulde, auf der zukunftigen Flachę der Umflutmulde und des 

Ausgleichbeckens in 25 cm Starkę abgedeckt.

Die Abdeckung geschieht mit RaupenbandlOffelbaggern von 0,67 und

1 m3 Loffelinhalt.

Der gewonnene Mutterboden findet Verwendung zur Andeckung 

der luftseitigen Bóschungen des Staudammes in Starkę von 0,50 bis

1,00 m und der zukunftigen Bóschungen der Umflutmulde in Starkę 

von 25 cm.

Soweit keine fertigen BOschungsfiachen zum Andecken des Mutter- 

bodens zur Verfiigung stehen, muB letzterer in Zwischendepots gelagert 

und spater wieder aufgenommen und angedeckt werden. Da die Zwischen- 

lagerung eine wesentliche Verteuerung mit sich bringt, muB angestrebt 

werden, diese Zwischenlagerung zu vermeiden und, soweit moglich, 

Mutterboden unmittelbar nach der Gewinnung wieder anzudecken. Dies 

ist jedoch bei der Art der Bauarbeit nur fiir einen Teil des Mutterbodens 

mOglich.

2. A ushuba rbe ite n  an der U m flu tm u ld e .

Die Bodenarten aus der Umflutmulde miissen wegen der verschiedenen 

Verwendungszwecke teilweise getrennt gewonnen werden. Aus diesem 

Grunde und wegen der verhaitnismaBig geringen Abtraghohe sind im all

gemeinen Loffelbagger fiir diese Arbeiten eingesetzt. Nur da, wo grófiere 

AbtraghOhen zur Verfiigung stehen, werden Eimerkettenbagger ver- 

wendet.

Der Boden aus der Umflutmulde wird, soweit er fiir den Damm 

brauchbar ist, in den Absetzergraben der GroBabsetzapparate am Damm 

gefahren, soweit er unbrauchbar ist, auf Aussatzkippen gebracht. Mit dem 

mittelguten Boden der Umflutmulde werden jedoch auch dic Hochwasser- 

schutzdeiche entlang der Umflutmulde geschiittet. Der Einbau des Bodens 

in diese kleinen Damme geschieht in normalem Kippbctrieb.

Abb. 8 . Tongewinnungstelle.

3. A rbe ite n  zur G ew in nu n g  des Tones (Abb. 8).

Der Ton, der zur Dichtung des Staudammes gebraucht wird, wird aus 

einem Berghang, der nOrdlich des Staubeckens liegt, den sogenannten 

Rauden, gewonnen. Der Ton ist ziemlich unregelmafiig gelagert. Er wird 

erst in einiger Tiefe unter Gelande gewonnen und steht nicht in einer 

kompakten Masse an. Die einzelnen Tonadern sind durch tonige Sande 

und andere Bodenarten voneinander getrennt. Wegen der unregelmafiigen 

Lagerung kommt nur eine Gewinnung mit LOffelbaggern in Frage, die 

sich beim Abtrag der Schichtenfolge anpassen kOnnen. Der unbrauchbare 

Boden und der Abraum miissen auf Aufsatzkippen gefahren werden. Der 

Ton wird mit Transporten von teilweise 10 km an den Absetzergraben 

des Tonabsetzapparates gefahren und in diesen gekippt. Die Transport- 

bahn wird in der sogenannten Tonbahnunterfiihrung unter der Bahnlinie 

Kamenz— Ottmachau durchgefiihrt. Diese Unterfuhrung ist fiir den Zweck 

der Durchfiihrung der Transportbahn besonders gebaut worden.

4. A rbe iten  zur H e rs te llu n g  des S taudam  mkOrpers.

Zur Erlauterung der Form des Staudanimkorpers mufi vorausgeschickt 

werden, daB der Untergrund des Neifletales bis etwa 8 bis 10 m Tiefe 

aus durchiassigen Kiesen und Sanden, die auf im allgemeinen undurch- 

lassigen tertiaren tonigen Schichten lagern, besteht. Die Tondichtung 

muB also, um den Staudamm vor Unterspiilung zu schiitzen, bis zum 

Tertiar herabgefiihrt werden. Zu diesem Zweck wird die Schlitzbaugrube 

jeweils bis zum Tertiar ausgehoben (Abb. 9) und die Tondichtung bis zur 

Sohle der Schlitzbaugrube eingebracht. Die Schlitzbaugrube wird nach 
dem Einbringen des Tones wieder verfiillt.

Die Steinkabelbrucke (Abb. 5), die eine Tragkraft von 4000 kg hat, lauft 

ebenfalls auf zwei Gleisen von je 900 mm Spurweite, die wie die Gleise 

des Tonabsetzapparates angeordnet sind und etwa 68 m Entfernung von- 
einander haben.

Ausfflhrung der Arbeiten.

Zum besseren Verstandnis des Bauvorganges sind dic Abb. 6 u. 7 

mit den angegebenen Bezelchnungcn zu beachten.

Miittsteine

Abb. 7. Querschnitt durch dic Umflutmulde.

Luftseite Wasserseite

a  Schlitzbaugrube. b Stutzkorper. c Tonschicht. d  Schutzschicht auf 

der Tonschicht. e Multerbodenabdeckung. /  Luftseltlger StaudanmtfuB. 

g  Steinabdeckung auf der wasserseitigen Bóschung. h Dichtungstepplch. i  Fahrbahn auf der 

Staudammkrone. k  Dranageleitungen. / Sickerwassergraben.

Abb. 6 . Normaląuerschnitt durch den Staudamm.
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d) E in b r in g e n  des Tones iiber G e lande .

Nach dem Schiitten des StiitzkOrpers wird auf der Wasserseite die 

Tondichtung mit den GroBabsetzapparatcn eingebracht. Das Einbringen 

des Tones geschieht wic bei b).

Die Herstellung des Staudammkórpers ist die 

schwicrigste und technisch interessanteste Arbeit.

Hierbei sind vertragsgemafi folgende Bedingungen 

zu erfiillen:

a) Der Stiitzkórper ist in Lagen von 50 cm 

herzustellen, wobei die verwcndeten Boden- 

arten getrennt werden miissen dergestalt, daB 

das durchiassige kiesige Materiał an dic 

Luftseitc, das weniger durchiassige Materiał 

in die Mitte und das beinahe undurchlassige 

Materiał in dic Nahe der Tonschicht zu liegen 

kommt.

b) Die Spitze des vor Kopf geschiitteten Stau- 

dammes muB so geschiittet sein, daB sie, im 

Langenprofil gesehen, eine Neigung erhalt, die nicht uber 2 °/0 
betragt.

c) Der Damm soli nicht mit Gleis befahren werden.

d) Die einzelnen Lagen des StiitzkOrpers von 50 cm Starkę sollen 

mittels Walzen abgewalzt werden.

e) Die Tonschicht soli in waagerechten Lagen von 20 cm eingebracht 

und bis zur Wasserundurchiassigkeit gewalzt werden.

f) Die Verfiillung der Schlitzbaugrubc und die Deckschicht auf dcm 

Ton iiber Gelande sollen in starkeren Lagen eingebracht und ab

gewalzt werden.

g) Die auf die wasserseitige BOschung aufzubringende Steinpackung 

ist 40 bzw. 60 cm stark; sie besteht aus einer unteren Lage von 

6 bzw. 10 cm Steinsplitt, einer mittleren Lage von 9 bzw. 15 cm 

Schotter und einer oberen aus Bruchsteinen von 25 bzw. 35 cm; 

letztere muB gut gcpackt werden.

Die Vorschrift, daB der Damm nicht mit Gleis befahren werden 

darf, zwang dazu, dic Dammschuttungsarbeiten mit Absetzapparatcn aus- 

zufilhren.

Mit den fiir die Arbeit besonders gebauten GroBabsetzapparaten ist 

es moglich, die Lagen von 50 cm Starkę mit nur geringer Nacharbcit zu 

schiitten und die Bodenartcn fiir den StiitzkOrpcr nach der Art der Durch- 

lassigkeit genugend genau in den Damm zu vertcilen.

Abb. 12.

Der Gleisunterhallung ist wegen des grofien Gcwichtes der Absetz- 

apparate und wegen der unbedingt erforderlichen Betriebsichcrheit be

sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Gleisarbeiten erfordern deshalb 
auch einen verhaitnismafiig hohen Kostenaufwand.

Die Arbeiten wickeln sich in nachstchender Reihenfolge ab:

a) A ushub  der S ch litz b au g ru b c .

Der Aushub geschieht mittels eines Eimerkettcnbaggers von 250 1 

Eimerinhalt.

b) E in b r in g e n  des Tones u n te rh a lb  G e la nd e  und 

g le ic h ze lt ig e s  V erffillen  der S ch litz b a u g ru b c  m it s tand festeg i 

M a te r ia ł (Abb. 11).

Der Ton, der in den Absetzergraben gekippt ist, wird mit Hilfe des 

Tonabsetzapparatcs in waagerechten Lagen von 20 cm eingebaut und 

abgewalzt. Die Schlitzbaugrube wird mit standfestem Materiał laufend 

mit dem Einbringen des Tones in waagerechten Lagen verfiillt und 

festgewalzt.

Dic Verfullung geschieht mit den GroBabsetzapparatcn.

c) H e rs te llu n g  des S tiitzkO rpers.

Der StiitzkOrper wird mit den Absetzapparaten in Lagen von 50 cm 

geschiittet, abgeglichen und jede Lage fiir sich abgewalzt. An den Stellen, 

an denen der Damm eine geringe Hohe und demzufolge eine geringe 

FuBbreite hat, geniigt bis zu einer Breite von 47 m ein Absetzapparat, 

um den Damm zu schiitten. Wird der DammfuB breiter ais 47 m, so 

arbeiten zwei Absctzapparate einander gegeniiber.

An den hOchstcn Danimstrecken reichen auch zwei Absetzapparate nicht 

vollkommen aus. Der Boden wird in diesem Falle mit dem Absetzapparat 

auf den Damm und mit einem zweiten Geiat an die endgiiltigen Einbau- 

stellen gebracht. Das Umsctzen des Bodens auf dem Damm kommt 

jedoch nur auf kurze Strecken in Frage.

Abb. 10. Absetzapparate bei Verfiillung der Schlitzbaugrube.

Den GroBabsetzapparaten (Abb. 10) wird ein Arbeitsbereich in einer 

Lange von jeweils iiber I km gegeben. Bei dieser Lange des Arbeits- 

bereiches Ist es mOglich, eine Trennung der in den Staudamm cinzu- 

bauenden Bodenarten nach der Verschiedenartigkeit des Bodenmaterials 

durchzufuhren.

e) H e rs te llu n g  der S chu tzsch ich t fiir den Ton.

Laufend mit der Fertigstellung der Tonschicht iiber Gelande wird 

die Schutzschicht fiir den Ton ebenfalls mit den Absetzapparaten auf- 

gebracht und abgewalzt.

f) A ndeckcn  von M u tte rboden .

Auf der Luftseitc wird im allgemeinen gleichzeitig mit der Fertig

stellung der wasserseitigen Schutzschicht Mutterboden mit Hilfe der 

GroBabsetzapparate angedeckt.
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g) W asserse itige  B óschungsbe fe s tigung .

Nach Fertigstellung und Abplanierung der Schutzschlcht wird dic 

Steinabdeckung auf die wasserseitige Boschung mit Hilfe der Steinkabei- 
briicke aufgebracht.

Die Steine werden auf dem Bahnhof Ottmachau von der Hauptbahn 
unmittelbar in Klappkiibel von 2 m3 Inhalt, die auf Feldbahntrucks lagern, 

umgeladcn und mit der Feldbahn unter die Steinkabelbriicke gefahren 

(Abb. 12). Auf zwei schwere Feldbahntrucks kónnen mit Hilfe zwischen- 

geschalteter Trager 4 bis 6 Stiick dieser Klappkiibel geladen werden. 

Wenn der beladene Zug unter der Steinkabelbriicke angekommen ist, 

werden die Klappkiibelnacheinandervon derSteinkabelbriickeaufgenommcn, 

nach der Verwendungstelle transportiert, dort ausgekippt und in geleertem 
Zustande wieder auf die Trucks abgesetzt. Je nach der Geschicklichkeit 

des Steinkabelbriickenfiihrers kann bei dcm Einbau von Splitt und Schotter 
mehr oder weniger gestreut und dadurch ein Teil der Handarbeit ver- 

mindert werden. Die Bruchsteine miissen jedoch nach dem Kippen alle 

nochmals in die Hand genommen und gepackt werden.

h) Entw asserung .

Unter dem liiftseitigen Staudammfufi liegen zur Entwasserung gelochte 

Tonrohre, dic in gewissen Abstanden seitliche Entwasserungen aus Ton- 

rohren nach dem Sickerwassergraben haben. Diese wrerden von Hand 

verlegt.
i) L u ftse it ig e r  Bóschungsfufi.

Der Einbau der Bruchsteine in den liiftseitigen Staudammflufi wird 

von Hand ausgefiihrt. Die Steine werden in normalen Feldbahnwagen 

zur Ver\vendungstelle gebracht, dort abgekippt und von Hand gepackt.

k) W a lzarbe it.

Zur Walzung fiir den Stiitzkórper werden Raupenschlepper mit an- 

gehangter sogenannter Pferdewalze verwendet.

Versuche mit Motorwalzen haben ergeben, dafi bei dem frisch ge- 

schiitteten Damm solche Walzen nicht verwendet werden kónnen.

Bel der Walzung des Tones werden ebenfalls Raupenschlepper mit 

Pferdewalzen verwendet (Abb. 13). Wegen der geringen Breite der 

Tonschicht kónnen die Raupenschlepper nicht wenden, es wird deshalb 

hier ein Aggregat verwendet, das in der Mitte drei Pferdewalzen und an 

beiden Enden je einen Raupenschlepper hat. Die Walzung geschieht durch 

Hinundhcrziehen der Walzen auf Strecken von rd. 100 m Lange. 

Jeweils der vordcre Raupenschlepper hat die Walzen zu ziehen, der 
hintere lauft leer mit.

Fiir die Arbeit ist eine Bauzeit von 5 Jahren, von 1928 bis 1932 
vorgesehen.

Abb. 13.

Das Jahr 1928 war in der Hauptsache mit Einrlchtungsarbeiten und 

mit dem Aushub der Baugrube fur das Grundablafibauwerk ausgefiillt.

Fur die Absetzapparate, die eigens fiir die Arbeit gebaut wurden, 

war eine lange Lieferzeit notwendig, so dafi sie erst Ende 1928 in Betrieb 

gesetzt werden konnten. Es bedurfte auch einer gewissen Zeit, bis die 

Betriebe sich aufeinander eingespielt hatten, die Arbeit richtig in Gang 

kam und die erwarteten Hóchstleistungen erzielt werden konnten.

Die tagliche Leistung betragt jetzt in Doppelschicht 12 000 bis 14 000 m3 
Bodenbewegung; enthalten ist in dieser Menge das Gewinnen und Ein- 

bauen von 1500 m3 Ton, eine Leistung, die bei der notwendigen, aufierst 

sorgfaltigen Verarbeitung ais eine besonders beachtenswerte zu be- 

zeichnen ist.

Die Belegschaft betragt bei Doppelschicht 1200 bis 1400 Mann je Tag.

Bis Ende 1928 waren rd. 400 000 m3, bis Ende 1929 bereits 2 150000 m3 
Boden bcwegt, aufierdem waren noch die hierzu erforderlichen Neben- 

arbeiten hergestellt.

Die Auswahl der Gerate fiir die Bauarbeit ist mit grofier Sorgfalt 

getroffen und die Zahl der Gerate so gewahlt worden, dafi eine sach- 

gemafie Ausfiihrung der schwierigen, mit besondererSorgfalt herzustellenden 
Arbeit in der vorgeschriebenen Bauzeit gewahrleistet ist.

Sandur

Grandmordne
~6rund wasserstand rd. N.N, /M m

'•A\\uvium
~ćfi00-

\DHumm

Alle Rechte vorbeha1ten. Der Ostpfeiler der Kanalbrucke des Schiffshebewerks Niederfinow 

und die an ihm durchgefiihrten Bodendruckversuche.
Von Regicrungsbaurat Plarre, Eberswalde, und Regierungsbaurat Detig, Niederfinow.

Beim Bau des Schiffshebewerks Niederfinow, das den rd. 36 m hohen 

2. Abstieg von der Schcitelhaltung des Hohenzollernkanals zu der Haltung 

im Tal der Alten Oder neben der bestehenden Schleusentreppc bilden 

wird, sind besondere Schwierigkeiten des ungiinstigen Baugrundes zu 

uberwinden. Dies ist in der Bautechn. 1926, Heft 11, eingehend ge- 

schildert worden. Diese Schwierigkeiten bedingen es, dafi das Hebewerk 

•nicht im Hang selbst erbaut werden kann, sondern unterhalb der Geiande- 

stufe im Talgrunde errichtet werden mufi, weil dort, wie Abb. 1 u. 2

zeigen, im Diluvium gleichmafiigcr Baugrund auf der gesamten Lange 

des Bauwerks durch dic Voruntersuchungen festgestelit worden ist, 

wahrend unter dem Hang der Gelandestufe das Diluvium der Hoch- 

flache und das Tertiar des Taluntergrundes sich in wildem Durchcinander 

beriihren. Der Hang mufi daher von Bauwerkgriindungcn móglichst frei-

gehalten und die auf der Hochebene ankommende Scheitelhaltung mufi 

durch eine 156 m lange, zweischiffige Kanalbrucke von 28 m lichter Trog- 

weite an das Schiffshebewerk angeschlossen werden1). Die Brucke ist 

ais Gerbertrager auf vier Stiitzen mit Gelenken in den Aufienóffnungen 

ausgebildet. Die beiden Mittelstiitzen sind so in den Hang gelegt, dafi 

die genannte Zonę der Beriihrung von Diluvium und Tertiar nicht an- 

geschnitten wird, wobei sich noch ein giinstiges Verhaltnis des Feld- 

momentes zu den Stiitzenmomenten ergibt. Damit kommt der Ost-

(talscitige) Pfeiler in das 

Tertiar (Braunkohlensande) des 

Tales, der West- (bergseitige) 
Pfeiler in das Diliwium (Ge- 

schiebemergel) der Hochflache 
zu stehen.

Von den Grundbauten sind 

bis zum Ende des Jahres 1929

der Grundbau fiir das Schiffs

hebewerk und der Ostpfeiler 

der Kanalbrucke fertiggestellt 

worden. Der Westpfeiler der 

Kanalbrucke ist zur Zeit in 

der Ausfiihrung begriffen. Die 

Gesamtgriindung wird spater 

im Zusammenhang eingehend 

gcschildert werden; hier soli 
lediglich iiber den Ostpfeiler und die bei seiner Ausfiihrung angestellten

neuartigen Bodendruckversuche kurz berichtet werden, weil bereits von

!) Vgl. „Entwurfsarbeiten fiir das Schiffshebewerk bei Niederfinow" von 
Ministerialrat $r.=3ug. E lle rbeck  in der Bautechn. 1927, Heft 23, S. 333.

{8ertihrung von DHumm und Tertiar
Jungtertiar

Abb. 1. Schiffshebewerk Niederfinow. Ansicht von Suden.
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vcrschiedenen Seiten Anfragen nach Art 

und Einrichtung dieser Versuche ein- 

gegangen sind.
Der Pfeiler erhalt durch die Kanal- 

briicke eine Auflast von rd. 10000 t.

Die erwahnten Untergrundverhaitnlsse be- 

dingten eine Tiefgriindung, dic eingehen- 

den Voruntersuchungen zufolge auf NN

—  17,00 m vorgesehen und mittels Druck

luftgrundung durchzufiihrcn war. Da der 

Pfeiler vom Hang her einem gróBeren 

Erddruck ais von der Talseite her stand- 

zuhaltcn hat, was besonders wahrend des 

Absenkens die Gefahr des Oberneigens 
nach der Talseite in sich barg, bot dic 

gewahlte Schragabsenkung nach dem der 

Firma Beuchelt & Co., Grunberg i. Schl., 

erteilten Patent2) besondere Vorteile und 

Sicherheiten (Abb. 3). Hierbei legt sich 

der Pfeiler wahrend des Absenkens ge- 
wissermafien mit seinem Riicken gegen Abb. 2. Geologisches Modeli der Baustelle, zerlegbar in der Bauwerkachse und in 10 Qucrschnitten. 

den drohenden Hangschub, der ihn nach

der Talseite umzukippen sucht, insbesondere weil die hangseitige Uings- 

schneide friiher auf das hartere Tertiar auftrlfft ais die. talseitige Langs- 

schneide. Eine besondere Fiihrung erhalt der Pfeiler hierbei nicht.

Diese bewirkt vielmehr der Erddruck auf die Riickenflache des Pfeilers 

in Verbindung mit entsprechen der Vertellung des Pfeilergewichtes beim 

neben dem Absenken hergehenden Hochbetonieren. Dic fiir die Endlage 

des Pfeilers zugelassene, im Verhaltnis zu seiner GróBe nur geringe Ab- 

weichung von 20 cm in der L3ngs- und Querachse ist bei der Ausfuhrung 

nicht iiberschritten worden.

Die in der Langsrichtung 32 m und ln der Querrichtung 17 m langen 

Schneiden und Seitenwande des Pfeilers sowie die Decke des Senkkasten- 

arbeitsraumes erhalten bei der Abwartsbewegung des Pfeilers erhebliche 

wechselnde Beanspruchungen durch aktiven oder passiven Erddruck von 

innen und auBen sowie aus dem Gewichte des Pfeilers und erfordern eine 

den verschiedenen vorkomnienden bzw. móglichen Belastungsfailen ent

sprechende kraftige Bewehrung. Diese besteht in einem 6 m hohen, 

insgesamt 260 t schweren, vernieteten Stahlgerippe von Langs- und Quer- 

bindern, das durch Rundeisenbewehrung erganzt wird (Abb. 4 bis 6 ).

Abb. 3. Querschnitt des Ostpfeilers.

Abb. 6 .

Stahlgerippe sowie Rundeisenbewehrung der Schneiden 

und der Decke des Senkkastenarbeitsraumes.

Abb. 4. Senkkastenschneide.

Oberhalb des Stahlgerippes wird der tragende Teil des Pfeilers aus 

den Umfassungswanden gebildet, von denen die hangseitige Langswand 

3 m, die talseitige Langswand und die beiden Stirnwandc je 2 m Starkę 

haben. Dieser groBe Kasten wird durch 1 m starkę Zwischenwande aus- 

gestelft, und zwar durch zwei in der Langs- und sechs in der Querrichtung, 

die sich auf den Langs- und Querbindern des Stahlgerippes aufbauen 

(Abb. 7). Die Wandę sind durch Rundeisen bewehrt; ebenso die sieben 

Auflagersteine und der Verteilungsbalken im Kopfe des Pfeilers, die in 

Anlchnung an die DIN 1075 ausgebildet worden sind (Abb. 8). Im ganzen 

sind 97 t Rundeisen in den Pfeiler eingebaut worden.

Die zwischen den Langs-, Stirn- und Zwischenwanden verbleibenden 

Hohlraume von 16 m Hóhe sind wahrend des Absenkvorgangs mit Fiill- 

beton ausgefiillt worden, soweit das jeweils die erforderliche Belastung 

und das Zuriickbringen des Pfeilers in die vorgeschriebcne Absenk- 

richtung, sobald er davon abgewichen war, bedingte. Im ganzen sind

2) Siehc „Die schrage Druckluftabsenkung in Theorie und Praxis“ 
von Dipl.-Ing. Erich Pap ro th , Bautechn. 1929, Heft 37, S. 566.
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Abb. 7. Betonicren der Senkkastenwande bis 12,50 m Hóhe, Abb. 8 . Fertiger Pfeiler ohne Verblendung des Kopfes

Stand der Schnelde auf NN —  5,80 m, d. i. 7,80 m unter Baugrubensohle. vor dem Hinterfullen, Kabel der MeBdosen.

Abb. 9. Griindungssohle auf NN — 16,20 m 

in der Siidwestecke.

Abb. 5. Aufstcllen des Stahlgerippes.

7300 m3 Eisenbeton und 5350 m:1 Fiillbeton eingebracht und rd. 10000 m3 
Boden, davon rd. 6000 m3 unter Druckluft, gefórdert worden. Ober die 

Herstellung des Betons wird bei der geplanten ausfuhrlichen Darstellung 

der Griindung des Hebcwerks Nahcres mltgeteilt werden.

Ais Griindungstiefe fiir den Ostpfeiler war im Entwurf NN — 17,00 m 

vorgesehen. Die in der Tiefe NN —  16,20 m angetroffcnc Beschaffenheit 

des Baugrundes gęstattete es jedoch, den Pfeiler auf dieser Tiefe, also

0,80 m iiber der geplanten, stchen zu lassen. Der Boden besteht dort 

gleichmaBig aus scharfkantigen tertiaren Sanden in Schichten verschiedcner 

Starkę, wcchselnd mit jungtertiarer Braunkohle. Das Fallen der Schichten 

folgt im groBen und ganzen, der Hangnelgung entsprechend, von West 

nach Ost mit haufigen UnregeimaBigkeiten bis zum Aufrichten in die 

Senkrechte und bis zu vollstandiger Faltung (Abb. 9 u. 10). Unter der 

Grenzflachc zwischen dem Tertiflr und den dariiber lagernden diluvialcn 

Sanden liegen in der Endlage des Senkkastens die Nordostecke 2,70 m, 

die Siidostcckc 3,20 m, die Siidwestecke 10,30 m, die Nordwcstecke

11,40 m.

Fiir die Bemessung des Ostpfeilers wurden wie ftir die iibrigen in 

Nicderfinow herzustellenden Griindungskórper Beanspruchungen des Bau

grundes zugelassen, dic sich nach der Formel

rfZui =  (3-° + °>16 /() kg/ cm2
berechnen, worin h in m die Hóhe der iiber der Griindungssohle lagernden 

Erdmassen bedeutet. Der Grundwert von 3,0 kg/cm2 cntsprlcht der zu- 

lassigen Beanspruchung des in Nicderfinow anstehenden Bodens bei 

Flachgrimdung. Die zulassige Beanspruchung mit zunchmender Griindungs-

Abb. 10. Senkrechter Bodenausschnitt 

von N N —  12,00 bis — 13,00 m.

tiefe und die Grófie des „natiirlichen Erddrucks" (/;) zu crhóhen, ent- 

spricht der DIN E 1054 und wird auch sonst in der Literatur empfohlen. 

Hiernach betragt dic zulassige Bodenpressung fiir den Ostpfeiler 

an der Bergseite:
rfłUl =  3,0 + 0,16-29,20 =  7,67 kg/cm2;

an der Taiseitc:
<i2Ul — 3,0 + 0,16 • 24,20 =  6,87 kg/cm2.

Eine den jcweiligen Verhaitnissen Rechnung tragende Obcrschreltung 
dieses Formelwcrtes ist fiir zulassig befunden worden mit der MaBgabe, 

daB das Mafl der Uberschrcitung hóchstens 1 0 %  betragt, wenn bei 

wachsendcm Erddruck die Kantenprcssungen ebenfalls zunehmen, und 

hóchstens 25% , wenn bei wachsendcm Erddruck die Kantenpressungen 

abnehmen.

Die rechnungsmafiig unter dcm Pfeiler auftretenden Bodcnpressungen 

betragen:
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ohne mit

Auflast durch den Briickeniiberbau
kg/cm2 kc/cm2

an der B e rg s e ite .............................. 3,37 7,50
an der T alse ite ................................... 4,78 4,46

Beim Berechnen dieser Werte ist der (giinstig wirkende) Auftrieb 

nicht beriicksichtigt worden, weil in den oben angegebenen Formelwerten

fiir die zulassigen Bodenpressungen der EinfluB des Grundwassers gleich- 

falls nicht beriicksichtigt ist.

Wegen der GróBe und Bedeutung des Bauwerks sind an ihm ein- 

gehende Bodendruckmessungen nach zwei besonders ausgebildeten Ver- 

fahren durchgefiihrt worden. Fiir die Durchfiihrung solcher Versuche, 

von denen auch in wiśsenschaftlicher Beziehung Aufschltisse zu erwarten 

waren, bot sich in Niederfinow insofern besonders giinstige Gelegenheit, 

ais bei der Druckluftgriindung am Ende der Absenkung die Griindungs- 

fiache in voller Ausdehnung der Besichtigung und Untersuchung offen lag.

_________  (SchluB folgt.)

Uber das Yerhalten eines schlickhaltigen Sandes bei DurchfluB von Wasser.
Aiie Rechte vorbehaiten. Von Dipl.-Ing. Meinhard

1. E in  le itung .

Im Herbst 1928 wurde auf dem Gelande zwischen Saspe und 

Brósen bei Danzig fur ein grófieres Bauvorhaben eine Probeabsenkung 

des Grundwassers durchgefiihrt. Das Gelande liegt im Urstromtal der 

Weichsel. Der Untergrund bestand unter einer 1,5 bis 2 tn starken 

Schicht Mutterboden aus feinem, griinlich-grauetn, schlickhaltigem Sand; 

in rd. 20 m Tiefe wurde gróberer, kiesiger reiner Sand aufgefahren. Der 

Grund wasserspiegel lag 1,3 m unter Gelande.

Kennzeichnend fiir diesen Pumpversuch war nur ein Umstand, der 

auch schon friiher bel Bauten ln dieser Gcgend beobachtet worden war: 

obgleich im Entnahmebrunnen mittels einer Mammutpumpe der Wasser

spiegel um 8,75 m gesenkt wurde, war nach zehntagigem Pumpen der 

Wasserstand In einem 30 cm vom Entnahmebrunnen angeordneten 

Beobachtungsbrunnen nur um 0,95 m gesunken, in einer Entfernung von

5 m vom Entnahmebrunnen betrug die Absenkung 0,5 bzw. 0,55 m. Es 

ergab sich also, daB das Gefaile des gesenkten Grundwasserspiegels am 

BrunnenauBenmantel ein sehr groBes war; trotzdem war die Erglebigkeit 

des Brunnens eine recht geringe.

Ais Erklarung fiir diese Erscheinungen wurde angenommen (Prof. 

3)r.=3itg. R. W inkel), daB durch das Auftreten eines hydrostatischen Uber- 

druckes die feinsten Teilchen des Bodens vom Wasser in Bewegung ge

setzt wurden und sich keilartig ln die HohlrSume und Poren des Boden- 

materials schieben, bis rlngs um den Brunnen sich ein fast undurch- 

lassiger Mantel von verdichtetem Bodenmaterial bildet. Diese Erscheinung 

zu klaren und zu beweisen war Gegenstand der Untersuchungen.

2. L ite ra tu rh inw e ise .

Die Literatur iiber das Thema „DurchfluB von Wasser durch Sand" 

ist sehr reichhaltig. In letzter Zeit sind wiederholt genaue Zusammen- 

stellungen iiber dieses Gebiet veróffentlicht worden.2)

Hinweise auf das hier yorliegende Sondergebiet lieBen sich nur ver- 

einzelt finden. K y r ie le is  greift in seiner Dissertation .Uber Grund

wasserabsenkung bei Fundierungsarbeiten", Berlin 1910, auf Lueger 

zuriick und gibt an, daB bei Vorhandensein „sehr feinen Schlief- oder 

Schwemmsandes" eine Absenkung unter Umstanden unmógllch werden 

kann. .Eine irgendwic nennenswerte Entnahme kann nicht stattfinden, 

da der Sand das Wasser wie ein Schwamm festhalt'. J. S chu ltze  spricht 

sich in seinem Buch .Die Grundwasserabsenkung in Theorie und Praxis“, 

Berlin 1924, dahingehend aus, daB bei Absenkungen in feinem Triebsand 

der Brunnenwiderstand in der Nahe der Filter infolge der grofien Filter- 

geschwindigkeit durch Anreicherung von feinsten Bodenteilchcn an- 

wachsen mufi. In ihrem Buch „Die Grundbautechnik und ihre maschinellen 

Hilfsmittel", Berlin 1929, aufiern sich H e tze ll und W undram  in ahn- 

llchem Sinne.
3. E rgebn isse  der B odcnana lyse .

Zunachst wurde der zu untersuchende Boden einer genauen Analyse 

unterzogen.

In einem Trockenofen wurde dic zu priifende Bodenmenge bei 100 

bis 120° C 5 bis 6 Stunden lang getrocknet. Hierauf wurde eine be- 

stimmte Menge des getrockneten Bodens — meist 50 g —  ln eine Flasche 

getan und mit destilliertem Wasser geschiittelt, um die fest an den ein

zelnen Sandkórnern haftenden feinsten Teilchen von diesen zu lósen. 

Zu diesem Zweck wurden die Flaschen zu zwelt in eine Schiittelmaschine 

eingespannt, die durch einen Heifiluftmotor 3 bis 4 Stunden in Bewegung 

gehalten wurde. Nunmehr wurden die Schlickteilchen abgeschlammt und 

der Riickstand, reiner Quarzsand mit Glimmerbeimengungen, nun nochmals, 

wie oben beschrieben, getrocknet. Darauf konnte das Gewicht bestimmt 

werden, aus dem Gewlchtsunterschied vor und nach dem Schlammen 

wurde der Prozentsatz der in dem Boden enthaltenen Schlickteilchen er- 

rechnet. Der Sand wurde dann gesiebt, und zwar mit einem nach 

DIN 1995 zusammengesetzten Slebsatz. Er enthielt folgende einzelnen 
Prtifsiebe nach DIN 1171:

Marnitz, Danzig-Langfuhr.1)

Bezeichnung Maschenweiteln mm Maschenzahl/cm2
100 0,06 10 000
70 0,09 4 900

30 0,20 900

10 0,60 100
3 2,00 9

Ais Mittel aus einer Reihe von Proben, die nach dcm soeben bc- 

schriebenen Verfahren untersucht wurden, ergibt sich, in Prozenten aus- 

gedriickt:

Abschiammbare Bestandteile............................................................ 6,64 „
Sand zwischen 0 und 0,06 mm Korngrófie..............................2,0 „

0,06 „ 0 , 0 9 ........................................7,0 „

0,09 „ 0,2 „ .......................................... 37,16 „

0,2 „ 0,6 „ „ .............................. 41,22 „

0,6 „ 2,0 „ „ .............................. 5,61 „
2,0 mm Korngrófie und d a r iib e r ......................... 0,09 „

S iebverlust................................................................................ ..... • 0.28 .

Zusammen: 100,0 °/o

Der Boden wird durch nebenstehende 

Mischungslinie dargestellt (s. Abb. 1). 

Diese ist eine Gewichtssummenlinie, 

indem zu den jeweiligen Korngrófien 

ais Abszissen die prozentualen Ge- 

wichtsanteile am Gesamtgewicht auf- 

getragen sind. Hierbei wurde die 

Strecke fiir 100 °/0 gleich der fiir den 

grófiten Korndurchmesser gewahlt 

(max ci =  2,0  mm).

In diesem Zusammenhange sei be- 

merkt, dafi die Schlickteilchen zum Teil 

von so geringer Grófie waren, dafi sie 

sich in ruhendem Wasser tagelang ln 

der Schwcbe befanden und nur ais leichte Triibung des Wassers wahr- 

zunehmen waren.

Ferner wurde das spezifische Gewicht und das Porenvolumen, d. h. 

das Verhaltnis der Zwischenraume zu dem gesamten Schiittvolumen 

bestimmt. Bezeichnet man

mit Vt das Schiittvolumen

Abb. 1.

und

dann wird:

Zuleitung

mit Vs das Sandvolumen 

mit Gs das Sandgewlcht,

das spez. Gewicht /  =

und das Porenvolumen p -

v s
V r ■V.

a Hochbehalter

I

4

-Uberlouf

Deche 

'M a u f 

-Rohr

Absperrhahn

J) Von der Technischen Hochschule der Freien Stadt Danzig zur 
Erlangung der Wiirde eines Doktor-Ingenicurs genehmigte Dissertation.

'-) E. P r in z , Handbuch der Hydrologie. Berlin 1919. Dissertation 
W. S ichardt. Berlin 1928. Dissertation K. Beger. Danzig 1922.

-Schlauch

Oruckgefafi

Abb. 2.

ais Mittel aus einer Reihe von Messungen 

ergab sich:

y —  2,21 und p =  26,17 »/„.

4. D ie V ersuchse inrich tung .

Die DurchfluBversuche wurden in der 

Versuchsanstalt fiir Wasserbau der Tech

nischen Hochschule Danzig durchgefiihrt.

Da Versuche mit waagerechtem Durch

fluB groBer Kosten wegen nicht in Frage 

kamen, wurde folgende Versuchseinrich- 

tung (Abb. 2) gewahlt, die aus zwei Teilen, 

einem Hochbehalter und einem Druckgefafi, 

bestand.

Ais Hochbehalter wurde in den Dach- 

stuhl der Versuchsanstalt ein mit Zink- 

blech ausgekleideter hólzerner Kasten von

2,0 X  0,45 m Grundflache und 0,65 m Hóhe 

eingebaut. Um den Wasserspiegel und da

mit das Gefaile gleichbleibend zu halten,
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W - t jl /"Mftung

war in dem Kasten ein Uberlauf angeordnet. Der Hochbehaiter wurde 

aus der stadtischen Wasserleitung gespeist. Das iiber den Oberlauf

strOmende Wasser wurde durch ein Abflufirohr der Kanalisation zu- 
gefiihrt. Vom Boden des Hochbehalters fiihrte eine Zapfleitung durch 

die Decke der Versuchsanstalt nach einem tief gelegenen Teil des Erd- 

geschosses. Diese Leitung wurde durch einen Schlauch mit dem Druck- 

gefafi in Verbindung gebracht.-

Das DruckgefaG hing an einem Flaschenzug 

an einem Trager unter der Decke des Versuchs- 

raumes. Mitteis dieses Flaschenzuges lieBen sich 

zwischen 4,5 und 7,5 m ver3nderliche Druck- 

hohen einstellen.

Das DruckgefaB (Abb. 3) bestand aus einem 

eisernen Rohr von 53 cm Lange und 21 cm 

Durchm. im lichten. Das Rohr war oben und 

unten durch Deckel abgeschlossen, die mit je 

fiinf Bolzen gegen die Flanschen des Rohres 

gepreBt wurden. Die Dichtung geschah durch 

Gummipackung. Der obere Deckel erhielt einen 

AnschluBstutzen fiir den Zuleitungsschlauch vom 

Hochbehaiter. Daneben war ein Entltiftungshahn 
angebracht, um bei Inbetriebnahme des DruckgefaBes die in ihm ent- 

haltene Luft zum Entweichen bringen zu kOnnen. Der untere Deckel 

hatte in der Mitte eine Bohrung, in die ein Rohrende eingeschraubt war, 

um das ausflicBende Wasser an einer Stelle sammeln und messen zu 

konnen. Um den AusfluB in der ganzen Querschnittbreite ermOglichen 

zu konnen, war im Innem des DruckgefaBes eine Art Doppelboden in 

der Weise hergestellt, daB eine Lage Filtergaze durch rostartig verlOtete 

Rundeisen 5 cm iiber dcm unteren Deckel auf diesen abgestiitzt wurde.

Die Versuche wurden in folgender Weise durchgefiihrt. Auf dic 

Filtergaze des DruckgefaBes wurde eine Schicht reinen Sandes von 

0,2 mm KorngrOfie in einer Starkę von 10 cm eingebracht und Ieicht an- 

gestanipft. Uber diese Sandschicht kam nun das Versuchsmateriai, es 

wurde in erdfeuchtem Zustande Ieicht eingestampft, und zwar in einer 

Starkę von 30 cm, so daB zwischen der Obcrkante des Materials und 

dem oberen Deckel noch ein Zwischenraum von 7 cm verblieb.

Die Wassermengenmessungen wurden in der Weise vorgenommen, 

daB das ausfliefiende Wasser in einem MeBgefaB aufgefangen wurde, 

wahrend dic Zeit mitteis einer Stoppuhr aufgenommen wurde. Gleich- 

zeitig wurden auch Luft- und Wassertemperatur angeschriebcn.3)

5. D ie  E rgebn isse der Versuche.

Von den drei in Abb. 4 dargcstcllten Linienztigen sei zunachst der 

einem Gefaile von 6 m cntsprechende besprochcn. Der Versuch war 

39 Tage in Betrieb. Es wurde anfangs ein Zunehmen der Wassermengen

a
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beobachtet. Erwahnt sei hierbei, daB das Wasser bis zur Erreichung des 

Grofitwertes zunachst eine erhebliche Triibung aufwies, die erkennen lieB, 

daB die allerfeinsten Bodcnteilchen durch die Filtergaze und die dariiber- 

liegende Sandschicht hindurch herausgewaschen wurden. Am zweiten 

Tage erreichte die durchflieBende Wassermenge ihren Hochstwcrt. Von 

nun ab ist cin standiges Abnchmen der Wassermengen zu beobachtcn, 

bis nach einer gewissen Zeit schliefilich ein annahernd gleichblelbender 

Wert beobachtet werden konnte.

Dieses schnelle Anschwellen der Wassermengen bis zu einem Hóchst- 

werte (verbunden mit einer Triibung) und das darauf folgende Abnehmen

3) Die Forderung, bel Durchiassigkeits- bzw. Sickerversuchen zur Er- 
langung richtigcr Ergebnisse moglichst entliiftetes, abgestandenes Wasser 
zu vcrwenden, war in diesem Falle erfiillt, da das Wasser im Hoch- 
behaiter reichlich Zeit zum Abstehcn hatte und die zufliefiende Wasser
menge nur gering war.

bis zu einem annahernd gleichbleibenden Werte finden wir bei allen drei 

Linicnzugen wieder; am klarsten und ausgepragtesten bei dcm einem 

Gefaile von 6 m entsprechenden Linienzug, wahrend bei den anderen 

gewisse StOrungserscheinungen eintraten, die jedoch wertvolle Schliisse 

zulassen.

Es stellt zunachst fest, daB beim DurchflieBen der untersuchten 

Bodenart ein Abnehmen der Wassermengen cintritt. Es fragt sich nun, 

auf weiche Griinde dies zuriickzufuhren ist. Da das Gefaile und damit 

die Geschwindigkeit wahrend der Versuche gleichbleibend waren, ist es 

nur mOglich, dafi der Querschnitt eine Veranderung, und zwar eine Ein- 

engung, erfahren hat. Dieses kann nur auf zweierlei Wegen moglich 

gewesen sein.

In der Literatur findet sich immer wieder der Hinweis, dafi die 

Lagerungsverhaltnisse in der Natur sich im Modeli nicht wiedergeben 

lassen, dafi ferner die Durchiassigkeit eines Bodens nicht allein von dem 

Hohlraum, der zwischen den einzelnen KOrnern entsteht, sondern auch 

von der gegenseitigen Lagerung der einzelnen KOrner abhangig ist. Es 

ware aiso mOglich, dafi die einzelnen Sandkorner unter dem EinfluB des 
durchiliefienden Wassers einerseits und ihrer Schwerkraft anderseits sich 

umgelagert hatten, und daB durch dieses dichtere Gefiige der Durch- 

fluBąuerschnitt eine Verringerung erfahren hatte.

Anderseits kommt ais Erklarung fiir die beobachtete Erscheinung 

folgende Uberlegung ln Betracht. In einem Boden, der in seinem Ge- 

misch von KOrnern so verschiedenartiger GrOfie gebildet wird, wie in 

dem vorliegenden, tragen in der Hauptsache nur dic grofieren Korncr 

zur Stiitzung des Materials bei, wahrend ein grófier Teil der Korncr von 

geringerem Durchmesser nur die Hohlraume lose ausfiillt. Wenn nun 

ein solcher Boden von Wasser durchflossen wird, so kOnncn bei geniigend 

grófier Geschwindigkeit die Bodenteilchen, die lose in den Hohlraumen 

liegen, in Bewegung gesetzt werden. Stellt sich ihnen nun bei der Be

wegung ein Hindernis in den Weg, z. B. in der Form eines zu engen 
Zwischcnraumes grófierer Bodenteile, so wiirde dieses Bodcnteilchen sich 

in dem Zwischenraum festklemmen und dadurch den Durchflufiąucrschnitt 

cinengen. Die hierdurch neu entstandenen Zwickel und Zwischcnraumc 

von kleinerem Querschnitt wurden zur Folgę haben, dafi noch kleincrc 

Bodenteilchen nun auch festgehalten werden und den Durchflufiquerschnitt 

noch weiter einengen.
Der einem Gefaile von 4,5 m entsprcchcndc Linienzug liefert uns 

zunachst einen Beweis dafiir, dafi nicht in einer Umlagerung der Boden

teile, sondern in einer Verdichtung in der letztgeschildcrten Weise der 

Grund zur Abnahme der durchfliefienden Wassermenge gesucht werden 

mufi.
Bel diesem Versuch, der insgesamt 66 Tage dauerte, zeigte sich zu

nachst das bekannte Ansteigen der Durchflufimenge bis zu einem Hochst- 

wert, hierauf eine Abnahme bis zu einem Werte, der eine Woche lang 
nahezu gleich blieb. Von da ab setzte jedoch wieder ein allniahliches 

Ansteigen bis ungefahr zu dem anfangs beobachteten Hochstwerte ein, 

darauf wieder ein wesentlich langsameres, aber doch stetiges Abnehmen 

der Wassermengen.
Es ist nicht denkbar, dafi der so verdichtete Boden plOtzlich eine Auf- 

lockerung erfahren haben sollte, da dem sowohl die Schwerkraft ais auch 

die FlieBrichtung des Wassers entgegengewirkt hatten.

Wohl aber ist es móglich, dafi das Mafi der Porenverdichtung eine 

Anderung erfahren hat und dafi das Gleichgewicht dieser Teilchen, das
nur sehr labil sein wird, durch irgendwelche 

Erschiitterungen (etwa durch vorbeifahrende 

Fuhrwerke, wie es damals der Fali war) 

gcstOrt worden ist und damit auch die 

—— ---durchflieBende Wassermenge groBer wurde.

Die Ursache fur die Abnahme der 

........................................ Wassermengen war sicher nicht eine Um

lagerung des Bodenmaterlals, sondern eine 
Porenverdichtung durch Fortbewegung der 

feinsten Teilchen.

Eine Parallele zu der geschilderten Erscheinung einer Wiederfreigabe 

des Querschnittes lieB sich bei der eingangs erwahnten Probcabsenkung 

bei Saspe beobachtcn. In der Nahe des Entnahmebrunnens wurde ein 

Schacht von 2,5 X  2,5 m Querschnitt ausgehoben, der Aushub geschah 

zwischen Spundwanden, die dem Arbeitsfortgang- entsprechend von Hand 

tiefer gerammt wurden. Jedesmal, wenn die Bohlen gerammt wurden, 

konnte cin auffalliges Weitersinken des Grundwasserspiegels beobachtet 

werden. Es hatte aiso auch hier eine Erschiitterung des Bodens eine 

Ver3nderung zur Folgę, die sich in giinstigeren Zuflufiverhaltnissen des 

Wassers zum Entnahmebrunnen aufierte.

An dieser Stelle sei noch eine Eigentiimlichkeit des bei 4,5 m Ge- 

falle erhaltenen Llnienzuges erkiart. Auffallend ist, dafi er in seinem 

ersten abstelgenden Teil einen sagenartigen Verlauf aufweist, und zwar 

ist an den Vormittagen der betreffenden Versuchstage der DurchfluB un- 

verhaitnismafiig grOfier gewesen ais an den Nachmittagcn. Ais Erklarung
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hierfiir ist an dieser Stelle die Kurve der Wassertemperaturen driiber- 

gezeichnet worden. Es ist zu vermuten, daB der in so kurzeń Zeit- 

abschnitten eingetretene Wechsel der Durchflufimenge in diesem Falle 

durch die mit der Temperatur wcchselnde Zahigkeit des Wassers bedingt 

ist. Der starkę Wechsel der Wassertemperaturen ist seinerseits dadurch 

entstanden, daB der Zuleitungsschlauch zufaillg an einem Heizkorpcr 
vorbeigefuhrt war. Vormittags, wenn stark geheizt wurde, gelangte da

durch auch das Wasser vorgew3rmt in das DruckgefaB, nachmlttags ver- 

ringerte sich die DurchfluBmenge entsprechend der geringeren Zahigkeit.

Die im letzten Absatze geschilderten Ergebnisse wurden noch rech- 

ncrisch nachgepriift.

Nach W in k c l, „Hydromechanik der Druckrohrleitungen", S. 154), ist 

v- lU  . ., J h l g F

2 J F  ° dcr U U - '

hierin bedeutet J h  den Druckhohenverlust in einem Rohr vom Quer- 

schnitt F  und benetztem Umfange U  auf der Lange /; der Wert J ist eine 

Widerstandszahl.

J h -

Allgemein gilt: 

hieraus folgt:
Q =  F  v =  /•]''w-

Q
I g J h  F  

rU

Vergleicht man die Wassermengen der Vormittage mit denen der 

entsprechenden Nachmittage, so erhalt man:

, 2 g J h Fl

t iW i
(1)

P i
ą

FĄl
" 2 g J liF 2

t ju 2
Dic letzte Vereinfachung erhalt das Verhaitnis unter der Annahme 

gleicher Querschnitte. Die Beziehung gilt also nicht ganz streng, da dic 

Querschnitte an den Vor- und Nachmittagen nicht gleich sind, weil in 

der Zwischenzeit eine weitere Verdichtung und somit auch Querschnitts- 

einengung eingetreten ist.

Ferner ist nach Winkel „Die Wasserbewegung in Lcitungen mit 

Ringspalt-DurchfluBąuerschnitt"6)

( i- = ) 4 f = —  ;
V  S  o

worin i  eine Widerstandszahl in Leitungen bedeutet, 

a =  einem Festwert, 

s = d e r  Wcite eines Spaltes und

o —  dem Warmebeiwert ist, der bei einer mittleren Wassertemperatur 
von 13° C =  1 ist.

Hieraus ergibt sich:

(2) A _ - C l £ L ;
i-l W2

(2) in (1) eingesetzt ergibt nach cntsprechender Umformung die einfache 
Beziehung q  ^

Q2 o2

Die den Wassermengen Q y und Q2 entsprechenden Wassertemperaturen 

scien mit und t2 bezeichnet. Diese waren wahrend der Versuche ge- 

messen worden, die ihnen zugeordneten Warmebeiwerte und p2 wurden 

dem Buchc: „Die Wasserbaulaboratorien Europas", Berlin 1926, S. 57 
entnommen.

Fiir die Tage 6 , 7 und 8 des Versuches mit 4,5 m Gefaile wurde nun 

eine Vergleichsrechnung in der Weise durchgefiihrt, daB aus den ge

messenen Wassermengen Q l und Q2 und dem der gemessenen Temperatur £, 

entsprechenden Beiwert p2 nach der soeben entwickclten Formel der 

Bciwert und damit auch ti errechnet wurde. Vergleicht man die 

h  err ^en h  Rem1 s0 ergit»t sich ais Ergebnis ein durchschnittlicher 

Fchler von 13,3 %■ Aus der Tatsache, daB die rechnerischen Ergebnisse 
alle nach der positiven Seite von den MeBergebnissen abwcichen, 13Bt 

sich schliefien, daB in die vorstehende rechnerische Uberlegung noch ein 

zunachst noch unbekannter Beiwert einzufiihren sein wiirde. Somit werden 

dic theoretischen Betrachtungen durch die rechnerische Bchandlung der 
Beobachtungsergebnissc recht gut bestatigt.

Der Versuch mit 4,5 m Gefaile wurde im Gegensatzc zu den anderen 

abgebrochen, ehe eine nahezu gleichbleibende Durchflufimenge beobachtet 

werden konnte, da die Abnahme nur sehr langsam war.

Der Linienzug fiir 7,5 m Gefaile — der Versuch dauerte 63 Tage — 

zeigt in seinem Wesen nichts anderes ais die soeben besprochenen. 

Auch in diesem Falle ist eine Stórungserscheinung zu beobachten, die 

jedoch lange nicht in dem Mafie eingetreten ist, wic bei dcm Versuch 
mit 4,5 m Gefaile.

Miinchen und Berlin 1919.

5) Zeitschrift fiir angewandte Mathematik und Mechanik 1923, S. 251 ff.

Wiirfel Gefaile : 6,0 m 4,5 m
Nr. 0/

10 %
1 6,35 5,60
2 8,00 4,90

3 10,15 10,30
4 9,10 (8,55)
5 7,10 5,60

6 7,25 5,20

belle bezeichnet Wiirfel Nr. 1 den

6 . D ie e rganzenden  U n te rsuchungen .

Es lag nahe, wenn tatsachlich im Inncrn des untersuchten Boden- 

materials Fortbewegungen der feinsten Bodcntcilchen durch das Wasser 

aufgctreten sind, diese auch dadurch naęhzuwcisen, dafi man Anreiche- 

rungen von feinsten Teilchcn in bestimtnten Bereichen des Druckgefafies 
fcststellt.

Es wurden zu dieser Feststellung nun folgende ergiinzenden Versuchc 

vorgenommen: Nach Aufierbetriebsetzung eines Versuches, d. h. nach 

Schliefiung des Zulaufhahnes zum DruckgefaB und Offnung des Entliiftungs- 

hahnes, wurde der Drucktopf 8 bis 14 Tage unverandert in seiner Lage 

belassen, um das letzte im Bodenmaterial enthaltenc Wasser zum Ab- 

tropfen zu bringen. Darauf wurde das DruckgefaB geoffnet und dcm in 

ihm befindlichen Bodenmaterial Schichtprobcn entnommen. Die Entnahme 

wurde in der Weise vorgenommen, dafi zwei U-fórmig gebogene Rinnen 

aus starkem Zinkblech mit einem Holzhammer von oben in das Materiał 

hineingetrieben wurden, bis diese Rinnen unten gegen das Filtergewebe 

stiefien. Hierbei wurden dic Rinnen mit ihrer offenen Seite langs der 

Gefafiwand gefiihrt. Das um die Rinnen befindliche Materiał wurde 

entfernt, bis schliefilich die Rinnen herausgchobcn werden konnten. Sic 

enthieltcn somit ein ungefahr unverletztes Profil des untersuchten Bodens. 

Hierbei konnte festgestellt werden, dafi die Grenze zwischen dem Versuchs- 

material und dem im Boden des Druckgefafies eingebrachten Sande un- 

ver3ndert geblleben war. Die auf diese Weise gewonnenen Profile 

wurden nun in eine Anzahl von Wiirfeln zerlegt (und zwar in scchs bzw. 
fiinf), aus denen wiederum je zwei Proben entnommen wurden, dic einer 

Untersuchung nach dem auf S. 680 beschriebenen Verfahren unterworfen 

wurden. Die gemittelten Ergebnisse dieser Analysen sind folgende:

A bgesch lam  mtc B o d e n te ile  in Prozent.

7,5 m
0 / 
lo

4,90 

4,80 

4,40 

7,20 

5,65

Profils. Der durchschnittliche Schlickgehalt des Bodens vor dem Versuch 

betrug 6,64 °/0.

In allen drei Fallen sind Schwankungen des Gchaltes an abschlamm- 

baren Teilen im Innern des Druckgefafies vorhanden. In einem in der 

mittleren HOhe Iiegenden Bereich ist die grdfite Anreicherung von feinen 

Tcilchen festzustellen (10,15; 10,30; 7,20 ° /o). Dieses Ergebnis ist ais 

cin wciterer Beweis fiir die oben aufgestellte Bchauptung anzusehen, dafi 

die Abnahme der Durchflufimengen auf eine Verdichtung der Poren 

zuriickzufuhren ist. Die Abnahme des Schlickgehalts der oberen Schichten 

erklart sich daraus, dafi aus diesem Bereich Teiichen nach der Mitte des 

Gefafies gelangt sind und somit dort zu einer Anreicherung des Schlick- 

gehaltes gefiihrt haben. Die Abnahme des Schllckgehaltcs der untersten 

Schichten dicht iiber der Stiitzschicht erklart sich aus der Tatsache, dafi 
bei Inbetriebnahme eines Versuches ein Teil der Schlickbeimengungen 

herausgcschwcmmt wurde.

7. Z u sam m cn fa ssung  und S ch lu fifo lg c rungen .

Beim Studium der einschlagigen Literatur findet sich immer wieder 

die Forderung, bei Auswertung von Versuchsergebnissen ahnlicher Art 

wie den vorliegenden groBtmógliche Vorsicht waltcn zu lassen. Die Ver- 

haitnisse in der Natur lassen sich gerade auf dem Gebiete der Boden- 

forschung vom Standpunkte des Ingenieurs insbesondere bei der Unter

suchung von Durchflufi von Wasser durch Boden nur sehr bedingt Im 

Laboratorium in kleinercm Mafie nachbildcn. Deshalb ist auf jeglichen 
Versuch einer zahlenmafiigen Auswertung der Ergebnisse verzichtet 

worden. Schlufifolgcrungen sind nur im Rahmen der Beobachtung und 

einer qualitativen Bewertung der Ergebnisse mCglich und gcrechtfcrtigt, 

weil die Vcrhaltnisse in der Natur in jedem Falle andere sind. Schon 

deshalb erscheint es zwecklos, ziffernmafiig Dinge fcstzulegen, die nur 

fiir einen bestimmten Fali Giiltigkeit besitzen.

Uber die Ergebnisse der vorliegenden Versuche darf gesagt werden, 

dafi bei Durchflufi von Wasser durch schlickhaltigen Sand mit Bei- 

mlschungen von geringster KorngróBe mit der Zeit eine Einengung des 

Durchflufiąuerschnittes und damit eine Verringcrung der durchfliefienden 

Wassermenge dadurch eintreten kann, dafi die feinsten im Boden ent- 

haltenen Teiichen durch den hydrostatischen Uberdruck in Bewegung ge- 

raten und sich porenfiillend in die Zwischenraume der groberen Teile 

festsetzen. Diese Verdlchtung des Bodens kann eine sehr betrachtlichc 

Abnahme der durchfliefienden Wassermenge zur Folgę haben. Zeitlich 

scheint diese Abnahme bei geringerem Uberdruck schneller elnzutreten
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ais bei grófierem Oberdruck. Durch Einfliissc aufiercr Art, wie z. B. Er- 

schiitterung oder Bewegung des Bodens, kann diese Einengung des Quer- 

schnittes voriibcrgchend gestórt werden.

Bei Grundwasserabsenkungcn in schlickhaltigen alluvialen Sanden, wie 

sie in Kiistengebieten in der Nahe von Strommundungen angetroffen werden 

konnen, ist demnach zu beachten, dafi Stórungen des Bauvorganges und 

Baufortschrittes dadurch entstehen kónnen, dafi infolge der soeben fest- 

gestellten Eigenschaft dieser Boden sich um die einzelnen Brunnen herum 

mantelartig Yerdichtungszonen bilden, die eine Yerringerung der Er-

giebigkcit der Brunnen und damit auch eine Verringerung der Spiegel- 

senkung des Grundwassers zur Folgę haben.

Es sei mir an dieser Stelle gestattet, meinem Chef, Herrn Geheimrat 

Professor ®r.=!3ng. eljr. F. W. O tto  S chu lze , wie auch besonders Herrn 

Reg.- u. Baurat Professor R. W inke l fiir manche wertvolie Hilfe

und Anregung im Laufe der Durchfiihrung meiner Versuche, sowie dcm 

Leiter des Stadtischen Kanalbauamtes in Danzig, Herrn Reg.- u. Baurat 

T roll fiir die Bereitstellung von Yersuchsunterlagen zu danken.

Yermischtes.
Deutsche Alaschinentechnische Gesellschaft. Am 16. Sep

tember 1930 sprach Prof. H anner von der Technischen Hochschule Berlin 
iiber „Verschicdene Fragen des In g e n ie u rs tu d iu m s " . Er wies 
hin auf den ungerechtfertigten, den Unterricht erschwerenden Andrang zum 
akademischen Studium. Auch das Anwachsen des in den acht Studien- 
semestern zu bewaitigenden Wissensstoffes diirfe nicht zu einer Ver- 
fiachung des Studiums fuhren. Dic Industrie brauche wissenschaftlich 
vorgebildete Ingenieure; deshalb sei der Lehrstoff nicht auf Kosten der 
theoretischen órundlagen der Technik zu bemessen, die vor allem 
unverkiirzt gelehrt und griindlich studiert werden miiBten. Der Student 
bedarf deshalb auch der Ferlen zu seinen Studienarbeiten. Wenn Werk- 
studentenarbeit diese Ausnutzung der Ferien hindert, gehe dies fast stets 
auf Kosten der Semesterzahl. Die Industrie brauche aber auch praktisch 
befahigte und wirtschaftlich denkende Ingenieure; deshalb miisse das 
Hochschulstudium durch eine hochwertige praktische Ausbildung erganzt 
werden. Es wurde berichtet, welche MaBnahmen die Hochschulen in 
den letzten Jahren getroffen haben, um die Studierenden zu guter Praxis 
anzuhalten, dafi aber vielfach mangelndes Verst3ndnis und wirtschaftliche 
Not diese Ausbildung und damit die Berufstiichtigkeit gefahrden. Da 
namhaftc Industrielle fordern, dafi auch diese praktische Ausbildung mit 
erhOhtem Wirkungsgrade betrieben werden soli, miisse die Industrie 
zusammen mit den Hochschulen iiberiegen, wie man auch den wlrtschaft- 
lich bedrangten Studierenden eine gute, dem Studienziel angepaBte 
Praxis ermóglichen kann, so daB nicht so viele ihre Studienarbeiten 
durch Ferienpraxis benachteiligen oder ihre Zeit einer oft wenig forder- 
lichen Werkstudentenarbeit opfern miissen.

Reichsbahndirektor Geh. Baurat S r.^ng . Schwarze sprach darauf 
uber dic „Aus- und W e ite rb ild u n g  der akadem ischen  Beam ten 
be i der D eu tschen  Re ichsbahn".

Bei der Reichsbahn kommen vorwlegend drei akademische Fach- 
richtungen in Betracht: die bautechnlsche, maschinentechnische und die 
administrative; von der hochbautechnlschen Fachrichtung werden nur 
77 Beamte beschaftigt und von der chemischen sogar nur 9. Die aufier- 
ordentllch schwierige wirtschaftliche Lage der Reichsbahn splegelt sich 
auch darin wider, daB im Jahre 1929 von den drei erstgenannten Fach- 
richtungen nur 20, 14 und 21 akademische Beamte ffir das ganze Reichs- 
bahngebiet ubernommen werden konnten. Nach einer kurzeń Obersicht 
iiber die Organisatlon der Reichsbahn wurden die Vorbedingungen zum 
akademischen Beamten und seine Ausbildung behandelt. Der Vortragende 
strclfte auch die Frage, ob neben den zur Zeit vorhandenen Fachrichtungen 
noch andere fiir den hoheren Dienst in Betracht kommen kónnten, so 
dafi auch Anwarter mit kaufmannischer oder vo!kswlrtschaftlicher Vor- 
bildung fiir diese Stellen herangebildet werden kónnen. Bisher ist dies 
noch nicht geschehen, was auch nicht ais nachteilig empfunden wurde, 
da dic oberen Reichsbahnbeamten schon jetzt eine sehr vlelseitige, auch 
volkswirtschaftliche Ausbildung genieficn. Voraussetzung der Zulassung 
auch anderer Fachrichtungen ware jedenfalls, daB die Bewerber noch 
dieselbe eisenbahnfachlichc Ausbildung durchmachen mufiten wie die 
anderen akademischen Beamten. Uber die sorgfaitig durchdachten und 
ganz modernen Einrichtungen der Reichsbahn fiir die Aus- und Weiter
bildung ihrer Beamten wurde eingehend berichtet. Erwahnt seien nur 
die Zentralschuien (z. T. in friiheren Mllitargebauden untergebracht), Unter- 
richtswagen, Sprachkurse, Abkommandierung der Beamten ins Ausland, 
Teilnahme an staatswissenschaftlichen Vorlesungen, Abhaltung von Eisen- 
bahnwissenschaftllchen Wochen u. dgl. Fiir die private Fortbildung sind 
Zeitschriften vorhanden, wahrend das Selbststudium und die amtliche 
Weiterbildung durch die Biicher und Lehrstoffhefte der Verkehrswissen- 
schaftlichcn Lehrmittelgesellschaft bei der Reichsbahn gefórdert werden. 
Zum Schlufi brachte Geheimrat Schwarze zum Ausdruck, dafi die Reichs
bahn nicht einseitige Beamte und Biirokraten heranbilden will, sondern 
Manner, die mit offenem Sinn Verstandnis fur die Forderungen der 
Gegenwart haben und die auf wissenschaftlicher Grundlage imstande sind, 
die Praxis zu meistern und sich iiber ihre Stellung ais Relchsbahnbeamter 
hinaus ais Diener ihres Volkes, des Vaterlandes, fiihlen.

Die beiden Vortrage werden demnachst mit der zu ihnen gehórigen 
Aussprache in Glasers Annalen erscheinen.

Schweifitechnische VortrSge im V d l. Am 20. September 1930 
fand im Rahmen der 69. Hauptversammlung des deutschen und Oster- 
reichischen Vereines deutscher Ingenieure eine schweifitechnische Sitzung 
statt. Die Gliederung der Vortrage war folgende:

1. Dr. E. R osenberg , Weiz bei Graz: Eiektrisch geschweifite Krane 
und ihre behórdliche Genehmigung;

2. ObermarinebauratLottmann, Wilhelmshaven: Schrumpfspannungen 
und deren Beachtung beim Lichtbogenschweifien;

3. Direktor Ing. E. Schw arz, Wien: Die Bedeutung der Einbrenn- 
tiefe und die Mittel zu ihrer Verbesserung;

4. Ing. Julius Fuchs, Kapfenberg: Der Einflufi des Stickstoffes bei 
der Llchtbogenschweifiung;

5. Dipl.-Ing. W iegand , Frankfurt a. M.-Griesheim: Fortschritte im 
Schneiden mit der Gasflamme;

6 . Ing. M e h lh a rd , Wien (Leiter der Ausbildungsschule fiir Schweifier- 
personal): Verwendung der Schweifitechnik im Apparatebau der 
chemischen Industrie;

7. Mltteilung Dr. A d r ian , Berlin, fiir Prof. Unger, Braunschweig: 
Entwicklung des elektromagnetischen Priifgerates;

8 . Direktor Schm uck le r, Berlin: Mechanisch-mctallographisches Priif- 
verfahren ohne Zerstórung der Schweifinaht;

9. Reichsbahnrat Dipl.-Ing. K an tne r, Wittenberge: Fortschritte der 
Róntgenuntersuchung in der Schweifitechnik;

10. Direktor Ing. W asshuber, Wien: Vorfiihren eines Lehrfilms iiber 
die Technik des Gasschmelzschweifiverfahrens einschliefilich Unfall- 
schutzmafinahmen.

Von besonderem Interesse fiir die Technik des Stahlbaues sind zu
nachst die beiden ersten Vortrage, die bereits inderZ . d. V d l 1930 vom 
20. September verOffentllcht sind. An Hand einer stattlichen Reihe aus- 
gefuhrter Konstruktionen zeigt Dr. Rosenberg , daB der Kranbau cin 
dankbares Feld fiir die Anwendung der Schweifitechnik ist und dabei 
ahnliche Regeln fiir Entwurf und Werkstattarbeit wie beim Stahlbau zu 
beachten sind. Der Vortragende setzt sich fiir die einheitliche Aufnahme 
von Richtlinien fur geschweifite Stahlbauten, deren Uberarbeitung in einer 
zum 27. Oktober 1930 anberaumten Sitzung des erweiterten Ausschusses 
ln Berlin stattfinden soli, ein. In der Besprechung legte Prof. K eh l, Basel, 
dic Beriicksichtigung der Schmelzschweifiung mit Gas ans Herz, und 
Prof. H ilp e r t , Berlin, gab eine Obersicht iiber die bisher eingegangenen 
Erganzungsvorschiage zu den Richtlinien.

Der Vortrag Lottm ann  gewahrte einen Einblick in die Entstehungs- 
ursachen der Schrumpftwgen und ihrer Umsetzung in Spannungen mit 
Zahlenangaben fiir die einzelnen Verbindungsarten. Die zur Bekampfung 
der unerwunschten Auswlrkungen dienlichen Mafinahmen hinsichtlich 
baulicher Anordnung der Schweifiverbindungen sowie auch hinsichtlich 
des Arbeitsverfahrens der Werkstatt wurden angegeben. Der Marinę 
gebiihrt Dank, dafi sie ihre in Schiffsbauten erprobten Erfahrungen der 
deutschen Technik zuganglich macht.

Die eingehenden Untersuchungen des Herrn Schw arz beleuchteten 
die Abhangigkeit der Einbrennzone von den hauptsachlichen Einflufi- 
gróficn, C-Gehalt des Werkstiicks und des Elektrodenwerkstoffs, Tempe
ratur des Werkstiicks, Polaritat der Elektrode, Anpassen von Vorschub- 
geschwindigkeit und Stromstarke, endlich Charakteristik der SchweiB- 
dynamo. Aus dem Vortrag und seiner Besprechung erhellt der grofie 
Wert der Beurteilung der Einbrenntiefe, ais deren Mindestbetrag 1,5 mm 
empfohlen wird, fiir die Bewertung der SchweiBverbindung. Einbrenn- 
tiefen iiber 3 mm erhohen die Festigkeit nicht mehr.

Ing. Fuchs empfiehlt, zur Beurteilung der Gute der Elektrodcn 
den Schmiedeversuch an der geschweifiten Verbindung heranzuziehen, 
indem er nachweist, dafi mit selnem Gelingen zugleich festgestellt wird, 
dafi die Aufnahme von Sauerstoff und Stickstoff in der Schweifie in zu- 
lassigen Grenzen geblieben ist. Bemerkenswert ist das Versuchsergebnis: 
Schweifidrahte besitzen giinstige Verhaitnisse hinsichtlich Einbrennilefe 
und Festigkeit der erzeugten Schweifiverbindung, wenn deren Stickstoff- 
gehalt kleiner ais 0,1 %  ist.

Das Ziel des Vortrages W iegand  war, an zahlreichen Beispielen 
die weitgehende VerwendungsmOglichkeit des Brennschneiders, besonders 
mit maschinellem Antrieb, fur die Bearbeitung der Werkstiicke, wie sie 
von deutschen und Osterreichischen Werken entwickelt worden ist, zu 
zeigen. Das Brennschneidgerat hat die friiheren Arbeitsverfahren: Hobeln, 
Stofien, Frasen in technisch und wirtschaftlich sehr befriedigendem Grade 
ersetzt und wird mit grofiem Erfolg gerade beim Zuschneiden von zu 
verschweifienden Tellen verwendet. Der Vortragende richtet an die 
BehOrden die Bitte, ihre Vorschriften iiber die Verwendung des Brenn
schneiders darauf nachzupriifen, ob die neuen Fortschritte des Arbeits- 
verfahrens beriicksichtlgt sind. Fiir Brennschneidkanten an Blechcn 
erhóhtcn Kohlenstoffgehalts wird man, wenn sie fiir Schweifiverbindungen 
hergestellt sind, z. B. von der Forderung einer zerspanenden Nacharbeit 
absehen diirfen, da die SchweiBhitze ohnehin etwaige Gefiigeandcrung 
wieder auflóst.

Direktor S chm uck le r erweckte groBes Interesse an selnem hand- 
lichen Fr3sapparat zur stichweisen Priifung der Einbrenntiefe. Die Redner 
der Besprechung hatten teilweise den Wunsch nach naheren Angaben, 
teils nach grOfierer Vervollkommnung des Priifverfahrens.
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Montage der Lehrkorper iiber der Schlffahrtóffnung,

< f»  ki/nftige fohrrinne

nach Tren ton nach Jersey Cih

Pfeiler i z Z t 5

Abb. 1. '■-‘ies kiinftige fahrrinne

kehr. Da sich nun aus verglelchenden Kostenberechnungen ergab, daB 
sich eine Erweiterung des Tunnelprofils nur unbedeutend billiger stellte 
ais der offene Einschnitt, so wahlte man die letztere LOsung im Hinblick 
auf kiinftige Erfordernisse des Bahnverkehrs dieser Strecke.

Um im Tunnel wahrend des Abbaues des iiberlagernden Felsens 
wenigstens einen eingeschranktcn Betrieb zu ermoglichen, wurde unter 
Beschrankung der Durchfahrt auf ein Gleis im Innern zur Sicherung eine 
Holzauskleidung eingebracht, wie aus Abb. 1 ersichtlich. Danach folgte 
der Aushub bis zum Tunnel und seitwarts davon so tief, dafi dort ein 
neues Gleis in Betrieb genommen werden konnte. Der ausgebrochene 
Fels wurde mit Hilfe von Loffclbaggern beseitigt, mit denen das lose 
Gut auf Transportwagen verladen wurde (vgl. Abb. 2). Zs.

Die Fahrbahn der Brucke ist 15,2 m breit; sie besteht iiber den Haupt- 
briickenbogen aus einer Asphaltdecke, iiber den seitlichen kleineren Bogen 
dagegen aus einer Bitumen-Pflasterung. Die Fufigangerwege sind 1,85 m 
breit und aus Eisenbeton gefertigt. Jeder der sechs Hauptbogen setzt 
sich aus drei tragenden Bogenrippen zusammen, auf denen die Tragwande 
der Fahrbahn aufsitzen, wie aus Abb. 2 ersichtlich.

Die durch die Rechnung gefundenen Verformungen der sechs durch
laufenden Bogen wurden mit Versuchen an Zelluloidmodellen verglichen. 
Insbesondere wurden ferner die giinstigsten Lagen der Dehnungsfugen in 
der Fahrbahndecke an solchen Modellen ermittelt.

Die Pfeiler sind auf dem gewachsenen Fels gegriindet. Die End- 
pfeilcr des aus sechs Bogen bestehenden Mittelteiles der Brucke sind ais

Reichsbahnrat K an tner gab an Hand von Aufnahmen durchleuchteter, 
nach der Dicke abgestufter Querschnitte einen klaren Einbllck iiber die 
Beziehung der FarbtOnung des Films zur Werkstoffart und Dicke und 
vermehrte das Vertrauen in die Zuveriassigkeit der Rontgenpriifung.

Der Lehrfilm des Herrn W asshuber enthielt eine vorziigliche Ober- 
sicht des Gerates fiir Gasschmelzschweifiung und seiner Bedienung und 
liefi alle Gefahrąuellen des Arbeitsverfahrens sowie die einschiagigen 
Schutzmafinahmen in leicht verstandliclier Darstellung erkennen.

Wahrend der Tagung kiindigte ®r.=3ng. Iserm ann  vom Messeamt 
der Stadt Leipzig die Absicht an, auf der Friihjahrsmesse 1931 im Be- 
nehmen mit dem Fachausschufi fiir SchweiBtechnik im V d l eine schweifl- 
technische Arbeits- und Prufschau einzurichten, um grofien Stils fiir die 
Forderung der SchweiBtechnik zu werben. FI.

Eisenbeton-Bogenbriicke tiber den Raritan-FluB. Im Zuge einer 
neuen LandstraBe wurde etwa zwei cngl. Meilen (3,2 km) Ostlich von 
New Brunswick nach Eng. News-Rec. vom 20. Februar 1930 eine Eisen
beton-Bogenbriicke Ober den Raritan-Flufi gebaut, deren Abmessungen 
aus nebenstehendem Grund- und Aufrifi zu erkennen sind (Abb. 1).

Widerlager mit verbreiterten Fiifien ausgebildet, wic Abb. 1 zeigt. —  
Bemerkenswert ist schliefilich das von stahlernen Dreigelenkbogcn ge- 
tragene Lehrgeriist, das fiir alle sechs Hauptbogen angewendet wurde. 
Fur jede der drei Bogenrippen waren ais Unterstutzung je drei solcher 
Gelenkbogen vorgeschen, die aus einzelnen Abschnitten zu einem Halb- 
bogen zusammengeliigt und mit dem Fufigelcnk in Pieilcrnischen auf- 
gesetzt wurden. Alsdann wurden diese Halbbogen von den Pfeilern aus 
hochgezogen und im Scheitelgelenk zusammengeschlossen. Das Aufrichten 
der Stahlbogen ist in Abb. 3 veranschaulicht.

Der Beton wurde mit Hilfe von 50 m hohen, mit schwenkbarcn 
Forderrinnen versehenen Kranen eingebracht. Zs.

Beseitigung des Ona-Tunnels durch Anlage eines tiefen Ein- 
schnitts. Die Chesapeake & Ohio Railway Co. hat gelegentlich grOfierer 
Streckenausbauten den 9 engl. Meilen (15 km) ostlich von Huntington, 
W. Va., im Jahre 1907 erbauten, 400 m langen Bahntunnel durch Anlage 
eines tiefen Einschnitts beseitigen lassen. Dieser zweigleisige Tunnel 
hatte nach dcm Bericht in Eng. News-Rec. vom 27. Februar 1930 iiber die 
Bauausfiihrung nicht die geniigende Lichtweite fiir den neuzeitlichen Ver-
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Patentschau.
Bcarbeitet von Regierungsrat Donath.

Selbstt&tiger Turbinenrechenreiniger. (KI. 84a, Nr. 491 576 vom 
19.3. 1927 von F ritz  S cho lz  in Altkemnitz, Riesengeb.) Um bei Wasser- 
kraftwerken mit Turbinenantrieb die BetrlebsstOrungen zu vermeiden, die 
durch Ablagerung von Laub, Heu usw. am Turbinenrechen entstehen, 
wird eine Vorrichtung geschaffen, durch die das bisher durch Anstauung 
nutzlos abfliefiende Wasser in Verbindung mit dem durch die Verstopfung 
des Turbinenrechens hervorgerufenen Sinken des Wasserspiegels im Becken 
eine Reinigungsvorrichtung fiir den Turbinenrechen selbstandig in Tatig- 
keit setzt. Die Yorrichtung besteht aus einem Rechen c, der durch eine 
Welle mit zwei Kurbeln /  an seinen zwei Zugstangen iiber den Rechen b 
gezogen wird und dadurch das Laub abstreift. Im Turbinenbecken a 
befindet sich ein Schwlmmer x, dessen Deckel einen aus der Decke des 
Beckens a herausragenden Stab i tragt, der durch einen ungleicharmigen 
Hebel j  mit einem Stab k verbunden ist, der wiederum mit einem eisernen 
Schieber n verbunden ist. Dieser verschliefit eine Offnung ln der Uberfall- 
schiirze m, an die ein Gerinne s angeschlossen ist, dessen vorderer Teil t 
uberdeckt ist. Das Gerinne endet iiber einem Wasserrad u, das mit einem

kleineren Kettenrade v auf gemeinsamer Achse fest verbunden ist. Das 
Kettenrad v ist durch eine Kette mit dem Kettenrade p verbunden, das 
auf seiner Achse das Kettenrad r  festsitzend tragt. Letzteres treibt das 
Kettenrad g  und dadurch die Kurbelwelle /  an. An den Seitenwanden 
des Turbinenrechens befindet sich auf jeder Innenseite je eine Glelt- 
schiene e, die um einen Zapfen z  drehbar ist und auf dem Turbinen
rechen b lose mit ihrem freien Ende aufliegt. Wird nun durch das Wasser 
des Zuflufigrabens Laub usw. an den Turbinenrechen geschwemmt, so 
sinkt der Wasserspiegel im Becken, hierdurch senkt sich der Schwimmer, 
der den Schwimmerstab i herabbewegt. Durch den Hebel j  wird der 
Stab k und mit diesem der Schieber n gehoben und das Gerinne s ge
offnet. Das Wasser fliefit nun im Gerinne s entlang, fallt auf das Wasser
rad u, dreht dieses und mit ihm das Kettenrad v. Diese Bewegung wird 
auf den Sauberungsrechen iibertragen, wobei die Bewegungsgeschwindigkeit 
des Wasserrades etwa auf den vierten Teil herabgemindert wird. Die 
Kurbelwelle/ zieht durch ihre Drehung den Rechen c hoch, der dabei 
mit dem Gleitstift d  unter den Schienen e hindurchgleitet, bei der Ruck- 
wartsbewegung aber auf ihnen zuriickgleitct und am Ende auf den 
Turbinenrechen herabfailt. Ist der Turbinenrechen gereinlgt, so fliefit 
mehr Wasser in das Becken, der Wasserspiegel w und mit ihm der 
Schwlmmer mit Stab steigen, der Stab k senkt sich und der Schieber n 
schliefit die Wasserzufuhr zum Gerinne s ab, wodurch die RSder ruhen, 
bis neues Sinken des Wasserspiegels die Bewegung erneuert.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. R e ich sbahn- G ese llscha ft. Ernannt: zum 

Prasidenten der R. B. D. Essen: der Reichsbahndirektor L e ib b ra nd , Mit
glied der Hauptvenvaltung in Berlin; —  zum Vizeprasidenten einer 
Reichsbahndirektion: der Direktor bei der Reichsbahn F rltsche bei der 
R. B. D. Hannover, bisher in Konigsberg (Pr.); —  zum Direktor bei der 
Reichsbahn: die Reichsbahnoberrate und Abteilungslelter bei der Reichs
bahndirektion M e ilicke  in Halle (Saale), K o li und Levy in Altona und 
Lam ertz in Dresden; — zum Reichsbahnoberrat: die Reichsbahnrate 
R ettbe rg , Vorstand des Betriebsamts Rheine, Fafinacht, Vorstand des 
Betriebsamts Stettin 2, B lanek , Vorstand des Betriebsamts Duisburg 2, 
A b raham s, Vorstand des Betriebsamts Waldenburg (Schles.), S chu lte , 
Vorstand des Betriebsamts Kiistrin, Na dl er, Vorstand des Betriebsamts 
Allenstein 1, P e tzo ld , Vorstand des Betriebsamts Berlin 4, H a lfe ld , 
Dezernent (Mitglied) der R. B. D. Oppeln, K oho u t, Vorstand des Betriebs
amts Fiirth (Bay.), ®r.=3ng. Faatz , Vorstand des Betriebsamts Regens
burg, M ango ld , bei der Oberbetriebsleitung Siid in Wurzburg, G ru n 
w a ld , Dezernent (Mitglied) der R. B. D. Ludwlgshafen (Rhein), Kauff- 
m ann, Dezernent (Mitglied) der R. B. D. Stuttgart, R egu ła , Dezernent 
(Mitglied) der R. B. D. Wuppertal, Dr. jur. et rer. poi. Hermann Koch und 
Dr. jur. Knese, Dezernenten (Mitglieder) der R. B. D. Berlin, von Rausch er 
auf Weeg, Dezernent (Mitglied) der R. B. D. Regensburg, H aider, De
zernent (Mitglied) der R. B. D. Ludwlgshafen (Rhein), und H afifurter, 
Dezernent (Mitglied) der R. B. D. Niirnberg; —  zum Reichsbahnrat: der 
Regierungsbaurat M arsta tt bei der R. B. D. Niirnberg, die Reichsbahn- 
baumelster W enk bei der R. B. D. Osten in Frankfurt (Oder), Dr. rer. poi. 
Lu tz und Rasenack bei der R. B. D. Wuppertal, Kefiler bei der 
R. B. D. Regensburg, W in te r  bei der R. B. D. Niirnberg, Dr. rer. poi. 
Acker beim Betriebsamt Freiburg (Brelsgau), Karl O tto  beim R. Z. A. in 
Berlin, von S turm feder beim Ausbesserungswerk Berlin-Grunewald, 
D rexe l bei der R. B. D. Miinchen, K r itt ia n  bei der R. B. D. Ludwigs- 
hafen (Rhein) und H i 11 er bei der R. B. D. Stuttgart, die Reichsbahn-

assessoren Dr. jur. SchrOter bei der R. B. D. Breslau, Dr. jur. Martin 
Koch bei der R. B. D. Oppeln, Dr. jur. Benner bei der R. B. D. Halle 
(Saale), W ilb rand  bei der R. B. D. Munster (Westf.) und Dr. jur. P r in z  
bei der R. B. D. Wuppertal, die Reichsbahnamtmanner Brocher beim 
Verkehrsamt Berlin 4 und G enze l bei der R. B. D. Karlsruhe sowie der 
Reichsbahnoberlnspektor N iem ack beim Verkehrsamt Bremen; —  zum 
Reichsbahnamtmann: die technischen Relchsbahnoberinspektoren Willy 
Krause, S chum ann  und K iike lh ahn  in Berlin, Berg in Fulda, 
Sonneborn  in Kassel, S te in  in Koln, Speerschne ider ln Halber- 
stadt, Spors in Darmstadt, Z abe l in Oppeln und Ib le r in  Weiden (Opf.), 
die Reichsbahnoberlnspektoren E rbarth  und Feige in Altona, F ritze  
in Berlin, V o ig t in Breslau, A rm stro ff in Erfurt, E w ald  und O tto  in 
Essen, Furek in Wanne-Eickei, K u lik  in Koln, Ewert in KOln-Kalk, 
Frede in Magdeburg, R um m el in Magdeburg-Buckau, H ands te ln  und 
P lan z in Mainz, M anus in Bingerbriick, Eder in Regensburg, Z iz le r  
in Miinchen, H eche lham m er In Ludwlgshafen (Rhein) und Dorlas ln 
Plauen (Vogtl.); —  zum Oberlandmesser auf wichtigeren Dienstposten: 
die Oberlandmesser W aldm ann in Konigsberg (Pr.) und Schu tz  in 
Darmstadt; —  zum Reichsbahnbaumeister: der Regierungsbaumeister 
K red le r bei der R. B. D. Karlsruhe; — zum Reichsbahnassessor: der 
Regierungsassessor D ankw erth  bei der R. B. D. Altona und die Gerichts- 
assessoren Dr. jur. Mafi und Dr. jur. Sch leyen  bei der R. B. D. Koln, 
Dr. jur. von K rano ld  bel der R. B. D. Berlin und Dr. jur. R ich te r bei 
der R. B. D. Stettin.

Versetzt: der Reichsbahndirektlonsprasident cfyr. M arx in
Essen nach Berlin ais Leiter der R. B. D. daselbst, der Direktor bei der 
Reichsbahn R ichard , bisher bei der R. B. D. KOln, ais Abteilungslelter 
zur R. B. D. Konigsberg (Pr.), die Reichsbahnoberrate H e ilfro n , Dezernent 
(Mitglied) der R. B. D. Magdeburg, in gleicher Eigenschaft zum R. Z. A. 
in Berlin und F r iedm ann , Werkdirektor des Ausbesserungswerks 
Schneidemiihl, zur R. B. D. Berlin, die Reichsbahnrate K irn , bisher bei 
der R. B. D. Konigsberg (Pr.), zur R. B. D. Kassel, G ru n , Leiter einer 
Abteilung beim Ausbesserungswerk Brandenburg West, ais Werkdirektor 
zum Ausbesserungswerk Schneidemiihl, P fe iffe r , bisher bei der R. B. D. 
Berlin, ais Leiter einer Abteilung zum Ausbesserungswerk GOttingen, 
Heinrich S chm itt, bisher bei der R. B. D. Miinchen, zur R. B. D. Berlin, 
Dr. jur. K in tsche r, Dezernent (Mitglied) der R. B. D. Essen, in gleicher 
Eigenschaft zur R. B. D. Hannover, Dr. jur. B liih e r , Vorstand des Ver- 
kehrsamts Emden, ais Dezernent (Mitglied) zur R. B. D. Essen, Dr. jur. 
C h a r it iu s , bisher bei der R. B. D. Essen, ais Vorstand zum Verkehrsamt 
Kiistrin, Dr. jur. Dassau, bisher bei der Hauptverwaltung in Berlin, ais 
Vorstand zum Verkehrsamt Emden, Dr. jur. Rab es, bisher bel der 
R. B. D. Breslau, zur Hauptverwaltung in Berlin, von A ltro ck , bisher 
bei der R. B. D. Berlin, zur R. B. D. Breslau und O ttm an n , bisher bei 
der R. B. D. Augsburg, ais Vorstand zum Verkehrsamt Regensburg, die 
Reichsbahnbaumeister Z abe l, bisher bel der R. B. D. Kassel, zum 
Betriebsamt Berlin 2, Zoche, bisher bei der R. B. D. Trier, zum 
Maschinenamt Kassel und du Bo is-Reym ond, bisher bei der R. B. D. 
Berlin, zum Maschinenamt Hagen (Westf.), der Reichsbahnassessor 
T eubner, bisher bei der R. B. D. Berlin, zur R. B. D. Erfurt sowie der 
Reichsbahnamtmann Albert Braun , Vorsteher des Bahnbetriebswerks 
Kornwestheim, ais Vorsteher zum Bahnbetriebswerk Stuttgart-Rosensteln.

Ubertragen: dem Reichsbahnrat Sr.=3ng. Franz F ischer in Augsburg 
die Stellung des Vorstandes des Neubauamts fiir den elektrischen Eisen- 
bahnbetrleb in Augsburg.

Uberwiesen: die Reichsbahnrate Harms von der R. B. D . Konigs
berg (Pr.) zum Betriebsamt 1 daselbst und Z e in in g e r  vom Betriebsamt 
Konigsberg 1 zur dortigen R. B. D.

In den einstweiligen Ruhestand getreten: der Direktor bei der 
Reichsbahn Max W o lt mann bei der R. B. D. KOln.

In den dauernden. Ruhestand getreten: der Direktor bel der Reichs
bahn Franz Schenck bel der R. B. D. Frankfurt (Main), der Reichsbahn
oberrat, Geheimer Regierungsrat Otto H anow , Dezernent (Mitglied) der 
R. B. D. Osten in Frankfurt (Oder), die Reichsbahnamtmanner Daniel 
W Orm bcke, Vorstand des Wagenbiiros der R. B. D. Altona, Bernhard 
M ichae lls  beim Betriebsamt Berlin 8 , Nikolaus Lensch, Vorstand der 
Bahnmelsterei 20 in Berlin-Westend, Fritz B a lzer beim Verkehrsamt 
Breslau, Jakob P ippe rt, Vorstand der Giiterabfertigung Wanne-Eickel 
Hauptbahnhof, Friedrich W estkam pe r, Betriebskontrolleur bei der 
R. B. D. Essen, Albert B iiltem ann , Vorstand des Bahnhofs Magdeburg- 
Buckau, Wilhelm H anke l, Vorstand des Verkchrsbiiros B bei der R. B. D. 
Oppeln, und Karl M orsch , Vorsteher des Bahnbetriebswerks Stuttgart-Rosen- 
stein, sowie der Oberlandmesser Leo B ardenheuer bei der R. B. D. Koln.

Gestorben: der Geheime Medizlnalrat Dr. med. W agner bei der 
Hauptverwaltung in Berlin, der Reichsbahnrat Julius G rapow  beim 
Betriebsamt Berlin 1 und der Reichsbahnamtmann Friedrich B iicker, 
Vorstand des Entschadlgungsbiiros der R. B. D. Berlin.

Nachrlchtlich: der Werkdirektor beim Ausbesserungswerk Wlttenberge. 
Reichsbahnoberrat B ard tke , ist zum Honorarprofessor in der Fakultat fiir 
Maschinenwesen der Technischen Hochschule Hannover ernannt worden.
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