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Alle Rechte vorbehalten. Die Entnahme ungestórter Bodenproben.
Ein neues Gerat fur nichtbindige Boden.

Von Reg.-Baurat ®r.=3ng. Mohlmann, Berlin.

Aufgabe  der B augrundfo rschung .

Mit der gewaltigen Stelgerung der Bautatigkeit im neuen Deutschland, 
insbesondere durch den Bau der Reichsautobahnen mit ihren vielen Kunst- 
bauten und durch den Ausbau der Relchswasserstrafien mit ihren mannig- 
faltigen Bauwerken sowie durch die sonstlgen grofien óffentlichen Bauten, 
hat auch die planmafiige Bodenforschung erhóhte Bedeutung und neuen 
Auftrieb erhalten.

Aufgabe dieser noch yerhaltnismafilg jungen, aber rasch yorwarts- 
drangenden Wissenschaft ist elnerseits und wohl in erster Linie die Ent
wicklung geeigneter Gerate und Verfahren fur eine griindliche sach- 
kundlge Untersuchung und Begutachtung der yerschiedenen Bodenarten, 
besonders der Bóden, die dem entwerfenden Ingenleur Sorge berelten. 
Anderseits aber Ist sie auch bestrebt, durch Verelnheitlichung der Boden- 
bezeichnungen und durch Anleitung zu elnwandfreier Entnahme von 
Bodenproben auf der Baustelle1) die Voraussetzungen fflr wirklich brauch- 
bare erdstoffphysikalische Untersuchungen in den Versuchsanstalten zu 
schaffen und zugleich einen móglichst objektiven Vergleichsmafistab fiir 
die von den einzelnen Bauherren bzw. Bohrunternehmern an yerschiedenen 
Stellen ausgefuhrten Bodenaufschliisse zu flnden.

DaB diesem Arbeitsgebiet der grófite Wert beizumessen ist, liegt auf 
der Hand; hangt doch in manchen Failen uberhaupt die Ausfflhrbarkelt 
eines Bauwerks von der Feststellung der Eigenschaften des Untergrundes 
ab. Fast immer aber spielen die Besonderhelten des Bodens fiir die 
Art und Weise einer Bauausfuhrung und damit fiir den Geldaufwand 
eine so ausschlaggebende Rolle, dafi demgegeniiber die Kosten der Boden- 
untersuchung' selbst kaum ins Gewlcht failen.

Nicht zuletzt sind derartlge Untersuchungen zur Vermeldung von 
Mlfierfolgen und zur Verhinderung von Bauunfallen, die oft das Leben 
yleler Volksgenossen gefahrden, eine unbedingte Notwendigkeit.

Einheitliche Verfahren bieten ferner die Mógllchkeit, die bel Irgend- 
elner Bauausfuhrung gemachten praktlschen Erfahrungen tiber Stand- 
fahlgkeit, Tragfahigkeit, Setzungen usw. nutzbringend fiir die Allgemeinheit 
auch auf anderen Baustellen zu yerwerten und so zur Rationallslerung 
belzutragen.

Die erdstoffphysikallschen Untersuchungen kónnen — zur Zeit jeden- 
falls —  im allgemeinen nur in bodenkundllchen Forschungsanstalten 
durchgefiihrt werden, da nur diese iiber entsprechende Einrichtungen 
sowie iiber geschultes Personal ycrfiigen. Aufgabe der órtlichen Bau- 
leltungen aber Ist es, die dazu erforderllchen Bodenproben rechtzeitig 
und vor allem sachkundlg zu entnehmen in einer fur zuveriassigen Auf- 
schlufi des Untergrundes ausreichenden Anzahl.

Gestórte und  ungestórte  Proben.

Die Entnahme und die Untersuchung eines Bodens richten sich, 
namentlich hinsichtlich der dabei aufzuwendenden Sorgfalt und Genaulg- 
keit, nach der Art seiner Beanspruchung ais Baugrund oder seiner Ver- 
wendung ais Baustoff und nach der Bodenart selbst.

Die hóchsten Anforderungen sind zu stellen, wenn der Boden ais 
Baugrund fiir die Grundung von Bauwerken dlent. Dabei wird natur- 
gemafi die Genauigkeit der Untersuchung wieder abhangig sein von den 
Abmessungen (Grundfiache und Hóhe) und der Wichtigkeit des Bauwerks. 
Auch fur die Beurtetlung der Standfestigkeit des Bodens bel tieferen 
Einschnitten sowie der Wasserdichti'gkelt ist die genaue Kenntnis der 
Bodeneigenschaften von grófiter Wichtigkeit. In allen diesen Failen ist 
die Untersuchung in gewachsenem Zustande angebracht. Es sind dem- 
gemafi u n g e s tó r te  Proben zu entnehmen.

Anders yerhalt es sich mit Bóden, die ais Baustoffe fiir Damm- 
schuttungen oder fiir kunstllche Dichtungen dienen sollen. Diese werden 
sowohl bel der Gewinnung ais auch beim Einbau yermischt und durch- 
gearbeitet und sind hinsichtlich ihrer Standfestigkeit anderen Bedingungen 
unterworfen ais in gewachsenem Zustande. Da diese Bóden also Ihre 
urspriingllche Struktur yerlieren, genugt hierfur auch die Entnahme ge- 
stórter Proben, die vor der Untersuchung móglichst so zu behandeln 
sind, wie die Bóden in der Natur yerarbeltet werden sollen.

Die Bodenart hat insofern EinfluB auf die Probenentnahme, ais blndige 
und sehr feine Bóden, die infoige ihrer Neigung zu Rutschungen und 
lang anhaltenden Setzungen oft weniger standfest und weniger tragfahlg 
sind, im allgemeinen genauere Untersuchungen erfordern ais andere Bóden. 
Bei blndlgen Bóden sind daher ungestórte Proben besonders wichtig.

Ł) Vgl. DIN 4022 .Einheitliche Benennung der Bodenarten und Auf
stellung der Schlchtenverzelchnisse“ ; DIN 4021 „Grundsatze fiir die Ent
nahme von Bodenproben*.

Die ubllche Art des Bohrens mit Schappe oder Ventilbohrer, bei der 
nur gestórte Proben gewonnen werden, genugt zwar fiir einen allgemeinen 
Aufschlufi iiber den Untergrund, z. B. fur die Vergebung von Erdarbeiten, 
lafit aber bei schwachbindigen Bóden nicht den Grad der tonigen Bei- 
mengungen erkennen, da diese im Wasser des Bohrloches ausgewaschen 
werden. Vor allen Dingen kann dabei meistens nicht festgestellt werden, 
ob die tonigen Bestandteile gleichmafllg in dem sandigen Boden yertellt 
oder ais dunne Schichten, die Anlafi zu Rutschungen geben kónnen, 
eingebettet sind. Abgesehen von der Bestimmung dieser feinsten Teile 
genUgt jedoch eine gestórte Probe fiir die Ermittlung der Kornyertellung 
und des spezifischen Gewichts sowie fiir chemische Untersuchungen.

Aber nur bei ungestórten Proben lafit sich eine Reihe weiterer 
wlchtlger Eigenschaften des Bodens ermitteln, ais da sind: Bodengefflge 
(Struktur), Lagerungsdichte (Raumgewicht, Verdichtungsfaktor), Schub- 
belwert (Reibung und Kohaslon), natiirlicher Wassergehalt (Porenyolumen), 
Wasseraufnahmefahigkeit sowie Durchiassigkeit.

Am besten kónnen diese Eigenschaften naturgemafi durch Schurfungen, 
die einen besonders guten und unmittelbaren Einblick in die Lagerung 
und Schlchtung im grofien geben und eine beąueme Probenentnahme 
mittels Stutzen ermóglichen, festgestellt werden, Schurfungen sind jedoch 
teuer und zeltraubend, besonders bei grófierer Tiefe und starkerem Wasser- 
andrang, und bleiben daher meistens auf Falle beschrankt, bei denen es 
sich um besonders wichtige Entscheidungen handelt.

Wesentlich einfacher, billlger und weniger zeitraubend, dabei in den 
meisten Failen ausreichend Ist die Entnahme von ungestórten Proben 
aus Bohrlóchern. Dleses Problem Ist daher auch im Laufe der Zeit 
immer mehr in den Vordergrund getreten.

In der Zusammenstellung S. 586 sind die wlchtigsten der bislang 
bekanntgewordenen Entnahmegerate aufgefiibrt und kurz beschrieben. 
Spalte 4 zeigt, dafi die meisten Gerate nur fiir undurchlassige und wenig 
durchlassige Bodenarten geeignet sind; allerdings kann mit dem Gerat f 
von E h renbe rg  auch durchiassiger Boden gewonnen werden, aber nur, 
wenn er fur das Elnpressen der beiden Chemikalien nicht zu fein ist. 
Auch mit dem Gerat c von B u rk h a rd t gelingt manchmal unter be- 
stimmten giinstigen Verhaitnissen die Entnahme nichtbindigen Bodens; 
es kommt aber ganz auf die Lagerung an, ob die Kernfedern den Kern 
festhalten kónnen. Zu diesem Problem wird in dem Buche von Kógler- 
S che id ig  „Baugrund und Bauwerk" 1938, S. 30, folgendes ausgefuhrt:

„Sand im Grundwasser lafit sich nicht entnehmen, deshalb gestórte 
Proben ln Giaser oder Biichsen fullen.

Man hat auch yersucht, die Entnahme von nichtbindigen Bodenarten 
dadurch zu erreichen, dafi man den Boden im und am unteren Ende des 
Stutzens versteint. Alle diese Verfahren sind leider nicht unbedingt 
zuyerlassig. Die Aufgabe der Entnahme ungestórter Bodenproben auch 
aus Sand und Kies ist noch nicht einwandfrei gelóst und wird aus 
physikalischen Ursachen kaum gellngen.

Die Entnahme der Bodenproben mittels des Burkhardtschen Ramm- 
rohres gibt keine ungestórten Bodenproben im Slnne der Erdstoffphysik, 
liefert aber, wo sie anwendbar und nicht zu teuer Ist, eine ausgezeichnete 
Obersicht uber die Schichtenfolge."

Aus dieser kurzeń Obersicht ergibt sich also, dafi ein U niversa l-  
ge rat, das die Entnahme ungestórter Proben im Grundwasser bel allen 
Bodenarten aufier Gesteln gewahrleistet, bislang nicht yorhanden war, 
Diese Lucke soli durch das im folgenden beschriebene neue Gerat ge
schlossen werden.

Entw icklung eines neuen GerUtes.

Bel der Kanallslerung der Mittelweser waren fiir den Bau der Stau- 
stufe Langwedel zahlreiche Bohrungen auszufiihren. Dabei wurden unter 
dem Auelehm in der Hauptsache relne Sande und Kiesę angetroffen, 
daneben aber auch Flufiton (Faulschlamm) und mehr oder weniger tonlge 
Sande bzw. sandige Tone (aufgearbeiteter Geschiebemergel), an derWehr- 
baustelle auch weicher Mehlsand und Schluff, bei denen hinsichtlich der 
Standfestigkeit bzw. der Tragfahigkeit gewisse Bedenken bestanden. Fiir 
die eingehende Untersuchung dieser zum Teil nichtbindigen Bodenarten 
in einer bodenkundllchen Versuchsanstalt waren ungestórte Bodenproben 
zu entnehmen.

Da die ln der nachstehenden Zusammenstellung aufgefiihrten Ent
nahmegerate damals zum Tell noch nicht yorhanden, zum Tell dem Ver- 
fasser nicht bekannt waren, wurde die Aufgabe von Grund auf neu an- 
gefafit.

Bei der Entwicklung des neuen Entnahmegerats wurde in Zusammen- 
arbeit mit einem Bohrunternehmer yorgegangen, um die yerschiedenen
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Obersicht iłber d ie  w ichtigsten Gerate fflr die En tnahm e  ungestórter Bodenproben .

Gerat von
I Grundsatziiche 

Anordnung
A r b e l t s  w e is e Geelgnet fur

a) Olssen: 

Kolbenbohrer 
(Abb. 1)

Kolben Zylinder wird mit Kolben in tiefster Stellung bis auf die zu entnehmende Schicht 
im Bohrloch heruntergelassen, dann Kolben festgehalten und Zylinder in den Boden' 
gedrflckt. Zylinder und Kolbenstange werden verbunden und zusammen mit der

Probe hochgezogen.

weichen Ton

b) Ehrenberg: 

Bodenstanze 
(Abb. 2)

Kolben Arbeitsweise wie zu a, Verfeinerung des Kolbenbohrers. Entweder Einrammen mit 
leichtem Bar oder Einpressen mit Druckwasser. Kolben durch Kniehebel oder Sperr- 
klinke gegen Abwartsrutschen im Zylinder gesichert. Im Zylinder auswechselbare 

langsgeteiite dflnne Hfllse fflr Entnahme und Versand der Probe.

undurchlassigen und 
wenig durchiassigen 

Boden

c) Burkhardt: 

Bohrpfahl 
(Abb. 3)

Federbleche Bohrpfahl, bestehend aus kraftigem Mantelrohr mit massiger Spitze und einem in 
Einzelteilen herausnehmbaren Innenrohr, wird mit schwerer Ramme oder Fallbar 
eingerammt. Der eingedrungene Boden wird im Innenrohr durch die am unteren 
Ende flschreusenartig angeordneten Federbleche (Kernfedern) festgehalten. Es werden 

durchgehende Bodensaulen entnommen.

undurchlassigen und be
schrankt durchiassigen 

Boden

d) Beathy 

(Abb. 4)

Kugelventil Entnahmerohr wird im Bohrloch durch Ramme in den Boden getrieben. Luft oder 
Wasser im Stutzen flber der Probe entweicht durch Kugelventil und darfiberliegende 
AuslaSóffnung. Beim Heben entsteht durch das Gewicht der Probe eine Saugkraft, die 
das Ventil schllefit. Besondere auswechselbare Hfllse fflr Probenentnahme und -versand.

undurchlassigen Boden

e) A. Casagrande 

(Abb. 5)

Vakuumpumpe Beim Absenken des Gerats im Bohrloch wird Luftschlauch abgekiemmt, um Ein- 
dringen von Wasser in den Stutzen zu verhindern. Beim Einrammen oder Ein
pressen in den Boden und wahrend des Hebens der Probe wird durch Vakuum- 
pumpe Saugkraft erzeugt. Vor dem Anheben wird die Probe vom gewachsenen 
Boden durch eine Drahtschlinge am unteren Stutzenende abgeschnitten. Wahrend 
des Einrammens wird die Schlinge durch Ton in einer Nut festgehalten. Die Schlinge 

wird durch ein Drahtseil zusammengezogen.

undurchlassigen und 
wenig durchiassigen 

Boden

f) Ehrenberg Verfestigung Nach dem Joostenschen Verfahren wird am unteren Ende des Entnahmestutzens ein 
Bodenpfropfen durch chemische Verfestigung hergestellt, der die darflber befindliche 
Bodenprobe festhait. Zufflhrung der beiden Chemikalien durch dflnne Schlauche.

durchiassigen nicht zu 
feinen Boden, soweit fflr 
Yerfestlgung geeignet.

Lósungen von vornheretn nach ihrer praktischen Brauchbarkeit zu sichten 
und nur die aussichtsreichsten bei den anzustellenden Versuchen weiter 
zu verfoigen.

Ais L e itg ed an ke n  fur das Entwerfen des neuen  Entnahm e- 
gerats  galten folgende:

1. e inw and fre ie  E n tn ahm e  der P roben ohne Verformung 
und Zusammenpressung,

2. a llg e m e in e  V erw endbarke lt sowohl fur bindige ais auch 
fflr nichtbindige Bodenarten,

3. le ic h te  und e in fache  H an d h a b u n g  sowie Befórderung des 
Gerats,

4. ge r in ge  K osten.

Auf die beiden letzten Punkte mufite ebenso
grofier Wert gelegt werden wie auf die ersteren.
Es mufi móglich sein, auch in weit von Strafien 
abgelegenem und schwer zugangllchem Gelande 
(welche, sumpfige Wiesen) leicht Proben zu ent- 
nehmen. Das Gerat mufi von elnfachem Personal 
bedient werden kónnen und jedem, auch dem 
klelneren Bohrunternehmer zur Verfflgung stehen, 
damit von der Entnahme un
gestórter Proben weitgehend 
Gebrauch gemacht wird und 
die genaueren Untersuchungen 
nicht auf wenlge Einzelproben 
beschrankt bleiben.

r

H aup tg e ra t.

Das zuerst verwendete sehr 
e in fache  E n tn ahm eg e ra t 
(Abb. 6) besteht aus dem Ent- 
nahmestutzen von etwa 70 mm 
lichtem Durchmesser und etwa 
650 mm Lange, der aus 2 mm 
dlckem Weifiblech von Hand 
hergestellt wird. Der Stutzen 
wird in ein Kopfstflck einge- 
lótet, in das oben ein ais Ge- 
stange dienendes Rohr von 
40 mm Durchm. elngeschraubt 
ist. Das Gerat ist so leicht, 
dafi es bei Entnahmetiefen von 
5 bis 6 m von Hand in das 
Bohrrohr eingebracht und bis 
auf die Sohle abgesenkt wer
den kann. Bei weicheren 
Bodenarten, wie Flufiton, lafit 
sich sogar der dflnnwandige 
Stutzen auch in die Probe 
fast ganz von Hand eindrucken, 
bel sandigeren Proben wird er 
mit einem leichten Ramm- 
klotz elngeschlagen (Abb. 7).

■ii-.

•n Olssen 

Abb. 1.

Nachdem die Probe auf diese Weise in den Stutzen eingedrflckt ist, 
wird auf das obere Ende des Gestangerohres eine kleine Handpumpe 
aufgeschraubt, mit der je nach Bedarf eine bis zu 8 m Wassersaule gehende 
Saugkraft zum Festhalten der Probe ausgeflbt werden kann. Die Grófie 
des Unterdrucks wird durch ein angeschraubtes Manometer flberwacht. 
Mittels der Windę des Bohrbocks wird das Rohrgestange angehoben und 
damit der Stutzen mit der Probe aus dem Boden gezogen. Dann werden 
Stutzen und Rohr mitsamt der Pumpe aus dem Bohrrohr hochgezogen 
(Abb. 8) und waagerecht auf den Boden gelegt. Der die Probe enthaltende 
Stutzen wird oben abgesagt, an den Enden mit Paraffin vergossen und 
in einer Holzklste mit Holzwolle verpackt an die Versuchsanstalt gesandt.

Auf diese Weise lassen sich Proben von blndigen Bóden 
leicht und schneil entnehmen. Bel weniger bindigen Bóden 
ergaben sich gelegentlich Schwierigkeiten aus dem Um- 
stande, dafi das Gestange nicht auseinandergeschraubt 
werden konnte, sondern zur Erhaltung des Unterdrucks in 
einem Stiick mitsamt der Pumpe herausgezogen werden 
mufite. Abhilfe wurde geschaffen durch E in b au  eines 
K e g e lv e n t ils  mit Gummisitzfiache in dem Gestangerohr 
etwa 50 cm flber dem Stutzenkopf (Abb. 9 oben links und 
Abb. 10), wodurch das Rohr nach oben luftdicht ab- 
geschlossenund das Heraus- 
fallen der Probe nach unten 
verhindert wird.

Ein gewisserSplelraum 
flber der Probe ist not- 
wendig zur Aufnahme von 
lockeren Bodenteilen, die

AustaA 
óffnung

Kuge!-- 
ventl! 'l~ t

rd.100-

Messing-
rohn

-grobes Siei

Abb. 2. Abb. 3.

Beatfy 

Abb. 4. Abb. 5.
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Abb. 10. Verbessertes Hauptgerat 
mit Yentll Im Gestange.

Abb. 11. Zusatzgerat fiir nichtbindigen Boden 
von unten gesehen, Klappe geóffnet.

Abb. 9. Links: verbessertes Hauptgerat mit Ventil Im 
Gestange. Rechts: Zusatzgerat fiir nichtbindigen Boden.

Abb. 6. Einfaches Entnahmegerat 
(Entnahmestutzen) vor dem Einsetzen.

Abb. 7. Einschlagen des Stutzens 
mit leichtem Rammklotz.

Abb. 8. Festhalten der Bodenprobe 
mit Saugpumpe.

wahrend des Hebens den Unterdruck konstant zu halten. Abgesehen 
davon, dafi ein solches Verfahren ziemllch unbeąuem gewesen ware, 
hatte es bei durchiassigen BOden auch keine Gewahr fflr die Ober- 
windung der kritlschen Strecke iiber Wasser geboten. Aufierdem ware 
die Moglichkeit einer Strukturver8nderung der Probe bei langerem Durch- 
saugen von Luft nicht von der Hand zu weisen.

Es ergab sich also die Notwendigkeit, fiir die Probenentnahme von 
durchiassigen Bóden nach einer besseren Lósung zu suchen. Dabei 
wurden verschiedene Moglichkeiten ins Auge gefafit.

Zunachst wurde daran gedacht, das bisher verwendete Gerat grund- 
satzllch belzubehalten und durch chemlsche Verfestigung von Boden im 
unteren Ende des Stutzens unter der Probe einen Pfropfen herzustellen. 
Der Plan wurde aber wieder aufgegeben, weil das Verfahren bei feinen 
Bóden, die sich nicht verfestlgen lassen, versagt und die Ausfiihrung zu 
umstandlich erschien. Fragllch war auch, ob sich die Dosierung der 
elnzupressenden Lósung so genau bestimmen liefi, dafi nicht zum Tell 
die Probe selbst verfestigt wiirde2).

Z usa tzge ra t.

Zwei andere aussichtsreiche Moglichkeiten wurden nicht weiter ver- 
folgt, da die im folgenden beschriebene Lósung in Form eines Zusatz- 
gerats zu dem fiir bindige Bóden benutzten Gerat zum Ziele fiihrte.

Dieses Z u sa tzg e ra t fiir n ic h tb in d lg e  B óden  besteht aus einer 
etwa 60 cm langen Blechhiilse von ąuadratlschem Querschaitt, die oben 
offen und unten mit einer Klappe versehen Ist (Abb. 9 rechts u. Abb. 11). 
Dieses Fanggerat wlrd von oben uber das Hauptgerat gestulpt, wobei 
sich die Klappe schliefit, sobald darln der Stutzen mit der Probe hoch
gezogen wlrd. Im einzelnen geht die praktische Anwendung folgender- 
mafien vor sich:

Nachdem das Bohrloch mit den iiblichen Bohrgeraten im Schutze 
eines Mantelrohres bis auf die gewiinschte Tiefe vorgetrieben ist, wird 
zunachst der rundę Entnahmestutzen des Hauptgerats mit dem Rohr- 
gestange bis auf den zu entnehmenden Boden heruntergelassen und 
eingeschlagen; das im Rohrgestange beflndllche Ventil wird mit Hilfe 
der Saugpumpe gelflftet. Nach Abschrauben der Pumpe wird das Hllfs- 
gerat mit hochgeschlagener Klappe iiber das Rohrgestange des Haupt
gerats gestfilpt und mittels einer angeschraubten diinnen Stange so weit 
herabgelassen, dafi die offene Klappe ein wenig uber der Sohle des 
Bohrloches steht. In dieser Stellung wird das Hilfsgerat am Bohrrohr 
(Mantelrohr) befestlgt. Darauf wird das Hauptgerat mit der im Stutzen 
befindlichen Bodenprobe angezogen und in dem Zusatzgerat so weit 
hochgehoben, dafi sich die Klappe des Zusatzgerats schliefien kann.

2) Inzwischen ist dieses Verfahren bei dem bereits erwahnten Gerat 
von E h renbe rg  zur Anwendung gekommen.

infolge des voraufgegangenen Arbeltens mit dem Ventilbohrer bel nicht
bindigen Bóden an der Sohle des Bohrrohres vorhanden sind. Er bietet 
Gewahr dafiir, dafi in dem Stutzen selbst —  vorausgesetzt, dafi er tief 
genug eingeschlagen wird (Kontrolle durch Anzelchnen der Probelange 
am Rohr) —  nur ungestórter Boden zuruckblelbt, wahrend der gestórte 
nach oben in den Auffangraum durchgedrtickt wird.

Dies Ist ein wichtiger Punkt, auf den bei allen Entnahmegeraten zu 
achten ist. Fehlt ein solcher Auffangraum, so mufi der Entnahmestutzen 
entsprechend langer sein, und der obere gestórte Tell der Probe darf 
nicht benutzt werden.

Das sichere Schliefien des Ventils, selbst bei Verschmutzung durch 
Sandkórner, wlrd durch eine elngebaute Feder gewahrleistet. Da das 
Ventil sich erst bei einem der regelbaren Federspannung entsprechenden 
Oberdruck óffnet, wird es nach dem Einschlagen des Stutzens in den 
Boden durch Ansaugen geluftet, um zu verhindern, dafi der — zwar 
gerlnge —  Oberdruck die Bodenprobe aus dem Stutzen herausdriickt. 
Zum Liiften wird auf das Gestangerohr die obenerwahnte Saugpumpe 
aufgeschraubt und kann dann gleich wieder abgenommen werden, da 
dieses verbesserte Gerat die Probe durch das Ventil festhait. Beim Hoch- 
ziehen des Gestanges werden die Rohrschiisse einzeln abgeschraubt.

Das vorstehend beschriebene G era t en tsprach  bei der praktischen 
Anwendung den E rw artungen , soweit es sich um die Entnahme
b in d ig e r  oder w e n ig s te n s  s chw achb in d ig e r  B óden  handelte.
Bei ganz durchiassigen Bóden —  wie relnem Sand — gelang aber damit 
bei grófier Tiefe die Probenentnahme aus dem Grundwasser nicht. Der 
kritische Augenblick trat naturgemafi bei dcm Herauszlehen des Stutzens

aus dem Wasser 
ein wegen des Auf- 
hórens der Auf- 
triebwirkung. Die 
Probe rutschte wah

rend des Hebens

Schnitt A -3  M  S chnitt C -D  M aus dem Stutzen
heraus, weil durch 
die Poren allmah
lich Luft hindurch- 
gesaugt wurde, bis 

der Onterdruck 
(Saugkraft) iiber der 
Probe nicht mehr 
ausreichte, um sie 
festzuhalten.

Es hatte nahe- 
gelegen, durch an- 
dauerndes Pumpen

tta u p tg e riif

óS-JO

Z usa tzgera t

~<P 50—
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Alsdann wird das Hauptgerat 
etwas gesenkt, so dafi der 
Entnahmestutzen sich auf die 
Klappe aufsetzt und die Probe 
nicht mehr herausfallen kann. 
Nun werden Haupt- und Zusatz
gerat miteinander verbunden 
und gemeinsam hochgezogen, 
wobei das Gestange beim 
Hauptgerat und beim Zusatz- 
gerat abschnittsweise abge- 
schraubt werden kann. Der 
Entnahmestutzen bleibt auch 
nach dem Auftauchen aus dem 
Grundwasser des Bohrrohres 
von Wasser umgeben (Abb. 12), 
das in dem unten durch 
die Klappe abgeschlossenen 
Zusatzgerat mit hochgezogen 

Abb. 12. Hauptgerat mit Zusatzgerat wircj. Erst wenn beide Ge
nach Entnahme einer Probe. rgte oben angelangt in die

waagerechte Lage gedreht 
werden, lauft das Wasser oben ab. Infolge des Vorhandenseins von 
Wasser ln dem Zusatzgerat ist ein dichter Abschlufi zwischen Stutzen- 
unterkante und Klappe etwa durch Belegen der Klappe mit Leder oder 
Gumml nicht elnmal erforderlich.

Die B rauchba rke it dieses Zusatzgerats ist p rak tisch  nach- 
gew lesen  worden durch Verwendung bei der Entnahme einer grOfieren 
Anzahl von ungestOrten Bodenproben fiir die Staustufe Langwedel.

An der Schleusenbaustelle wurden unter Wasser relne kiesige Sande 
von folgender Kornzusammensetzung entnommen:

I. fe lneres Bohrgut. 

uber 3,0 mm Lochdurchmesscr 1,1% 
. 1,0 . . 12,4 „
. 0,2 „ „ 81,4 „

unter 0,2 , , 5.1 „

100,0%

II. grOberes Bohrgut. 

iiber 7,0 mm Lochdurchmesser 5,7%  )
. 3,0 „ „ 16,0 ,  ̂ 46,6%
. 1,0 „ . 24,9 . J
. 0,2 . , 49.2

unter 0,2 , , 4,2

100,0%.
Das grObere Gut bestand fast zur Halfte aus Grobsand, Feinkies und 
Mlttclkies. Die GrOfie des Korns ist auf Abb. 13 mit der Lupę gut zu

erkennen. Die Probe wurde zu 
diesem Zweck aus dem Stutzen 
hcrausgestofien.

An der Wehrbaustelle wur
den die Proben aus BohrlOchern 
teils am Ufer, teils vom Schlff 
aus Im Strom selbst in Tiefen 
von 6 bis 20 m entnommen. 
Dabei handelt es sich um

„festgelagerten relnen Mittel- 
sand mit Stelnchen',

„sehr weichen, schmierigen 
Sand mit Mehlsand, Schluff 
und Steinen" und

„schwachtonigen Mehlsand".

Gerade bei der Entnahme 
in der Weser traten die Vor- 
teile, die in der Leichtigkeit Abb. 13. Mit dem Gerat
und Einfachheit des Gerats Ile- entnommener reiner Kiessand.

gen, besonders deutlich zutage.
Es waren keinerlei Geruste und schwere Rammgerate erforderlich, sondern 
es geniigte die Aufstellung eines Icichten Bohrbocks auf zwei Prahmen. 
Die Probenentnahme glng in kiirzester Zeit ohne jede Schwlerlgkeit 
vonstatten.

Die K osten  und der Zeitaufwand fiir die Entnahme einer un
gestOrten Bodenprobe mit dem vorstehend beschriebenen Gerat waren 
sehr gerlng. Der Bohrunternehmer berechnete fiir eine Probenentnahme 
elnschliefiilch Verpackung und Versand der Probe an die Versuchsanstalt 
ln Hannover 14 RM, das entspricht bel einem 20 m tiefen Bohrloch 
etwa 10%  der Bohrkosten. Dabei ist zu berflcksichtigen, dafi die 
Stutzen jeweils nach Bedarf von Hand angefertigt wurden. Bei An
wendung des Verfahrens in grOfierem Umfange sind noch Verbesserungen 
mOgllch, wodurch sich auch die Kosten noch verringern werden.

Der Z e ita u fw an d  ist wegen des Zusammensetzens und Abbauens 
des Gestanges zum Tell von der Entnahmetlefe abhangig; bei den 
iiblichen Tiefen bis etwa 20 m kann man mit V, bis 1 Std. rechnen.

Zum Schlufi mogę noch auf eine Verbesserungsm0gllchkelt hin- 
gewlesen werden. Der ąuadratlsche Querschnltt des Hlifsgerats be- 
ansprucht viel Platz und verlangt eine Bohrrohrwelte von 200 mm. Um 
auch die Verwendung des Gerats bei 150-mm-Mantelrohr zu ermOglichen, 
kann ein rundes Zusatzgerat gewahlt werden. Dabei mufi dann die Klappe 
nach oben konvex gewOlbt sein, damit sie sich in geOffnetem Zustande 
der Rundung des Rohres anpassen und welt genug Offnen kann. Aber 
auch ein halbrunder Querschnitt, bel dem die Ausbildung der Klappe 
einfacher ist, ermOglicht noch gerade die Verwendung eines 150-mm- 
Mantelrohres.

Alle Rechte vorbehnlten. Amerikanische Vorschriften fiir die Abdichtung

von Eisenbahnbauwerken gegen Sicker- und Grundwasser.1)

Dic Vorschriften entsprechen etwa der „Vorlaufigen Anweisung fiir 
Abdichtung von Ingcnieurbauwerken der Deutschen Reichsbahn" (AIB). 
Abweichend von diesen Vorschriften enthalten die Normen der amerika- 
nischen Elsenbahnen keinerlei Zelchnungen mit Darstellungen von Sonder- 
fallen, dafiir jedoch eine grofie Anzahl allgemeln gehaltencr Anweisungen.

Insbesondere geben sie Anweisungen fiir die Beschaffer.heit der 
Baustoffeund die Durchfuhrung von Abdichtungsmafinahmen bel Briicken- 
fahrbahnen, Widerlagern, Sliitzmauern, Durchiassen, Griindungen, Keller- 
geschossen, Umfassungsmauern, Behaitern und ahnlichen Bauwerken.

Grundsatzlich soli das Wasser soweit ais mOglich durch geeignete 
Entwasserungsanlagen von der abzudichtenden Flachę weggeleitet werden. 
Falls der Wasserandrang gering ist und die Bauteile nicht dem Frost 
ausgesetzt sind, mufi eine Abdichtung nur dann vorgesehen werden, 
wenn sie durch das Aussehen des Gebaudes oder dessen Verwendungs- 
zweck gerechtfertigt ist. Die Art der Abdichtung ist im Hinblick auf 
den Verwendungszwcck, die voraussichtliche Lebensdauer des Gebaudes 
sowie die Kosten einer ctwaigen Erneuerung der Abdichtung zu wahlen. 
Eine H a u td ic h tu n g  u n te r  V e rw e nd ung  g e tran k te r  E in la g e n  
und K lebem asse  wird ais die beste Ausfuhrungsart angesehen.

Abdlchtungen durch A ns tr iche  werden bei Durchfeuchtung unter 
Wechsel von Frost und Tauwetter sowie bei Vorhandensein von Rissen 
im Mauerwerk ais unwirksam bezeichnet. Es sind stets mehrere An
striche auszufflhren, da es unmOglich Ist, in einem Arbeitsgang elnen 
fehlerlosen Oberzug herzustellen.

Kurze Brucken und Durchiasse erhalten an den Flachen, gegen die 
die Hlnterfilllung anliegt, lediglich eine Abdichtung durch Anstriche. 
Widerlager-, Ufer- und Stiitzmauern benOtlgen, soweit fur eine glatte Ab- 
leitung des Sickerwassers gesorgt ist, keine Abdichtung; lediglich die 
Fundamcnte erhalten elnen Schutz durch Anstriche. Grofiere Briicken, 
Fufigangertunnels, Untergrundbahnen sowie die ins Grundwasser 
tauchenden Mauern und Sohlen von Gebauden miissen eine vollkommene 
Hautdichtung erhalten.

') Herausgegeben von der „American Rallway Englnecring Assoclation, 
Speclal Committee on Waterproofing of Rallway Stmctures".

Auf die A n o rd n u n g  der D lc h tu n g  ist schon beim E n tw urf 
Riicksicht zu nehmen. Es wird hierbei besonders darauf hingewiesen, 
dafi MaBnahmen zu treffen sind, um ein Abscheren der Dlchtung zu 
vermeiden, z. B. an den Steilen, an denen Briickentrager gegen die 
Widerlager stofien. Weiter ist dafiir zu sorgen, dafi die Abdichtung in 
ihrer ursprunglichen Lage festgehaltcn und gegen Schub, Pressung
u. dgl. durch eine Schutzschicht gesichert wird.

Ais K lebem assen  sind glelchberechtlgt Bitumen und Stelnkohlen- 
teerpech zugelassen. In den zur Zeit giiltigen, voriaufigen Liefer- 
bedingungen der Deutschen Reichsbahn ist die allgemeine Verwcndung 
von Teererzeugnissen, abgesehen von Trankmassen, noch ausgeschlossen, 
wahrend die Vorschriften fiir die Ausfuhrung von wasserdruckhaltenden 
Dlchtungen, DIN 4031, in glcicher Weise wie die amerikanischen Vor- 
schriften Teer- und Bitumenerzcugnisse zulassen.

Voranstrich, Trank- und Klebemassen miissen jedoch jeweils auf 
demselben Grundstoff aufgebaut sein, d. h. es diirfen z. B. teergetrankte 
Pappen nicht mit BItumenkiebemassen zusammen verarbeitet werden.

Bel B itum en-  und  T eerk lebem ass en wird jeweils nach dem 
Verwendungszweck fiir Anstriche iiber und unter der Erde unterschieden. 
Der Erwcichungspunkt des Bitumens soli fiir Aufstrlche iiber der Erde 
etwa 10 0 hOher, fiir Aufstrlche unter der Erde etwa 15 0 tiefer liegen, 
ais In DIN 4031 festgelegt. Teerklebemassen fiir Anstriche iiber der 
Erde sollen etwa den glelchen Weichheitsgrad, haben wie in DIN 4031 
vorgesehen; fiir Anstriche unter der Erde ist (ahnlich wie bei Bitumen) 
eine Klebemasse zu verwenden, dereń Erweichungspunkt rd. 8 °  tiefer 
liegt, ais DIN 4031 vorschreibt. Die Wahl von derart weichen Bitumen- 
und Teerklebemassen fiir Anstriche unter der Erde ist offenbar ge- 
troffen, um auf jeden Fali Spriinge und Briiche in der Dichtung im 
Winter auszuschliefien. Die gewahlte Untertellung erschelnt recht zweck- 
mafilg.

Ais ge trank te  E in la g e n  sind Gewebe aus Baumwollstoff und 
Filzpappen zugelassen. Die ungetrankten Einlagen haben ein Durch- 
schnittsgewicht:

Gewebe mlnd. 136 bzw. 170 g/m2,
Filzpappe . . . mlnd. 255 g/m2,
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sind also nur 1/2 bis 1/3 so schwer wie Jutegewebe gemSfi AlB bzw. 
625er Pappe. Das Gewicht der Triinkmasse ist bei Gewebe mindestens 
1,75, bei Filzpappe mindestens 1,40 mai so grofi wie das der ungetriinkten, 
getrockneten Einlage. (Gemafi AIB lauten die entsprechenden Werte 
fflr Jutegewebe: 0,67, fflr Wollfilzpappe: 1,0). Auf eine sehr sorgfaltige 
TrSnkung wird also grOfiter Wert gelegt.

Die abzudlchtenden Fiachen sollen trocken und sauber sein 
Waagerechte Fiachen diirfen keine Vertiefungen aufweisen, in denen 
sich Wasser ansammeln kann. Bei feuchtem Wetter und bel Temperaturen 
unter 10° darf nur mit besonderer Erlaubnis der Bauleitung gearbeitet 
werden. Samtliche abzudlchtenden Fiachen erhalten einen Voranstrich, 
mitAusnahme langs der Dehnungsfugen. Das Vorstrlchmittel soli gleich- 
falls auf demselben Grundstoff aufgebaut sein wie die Tr3nk- und Klebe
masse (Teer bzw. Bitumen). Der Voranstrich soli 24 Stunden vorher 
aufgebracht werden, damit ergenflgend Zelt hat, durchzutrocknen. —  Die 
Fiachen werden abschulttweise mit aufgeschmolzener Klebemasse be- 
strlchen, worauf sofort anschllefiend die Einlage aufzulegcn und eln- 
zudrflcken ist. Jeder folgende Anstrich soli die Einlage vollkommen decken. 
Der Verbrauch fflr einen Anstrich darf nicht gerlnger sein ais 1,83 kg/m2.

Vorschriften flber die Z ah l der E in la g e n  in Abhangigkeit von 
dem Grundwasserdruck — wie in den AlB und DIN 4031 —  linden sich 
nicht. Es sind nur Ausfflhrungstypen angegeben, wobei die Verwendung 
von Gewebeeinlagen bevorzugt wird. Vorgeschlagen werden:

a) zwei Lagen Baumwollgewebe,
b) drel Lagen Baumwollgewebe,
c) zwei Lagen Filzpappe, eine Zwischenlage Gewebe,
d) vier Lagen Filzpappe, eine Zwischenlage Gewebe.

Die Zahl der Anstrlche mufi jeweils um einen grofier sein ais die 
Zahl der Bahnen. Es sei hierbei noch erwahnt, dafi es sich bei den 
Einlagen stets nur um getranktes Gewebe bzw. getrankte nackte Fllz- 
pappen handelt. Fabrikfertlge Dichtungsbahnen mit beiderseitiger oder 
einseitiger Deckschicht sind nirgends erwahnt.

Fflr das V e r legen  der Einlagen wird die sogenannte englische Art 
vorgeschlagen, wobei die Bahnen wie Schlndel tiberelnanderliegen. Bei 
einer zw e ila g lg e n  Abdichtung wird zunachst eine halbe Bahn auf- 
geklebt, hierauf anschliefiend Bahnen normaler Breite, wobei jede Bahn 
die vorhergehende um rd. 5 cm uberdecken mufi. Bei d re ila g lg e r  
Abdichtung ist das Vorgehen grundsaizlich das glelche, wobei jedoch 
der erste Streifen nur %  Bahn, der zweite 2/3 Bahn breit ist, wahrend 
die folgenden die normale Breite haben. Jede Bahn mufi die dritt- 
vorhergehende um mindestens 5 cm flberdecken. Diese Verlegungsart 
dilrfte jedoch nur mOglich sein, soweit es sich um Bahnen gleicher Art 
(Gewebe oder Pappe) handelt. Beim Wechsel der Art der Einlage mufi 
offenbar jede Lage yóllig in sich verklebt werden.

Das englische Verlegungsverfahren dfirfte den Vorteil haben, dafi 
die ganze Dichtung in einem Zuge ausgefuhrt wird. Bedenken, dafi

entlang einer Bahn Wasser durch die ganze Dichtung schrag durchdringt, 
bestehen offenbar nicht.

Durch standiges Umrfihren beim A u fsch m e lzen  der K lebem asse  
ist dafiir zu sorgen, dafi diese am Boden oder an den Wandungen der 
Kessel nicht uberhitzt wird. Bitumen soli nicht flber 176° C, Stein- 
kohlenteerpech nicht flber 121 ° C  erhitzt werden, wobei die Temperaturen 
durch geschfitzte Thermometer zu flberwachen sind.

Bei einfachen Abdichtungen mit Anstrichen wird eine Schutz- 
sch ich t nicht fflr notwendig gehalten. Membran-Dlchtungen sind da
gegen stets abzudecken, wofflr Schutzschichten yerschiedener Art Ver- 
wendung finden konnen:

a) Asphaltmastix, der in einer Dicke von mindestens 4 cm auf
gebracht wird;

b) eine Lage Asphaliplatten von mindestens 3 cm Dicke, die in 
Asphalt verlegt werden;

c) eine mindestens 5 cm dicke ZementmOrtelschicht;
d) eine Lage von mindestens 5,6 cm dicken hartgebrannten Back- 

steinen.

Bitumen soli nur dann zu Schutzschichten yerwendet werden, wenn 
die Abdichtung selbst mit Bitumenklebemasse ausgefuhrt ist. Eine Schutz- 
schlcht mit Mastix darf nur bis zu Neigungen 1 : 2,67 yerwendet werden. 
Fflr die Zementmórtel-Schutzschicht ist ein sehr fettes Mischungs- 
yerhaltnis von 375 1 Zement auf 1 m3 MOrtel yorgeschrieben.

Die recht umfangreichen Bestimmungen flber die Ausfflhrung der 
Schutzschicht lassen erkennen, dafi man in Amerika die sorgfaltige Aus
fflhrung und Dauerhaftigkeit der Schutzschicht ais fflr den Bestand der 
Dichtung sehr wichtig ansicht.

Bei B au fugen  wird auf 23 cm nach beiden Seiten hin der Vor- 
anstrich weggelassen und diese Flachę mit einem starken Isolierpapier 
abgedeckt, um auf jeden Fali ein Ankleben der Dichtung langs der Fugę 
zu yerhindern.

Die trockenen und sauberen Dehnungsfugen werden mit einer 
Bitumen-Asbestfaser-Masse satt ausgespachtelt. Diese Masse ist kalt ver- 
arbcitbar, was durch Zugabe von LOsungsmitteln erreicht wird.

A usb esse runge n  diirfen nur mit Erlaubnis der Bauleitung aus
gefuhrt werden. Falls die Ausbesserung einer fehlerhaften Stelle not
wendig wird, mufi hierbei die Undichtigkeit um 30 cm nach jeder 
Richtung hin fiberdeckt werden. Die weiteren Bahnen mussen dabei 
jeweils mindestens 7.5 cm flber die yorhergehende hinausrelchen.

Eine Einpressung der Dichtung, auf die ln DIN 4031 ganz besonderer 
Wert gelegt wird, wird in den amerikanischen Bestimmungen nicht ver- 
langt. Es ist dies yielleicht darauf zurflckzufflhren, dafi in Amerika 
schwachere, stark getrankte Einlagen yerwendet werden, bei denen eine 
Einpressung nicht so dringend notwendig erscheint.

Dipl.-lng. G. D e u b n e r , Essen.

Alle Reclite yorbehalten. Farbanstriche mit den heute erhaltlichen Rostschutzmitteln.
Von Oberreichsbahnrat Theodor Brodersen, Munchen.

Fflr die Zuteilung von Biel und LeinOl an die Rostschutzfarben her- 
stellenden Farbwerke legt die Oberwachungsstelle fflr unedle Metalle 
fflr Blei, die Oberwachungsstelle fflr industrielle FettversoTgung fflr Leinol 
die im Jahre 1934 von den einzelnen Firmen yerwendeten Mengen 
dieser Rohstoffe zugrunde. Die freigegebenen Mengen dieser Rohstoffe 
werden fflr die einzelnen Monate bekanntgegeben.

1. Leinol-Grund- und Deckfarben .

Die Reichsbahn ist in der Einschrankung der Verwendung aus- 
landischer Rohstoffe im Anstrichwesen von sich aus vorgegangen, indem 
sie schon im Sommer 1934 fflr ihre Dienststellen einen Verschnitt der 
Bleimennige mit 20%  Schwerspat anordnete. Im Sommer 1936 hat dann 
die Oberwachungsstelle fiir unedle Metalle eine Anordnung uber die 
Verwendung von Blelfarben1) erlassen. Es diirfen nach dieser Bleimennige, 
Bleiweifi und Sulfatbleiweifi vom Erzeuger fflr Anstrichzwecke nur mit 
einem Verschnltt von mindestens 20 %  an blelfreien Zusatzen geliefert 
werden. Bleimennige darf auch mit dem angegebenen Verschnltt, nicht 
mehr yerwendet werden fur Anstrichzwecke an Gelandern, Zaunen, 
Staketen, Gittern, ortsfesten Mflllbebaitern, GartenmObeln, Schildern aller 
Art sowie an Konstruktionsteilen aus Eisen und Stahl, die in die Erde 
yerlegt oder mit Beton ummantelt werden. Ausgenommen von diesem 
Verbot sind Gelander fflr Briicken und Eisenbahnanlagen sowie Schilder 
von Signalen und sonstige Verkehrszeichen. Nach der Ankiindigung des 
zweiten Vierjahresplans yerbot die Anordnung 382) der Oberwachungsstelle 
fflr unedle Metalle vom 23. Oktober 1936 Kupfer, Blei, Zink usw. fflr 
yiele Bauwerke. Blei darf nach dieser Anordnung und auch nach der An
ordnung 38a der Reichsstelle fflr Metalle vom 9,September 1939 auch weiter- 
hin fiir Rostschutzfarben yerwendet werden. Auf Grund der Ergebnisse der 
langjahrigen Freilagerversuche3) mit Versuchsblechen auf eigenen Prfif- 
standen mit yerschiedenen Grundfarben hat dann die Reichsbahn den Ver- 
schnitt in den OlbleimennIge-Verschnittfarben noch weiter erhoht. Es sind 
die Ólbleimennlge-Verschnittfarbe Bleimennige-Schwerspat 60:40 und

*) Deutseher Reichsanzeiger und Preufiischer Staatsanzelger Nr. 187 
vom 13. August 1936.

2) Deutseher Reichsanzeiger und Preufiischer Staatsanzelger Nr. 255 
vom 23. Oktober 1936.

3) Bautechn. 1936, Heft 43, S. 643.

Blelmennige-Eisenoxydrot 60:40, aufierdem eine bleifrele Grundfarbe 
Eisenoxydrot-Zinkoxyd 75:25, ebenfalls auf Ólbasis, Im Spatjahr 1936 
eingefflhrt worden4). Dic Eisenoxydrotfarbe ist jedoch nur dann zum 
Grundanstrlch zu yerwenden, wenn die Beschaffung der mit 4 0 %  Ver- 
schnitt gestreckten Bleimennige auf Schwierigkeiten stofit. Die glelch- 
zeitig eingefflhrten Ól-Austauschfarben fur den ersten und zweiten grauen 
Deckanstrlch mit dem FarbkOrper Zinkoxyd-Hammerschlag sollten nur 
dann benutzt werden, wenn graue Bleiweifi- und Eisenglimmeifarben 
nicht beschafft werden konnen. Durch die Eingliederung der Ostmark 
ins Reich ist nun der Eisenglimmer ais heimischer Rohstoff anzusehen. 
Um Blei einzusparen, sollen fflr graue Deckanstriche in erster Linie die 
Eisenglimmerfarben beschafft werden. Graue Bleiweififarben mit einem 
Gehalt von flber 90 %  Bleiweifi im FarbkOrper5) diirfen nicht mehr yer
wendet werden. Dagegen konnen die grauen Mischfarbcn Blelwelfi- 
Graphit und Bleiweifi-Eisenglimmer mit einem Gehalt an Bleiweifi von 
40 bis 60 %  (im FarbkOrper berechnet) noch verstrichen werden. Die 
Verwendung von bunten Deckanstrichen ist auf Ausnahmefaile zu be- 
schranken, weil sie den grauen Farben im allgemeinen in der Haltbar- 
keit unteilegen sind und aufierdem die gelben, roten, blauen und griinen 
Farben einen sehr hohen Bleiweifigehalt (60 bis 9 5 %  im FarbkOrper be
rechnet) besitzen. Auf Antrag hat die Oberwachungsstelle der Reichs
bahn und Reichsautobahn eine begrenzte Menge von unverschnittenem 
Bleiweifi zur Herstellung von Bleiweififarben freigegeben. Diese Frei- 
gabe bezleht sich aber nur auf die genannten grauen Bleiwelfi-Misch- 
farben und auf die bunten Deckfarben. Im Handel wird sonst statt reinem 
Bleiweifi das Bleiweifi Z, eine Mischung von Bleiweifi und Zinkweifi (70:30), 
angeboten, ein FarbkOrper, mit dem die im freien Handel noch zu be- 
kommenden Bleiweififarben angerieben werden.

Aufier den bei der Reichsbahn zugelassenen LeinOlfarben sind im 
freien Handel sowohl fflr Grundfarben ais auch fiir Deckfarben LeinOl
farben erhaitllch, die ais FarbkOrper Alumlniumpulyer, Eisenoxyd, Zink- 
oxyd, Zlnkstaub, Sillziumkarbid (Silcar), eine Aluminium-Silizium-Legierung

4) Vorlaufiges Verzeichnis von Anstrichstoffen auf Ólgrundlage, die 
zum Anstrich von Stahlbauwerken zugelassen sind. Drucksache 807/09 
der Deutschen Reichsbahn.

5) Technische Vorschriften fflr den Rostschutz von Stahlbauwerken 
(RoSt), Drucksache 807, § 8.
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(Sigal). Eisenoxyd-AluminiumsiIikat auf Steinkohlenbasis (Carnitt), Eisen- 
oxyd-Alumlnlumoxyd (Bauxit), Elsenoxyduloxyd (Hammerschlag), Aktlv- 
kohle (mit Ammoniakgas beladene Holz- oder Steinkohle) enthalten. Ver- 
schledene dieser Farbkorper werden bei Grundfarben nicht nur rein, 
sondern auch ais Verschnltt mit Bleimennlge verwendet. Ais Deckfarben 
werden sie teils in dem dem Farbkórper eigenen Farbton, teils aber durch 
Zumischung anderer Farbkorper in den verschledensten bunten Farbtónen 
verwendet.

2. Rostschutzfarben auf Teer- und Bitumen-Grundlage.

Da die Verwendung von Bleimennlge an solchen Stahl- und Eisen-
teilen verboten ist, die in die Erde verlegt sind, hat die Reichsbahn
hierfur Anstrichstoffe auf Teer- und Bitumen-Grundlage vorgeschrieben. 
Reiner Steinkohlenteer, wie er bei der Steinkohiendestillation anfailt, 
kann nicht verwendet werden,, da er wegen seines hohen Gehalts an 
schwerflflchtlgen Ólen sehr langsam trocknet und einen sehr niedrigen 
Erwelchungspunkt hat. Steinkohlenteer beginnt schon bei Temperaturen 
bei 30° abzulaufen. Es wird daher Steinkohlenteerpech verwendet, das
aus den Riickstanden der Destillation von Steinkohlenteer gewonnen wird
und in hóher siedenden Benzolkohlenwasserstoffen oder leichten Teer- 
ólen gelOst ist. Es sind vier Anstriche mit diesem sogenannten Eisen- 
lack vorgeschrleben. Neben diesem erst neuerdings zugelassenen Teer- 
erzeugnls wird auch das schon langer zugelaśsene Bitumen verwendet, 
das aus Naturasphalt oder Erdólasphalt besteht. Es sind ebenfalls vier 
Anstriche mit Bitumen vorgesehen. Das Bitumen ist in Benzin oder hoher 
siedenden Benzolkohlenwasserstoffen gelOst und ebenfalls kalt verstreichbar.

Die Anstrichstoffe auf Bitumen- oder Teer-Pech-Grundlage kommen 
auch auf Stahlfiachen ln Betracht, die nicht oder nur wenig vom Sonnen- 
licht getroffen werden. Sie sind weiterhin fiir die Deckanstriche solcher 
Fiachen zu empfehlen, die besonders starker Einwirkung von Feuchtig
keit und Lokomotivdampf ausgesetzt sind, also fiir Untersichten von 
Brucken und bei Unterwasseranstrlchen.

Die Oberflachen der Fahrbahniangstr3ger und Buckelplatten sowie 
Stahlteile, die mit der Bettung in Beriihrung kommen, sind nach den 
Rostschutzvorschriften zweimal mit Bleimennlge zu grundieren. Wenn 
die Bleimennlge nicht geniigend durchtrocknen kann (mindestens sechs 
Wochen), empfiehlt es sich, einen oder belde Bleimennige-Grundanstriche 
wegzuiassen und sie durch einen oder zwei Anstriche auf Bitumen- oder 
Teer-Pech-Grundlage zu ersetzen. Innenfiachen der Kesselspeise- und 
Trinkwasserbehalter kOnnen auch einen Oberzug aus heifi aufgespritztem 
Bitumen mit Fullstoffen erhalten, wobei ais Grundierung ein kaltfliissiger 
Bitumenanstrich ohne Fiillstoffe aufzubringen ist. Statt des HeiBanstrichs 
kónnen auch mehrere Kaltanstriche mit einem phenolfreien, geruchlosen 
Bitumen aufgetragen werden.

3. Kunstharz-Rostschutzfarben.

Nach der Anordnung des ersten Vierjahresplans muBte auch daran 
gedacht werden, statt Leinol, das zum grOBten Teil aus dem Auslande 
bezogen werden mufi, Austauschstoffe in heimischen Rohstoffen zu suchen. 
Fur die Verwendung von LeinOl zu Rostschutzfarben galt bis jetzt An
ordnung 12 der Oberwachungsstelle fiir industrielle Fettversorgung vom 
21. November 19356). Nach dieser war die Verwendung von Ol und 01- 
haltlgen Anstrlchmitteln der bisherigen Zusammensetzung fur den Anstrich 
auf Metallen und fiir Grundfarbenanstriche noch erlaubt. Sie ist nach 
der Anordnung 19 vom 5. September 19397) der jetzigen Reichsstelle fiir in
dustrielle Fettversorgung in beschranktem Umfange weiterhin noch mOglich.

Es wurden von der Reichsbahn umfangreiche Versuchsreihen zur 
Elnsparung von LelnOl auf der Grundlage von besonders vorbehandelten 
Olen, Kunstharz-LeinOl, Kunstharz-Nltrozellulose, Chlorkautschuk-Kunst- 
harz, Chlorkautschuk-Leinol, TranstandOl, Teer und Bitumen und Wachs 
durchgefflhrt. Wie bei den LeinOlfarben sind nach unseren Versuchen 
auch bel den neuartigen Bindemitteln fflr die Haltbarkelt eines Anstrichs 
die Anzahl der Anstriche, die Dicke des Einzelfilms und aufierdem die 
Farbkorperzusammensetzung der einzelnen Anstriche ausschlaggebend. 
Die Versuche fflhrten zur Einfiihrung der Rostschutzfarben auf Phthalat-Harz- 
Grundlage8). Seit 1, September 1938 diirfen fiir den Anstrich von Stahl- 
bauwerken auch Rostschutzfarben auf Phthalat-Harz-Grundlage, die rd. 50%  
Fettsauren enthalten (Alkydale, Beckosole, Duxalkyde usw.), verwendet 
werden. Fflr die Lieferung, den Bezug und den Verbrauch von Phthalat- 
harz sind die Bestimmungen des Nachtrags I der Reichsstelle Chemie vom 
13. September 1939°) zur Anordnung Nr. 13 (Beschlagnahmeneuordnung)

6) Deutscher Reichsanzeiger Nr. 272 vom 21. November 1935.
7) Deutscher Reichsanzeiger Nr. 206 vom 5. September 1939.
8) Vorlaufige technische Lieferbedlngungen fur Rostschutzfarben 

auf Phthalat-Harz-Grundlage zum Anstrich von Stahlbauwerken. Druck- 
sache 807/08.

9) Deutscher Reichsanzeiger Nr. 213 vom 13. September 1939.

vom 5. September 193910). Es scheint auch bel den neu eingefflhrten Kunst
harz-Rostschutzfarben wie bei LeinOlfarben der beste Anstrichaufbau aus 
ein bis zwei Bleimennige-Grundanstrichen und zwei Eisenglimmer-Kunst- 
harz-Deckfarbenanstrichen zu bestehen. Dieser Anstrichaufbau (ein Blei- 
mennige-Grundanstrich unter zwei Eisenglimmer-Deckfarben) ist auch drei 
Anstrichen mit Eisengllmmer-Kunstharzfarben flberlegen.

Da die Kunstharzfarben beim Ausstreichen gewOhnlich keinen so 
dicken Film wie die LeinOlfarben ergeben und daher nicht die Haltbar- 
keit zeigen werden wie die LeinOlfarben, diirfen bei der Reichsbahn und 
Reichsautobahn fflr den ersten und zweiten Grundanstrich der Stahlbau- 
werke die in den Lieferbedlngungen zugelassenen Bleimennigefarben mit 
Kunstharz-Bindemltteln erst dann verwendet werden, wenn die bisherigen 
Bleimennigefarben mit LeinOlfirnis nicht beschafft werden konnen.

Nach den bisherigen Ergebnissen scheinen Anstriche mit Kunstharz- 
Nitrozellulose, mit Kunstharz-Chlorkautschuk und Chlorkantschuk-LeinOI 
den reinen Kunstharzfarben beim Rostschutz flberlegen zu sein. Nun 
lassen sich die Kunstharz-Nitrozellulose- und die Chlorkautschukfarben 
schwerer verstreichen oder sie miissen gar gespritzt werden. Beides ist 
fflr Brucken im Freien gegenflber Anstrichen in Werkstatten weniger 
geeignet. Weiter stellen sich diese Farben wesentlich teurer ais die 
Kunstharzfarben, die an und fflr sich schon doppelt so teuer wie Ol- 
farben sind. Wahrscheinlich eignen sich aber die Kunstharz-Nitrozellulose- 
und 'die Kunstharz-Chlorkautschuk-Farben besonders fflr denRostscbutz von 
Stahlteilen, die chemischen Angriffen durch Abgase usw. ausgesetzt sind.

4. Sonstige Rostschutzverfahren.

Um LeinOl und Biel glelchzeitig einzusparen, konnen die zu schfltzenden 
Stahlteile nach dem Parkerverfahren, Bonderverfahren und Atrament- 
verfahren behandelt werden. Diese Verfahren eignen sich jedoch nur 
fflr kleinere Teile und besonders bei Blechen und Stahlteilen, wie im 
Kessel- und Maschlnenbau, die kalt gerlchtet und stark gebogen werden, 
wobei die Walzhaut gelockert wird. Nach der chemischen Entrostung, 
bei der die Walzhaut vollends entfernt wird, und dem heifien Wasser- 
bade erhalten diese Teile in einem weiteren Bad einen festhaftenden 
Oberzug mit Oxyden und Phosphaten, auf die im Werk haufig noch 
in watmem Zustande ein Grundanstrich mit einer Olbleimennige auf- 
gebracht wird.

Fflr Tafeln mit Aufschriften usw., die keinen mechanischen Be- 
anspruchungen ausgesetzt sind, empfiehlt sich statt eines Anstrichs ein 
Emailleflberzug durch Aufschmelzen einer kieselsaurereichen Grundmasse 
mit der entsprechenden Aufschrift.

5. Allgemein erhaitliche Rostschutzfarben.

Bei den im freien Handel erhaltlichen Ol-Rostschutzfarben werden 
statt LelnOl oder in Verbindung mit LeinOl andere Olarten wie Rizinusól, 
Synourynol, SojabohnenOI, Fischtran und TallOl (Nebenerzeugnis der 
Sulfatzellstoffgewinnung) verwendet. Die Fettsauren des Trans werden 
aufierdem statt des Lelnóls auch zur Herstellung von Phthalat-Harzen ver- 
wendet, die, wie schon erwahnt, zur Herstellung von Rostschutzfarben 
dienen. Bei der Herstellung von LeinOl-Rostschutzfarben fur die Reichs
bahn diirfen neuerdings 10%  des Bindemittels durch TranstandOl ersetzt 
werden. LelnOl kann bei Anstrichen, an die keine besonderen An- 
forderungen an die Haltbarkelt gestellt werden, eingespart werden durch 
Strecken des LeinOls mit dem sogenannten EL-FIrnis (Einheitslackfirnis)11), 
ln dem LeinOl, Phthalsaure-Glyzerinester und Testbenzin enthalten sind. 
Der EL-Firnis wird statt des LeinOls bei der Reichsbahn zum Anstrich 
neuer Schrauben und zum Tauchen von Tragfedern verwendet.

Neben den Rostschutzfarben mit vorbchandeltem LeinOl (StandOle, 
Olool, Bisol), die durch ihre VorbehandIung eine langere Haltbarkeit 
gewahrleisten und damit zur Einsparung von Leinol dienen konnen, 
werden auch Rostschutzfarben mit Wasser-ln-Ol-Emulsionen in den 
Handel gebracht. In diesen ist ein Teil des Bindemittels (etwa 10 bis 
20 % ) durch Wasser ersetzt.

Zu den Rostschutzfarben mit den neuartigen Bindemitteln werden 
die altbekannten FarbkOrper, Bleimennige, Eisenoxyd, Zinkoxyd, Graphit, 
Bleiweifi, Eisenglimmcr wie auch die schon erwahnten Farbkorper Sigal, 
Silcar usw. verwendet.

Aufier den genannten und den bei der Reichsbahn eingefflhrten 
Rostschutzfarben auf Phthalat-Harz-Grundlage mit verhaitnismafiig hohem 
Fettsauregehalt (50%) werden auch noch Rostschutzfarben angeboten, 
die im Bindemittel aus rein deutschen Rohstoffen oder aus olfreien 
Kunslharzen bestehen. Es handelt sich hier um Farben, die noch in 
der Weiterentwicklung stehen. Es besteht damit die Móglichkeit, dafi 
es den Herstellerfirmen gelingen wird, brauchbare Rostschutzfarben mit 
vollstandlg heimischen Rohstoffen herzustcllen.

10) Deutscher Reichsanzeiger Nr. 206 vom 5. September 1939. 
n ) Normblatt RAL 848 F des Reichsausschusses fflr Lieferbedingungen.

Yermischtes.
Fflnfzlgjahriges Bestehen der Beton- und Monierbau-AG. Die 

Beton- und Monierbau-Aktiengesellschaft, Berlin, dereń hohe Verdienste 
um die Entwicklung der Eisenbetonbauweise in Deutschland unseren 
Lesern wohlbekannt sein dflrften, beging am 15. Oktoberl939 das Jubliaum 
ihres 50jahrigen Bestehens. Zu diesem Tage hat die Geselischaft eine 
interessante Festschrift herausgegeben, die iiber ihre langjahrige 
Geschichte eingehend berichtet und dazu eine Menge Lichtbllder von 
ihr ausgefflhrter Bauwerke bringt. Obrigens ist schon im Handbuch fur

Eisenbetonbau, Bd. I, 4. Aufl.1), im Kapitel „Geschichtliche Entwicklung 
des Eisenbetonbaues" von Prof. Sr.=!Jng. cfjr. Forster der rflhmliche 
Anteil der Moniergesellschaft, insbesondere durch die Tatigkeit ihres 
ersten Dlrektors, Reg.-Baumeister M. K oenen , an der wissenschaft- 
lichen und praktischen Entwicklung der Eisenbetonbauweise gebuhrend 
hervorgehoben worden.

■) Berlin 1929, Wilh. Ernst & Sohn.
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Abb. 3. Arbeitsplan bei Vortrieb Abb. 4. Arbeitsplan
unter Tage. beim offenen Einschnittverfahren.

Zur Vermeidung von Beschadigungen der iiber dem Tunnel gelegenen 
Gebaude und Verhinderung von Belastigungen ihrer Bewohner durch 
Verkehrserschfltterungen wird der ganze Strafienkórper entsprechend 
isoliert. Kanalisation zur Abfiihrung des Tag- und Sickerwassers sowie 
elektrische Kabel fur verschiedene Zwecke werden in den beiderseitigen 
Gehwegen untergebracht. Der vol!e Ausschachtungsąuerschnitt mifit 278 m2; 
die gesamte Erdbewegung ist zu 90 000 m3, das erforderliche Mauerwerk 
mit 4100 m3 errechnet. Die Baukosten sind zu 18 Mili. L. veranschlagt, 
wovon 2 Mili. L. auf die Zufahrtstrafien entfallen.

Sr.=3ng. Dr. H a lle i VDI., Tiiblngen.

Zuschrift an die Schriftleitung.
( O h n e  V e r a n t \ v o r t u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g . )

G rundsatzliche  Fragen be im  Bau von Kam m erschleusen.

Zu diesem in Bautechn. 1939, Heft 23, S. 317 bis 320, von Reg.-Bau- 
meister A ugust S chafe r, Stuttgart, veróffentlichten Aufsatz móchte ich 
folgendes bemerken:

Die Nichtberucksichtigung der Sohlenreibung bel der Bemessung der 
notwendigen Sockel von Schleusenkammerw3nden oder Stiitzmauern ist 
zwar allgemein iiblich, aber eine zu weit gehende Vorsicht. Der Kiarung 
dieser Frage, von der erfahrungsgemSfi nicht unbetrachtliche Kosten fiir 
Eisen und Beton abhangen, soli die folgende Untersuchung der beiden 
móglichen Grenzfaile dienen.

1 .G re n z fa ll:  Das Gleichgewicht (Summę H —  0) wird allein durch 
Reibungskrafte ln der Sohle hergestellt.

Die Fugę x — x  (s. Abb. 1) erhalt folgende Biegemomente:

1. Infolge der Bodenpressung P  • b/2,
2. infolge der Bodenreibung T • h/2 = / i P  • h/2,

somit Insgesamt M  =  P(b/2 — « • /z/2), wobei u =  H/G  ist, und natfirlich 
nicht gróBer ais ,«zuI ( =  Scherfestigkeit dividiert durch einen Slcherheits-

0 3
faktor 1,5) werden darf. Im allgemeinen ist ,«vorh =  /<zul =  .~ = 0 ,2 1).

1,0

Fiir b/h —  Vi/3 2) wird daher

M  =  P  (bl2 —  0,2 b • ) =  P (0,5 b —  0,17 b).

Das Moment aus Sohlenpressung allein betragt nur 0,5 P b , so dafi 
die Berflcksichtigung der Sohlenreibung eine Verringerung des fflr 
die Bemessung von Schnitt x —x  mafigebenden Moments von
100 *0,17/0,50 =  34 %  bringt. Die Ersparnis an Beton bzw. an Stahl ware 

entsprechend nicht unbedeutend.

2. G re n z fa ll:  Das Gleichgewicht der waagerechten Krafte wird 
allein durch den Erdwiderstand auf der Stlrn des Sockels hergestellt.

Zwei Elnflflsse sind zu untersuchen:

a) Die fflr die Bemessung von Schnitt x— x  maBgebende Boden
pressung ist geringer ais ohne Berflcksichtigung des Erdwiderstandes, da 
der Hebelarm e des Erd- bzw. Wasserdrucks E  sich um h/3 ver- 
ringert (s. Abb. 2).

Strafientunnel unter dem Gianicolo in Rom. Die durchgreifenden 
Verkehrsverbesserungen Roms, die bis zur Weltausstellung im Jahre 1942 
fertiggestelit sein miissen, erforderten unter anderem auch eine zweck
maBige Fortsetzung der sowohl fflr den Touristen- ais auch den Gflter- 
verkehr sehr wichtigen von Norden kommenden Staatsstrafie Via Aurelia.

Largo di Porta 
}eri

Via Aurelia

Abb. 1. Abb. 2. Abb. 3.

Die Verrlngerung des Moments aus Bodenpressung betragt in %

j  M  =  h/3). 100=  h • 33,
t e  e

hfe liegt etwa zwischen 0,3 bis 0,5, fflr h/e =  0,4 ist daher 

4  M  =  0,4-33 =  13% .

b) Der zweite fflr die Bemessung von Schnitt x —x  mafigebende 
Einflufi ist das rflckdrehende Moment derReaktion von Erd- und Wasser- 
druck E ' h / 6  (s. Abb. 2). Dieses Moment verkleinert das Moment aus 
Sohlenpressung P  ■ 6/2 (s. Abb. 3).

Bei Annahme dreieckfórmiger Verteilung des Bodendrucks ist gemafi 
Abb. 3:

D . 2 E e b  E - M e b  , . .  „  6 eb2
p  — ab==  ■ .....- = ---- ----  und M — E--

d2i 6 d‘ d'-

Nunmehr lafit sich die Verringerung des Moments P-6/2 errechnen:

, „ , ._ „ 6  eb2 h /Qeb2 \
zl M = M — E • hl6 =  E--d, - E - ę = E  | — fi/61

oder in °/o ausgedrflckt:

± M  _ _6 . ■ - m  . 100 =  |00_  A d M f f  =  _  . J UP  ,

M 6 e b2/d2 36 e b2 e b2
J M  d2

Fflr h/e =  0,4 ist daher --— - =  100 —  1,11* •
M  o

Setzt man nun noch fflr =  6, d. h. = 3 6 ,  so betragt die 

Verringerung des Moments

100—  1,11 -36 =  60 °/0.

Die Berflcksichtigung derReibung in der Sohlenfiache bei Schleusen- 
und Stfltzmauerwanden ermaBigt hiernach die fur die Bemessung der 
flblichen Sockel mafigebenden Momente betrachtlich. Ob der Horizontal- 
schub aus Erd- und Wasserdruck hinter der Mauer nun in der Sohle 
oder an der Stirnfiache des Sockels aufgenommen wird, oder wie sich 
der Schub zwischen beiden Grenzfallen nun wirklich vertellt, lafit sich 
kaum feststellen, da es sich hier um ein elastisches Problem des Bodens

') Vgl. Hfltte 25. Aufl., Bd. III, S. 101.
2) Schafe r, Grundsatzliche Fragen beim Bau von Kammerschleusen.

Bautechn. 1939, Heft 23, S. 318.

Abb. 1. Lageplan. (Peterskirchenplatz)

Wie Abb. 1 zeigt, endet diese bedeutende Hauptdurchgangstrafie bisher 
am Largo di Porta Cavalleggerl, von wo aus sich der Verkehr nach ver- 
schiedenen Richtungen hin, u. a. auch nach der unmittelbar am Peters
kirchenplatz vorbelfiihrenden Via di Porta Cavalleggeri verteilt. Zur Be- 
seitigung der dadurch verursachten Mifistande wird, wie in Le Strade 1939, 
Juniheft, S. 281 bis 288, berichtet wird, derzeit ein Strafientunnel durch 
den Gianicolo gebaut, 

dessen Querschnitt 
Abb. 2 zeigt. Die Lange 
des Tunnels zwischen 
den beiden Portalen be
tragt 296 m, das Gefalle 
gegen denTiberflufi 1 %■ 
die lichte Gesamtbreite 
16,00 m, wovon 11,50 m 
auf die Fahrbahn, 4,50 m 
auf die beiderseitigen 
Gehwege kommen; die 
lichte Hóhe mifit 10 m, 
die lichte Querschnitt- 
fiache 135 m2. Die Abb. 2. Querschnitt des Strafientunnels. 

gróBte Hóhe der flber
dem Tunnel liegenden Erdschicht betragt 22 m. Das Tunnelmauerwerk 
wird aus Tuffstcin mit Puzzuolanmórtel ausgefflhrt. Der Vortrieb unter 
Tage sowie die Ausschachtung im offenen Einschnittverfahren geschehen 
nach dem Arbeitsplan Abb. 3 bzw. 4. Die Fahrbahn mit 2,5%  Seitengefaile 
erhalt eine móglichst gerausch- 
lose Pflasterung auf Betongriindung.
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handelt. Sicher ist nur, dafi der Schub aufgenommen werden mufi, 
und der yorsichtige Ingenieur wird daher den un te ren  G re n z fa ll 
seiner Rechnung zugrunde legen und die R e lb u n g sk ra ft a l le in  ln 
der S oh le  ansetzen. H. J. E ich s taed t.

E r w id e r u n g .

Ich danke Herrn E ich s taed t fiir die kritische Betrachtung meines 
Aufsatzes. Wie bereits erwahnt, habe ich es unterlassen, giinstig wirkende 
Krafte bel der Berechnung der Dicke h des Mauerfufies in Rechnung zu 
setzen, und zwar aus folgenden Griinden:

1. Die genaue Untersuchung mufite sich auf den Nachweis der Haupt- 
spannung ausdehnen, weil Moment und Querkraft gleichzeitig grofi werden,

Abb. 1.

keine Reibuna

w m i, '» 1 S S S 8 £
desMauerfuiłes! der Sohle

Abb. 2a. x

Sohlenplatie

richtig !

Gieitfuge

Abb. 2.

Sohlenplatte
Gieitfuge

unvorteilhafte 
Herstellung des 
Gegendruckes H

2. Werden vorteilhafterweise In der Mauersohle Verzahnungsrillen 
gezogen, so ist es leicht móglich, dafi entlang der Sohle des Mauerfufies 
keine Reibung wirkt (s. Abb. 1).

3. Gegenkralte auf der StimflSche des Mauerfufies entstehen erst
nach dem Gleiten der Mauer auf der Sohle (passiver Erddruck). Da man 
dieses Gleiten jedoch yermeiden will, werden vorteilhaft Sohlenplatten 
oder einzelne Sohlensteifen eingezogen, oder Sporen vorgesehen. Nach 
E ich s taed t ware dann auf die Momentrichtung der Kraft H  Bedacht zu 
nehmen (s. Abb. 2a, 2b). A. Schafer.

Im Einverstandnis mit Herrn E ich s ta ed t schliefien wir die Aus
sprache. _____________ D ie  S c h r if t le itu n g .

Patentschau.
Verschlufl fiir Spili- und Abflufikanaie von Talsperren und 

ahnlichen Wasserbecken. (KI. 84a, Nr. 639 525, vom 19. 1. 1935, von 
Maschinenfabrik Augsburg-NiirnbeTg AG in Niirnberg.) Um eine wesent- 
llche Verminderung der Angriffsfiache fiir den saugenden Strahl und eine 
Verminderung der zum Heben erforderlichen Krafte zu erreichen, besteht 
der Segmentkdrper aus einer durch einen schmalen Deckenschlitz in die 
Deckennlsche hochzieh- 
baren und mit Verstei- 
fungsgliedern versehenen 
Absperrwand mit einer 
der geringen Breite
des Deckenschlitzes ent- 
sprechenden unteren Ab- 
schlufifiache und aus Trag- 
gliedern, die bei hoch- 
gezogetiem Verschlufikór- 
per in Aussparungen
der Decke liegen. Der
Segmentkt>rp'er besteht aus zwei seitlichen, ln den Drehzapfen h ge- 
lagerten Wangen g  sowie einer durch den waagerechten Trager/ver- 
steiften Absperrwand e, und in der Kanaldecke sind Schlitze i bzw. k zur 
Fiihrung und Aufnahme der Absperrwand e und der Wangen g  vorgesehen. 
In der Hochstellung des Verschlufiki3rpers werden die Schlitze unten 
durch die in der Deckenflucht Uegenden Unterfiachen der Absperrwand e 
und der Wangen g  glatt abgeschlossen.

Verschlufi fiir SpiiI- und Ablaiikanale von Talsperren und 
ahnlichen Wasserbecken. (KI. 84a, Nr. 649 472, vom 10. 5. 1936, von 
Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg AG in Niirnberg; Zusatz zum Patent 
639 525.) Um beim Hauptpatent aufier dem schmalen Deckenschlitz fiir 
die Absperrwand nur ein einziges schmales 
Tragglied mit einem entsprechenden schmalen 
Deckenschlitz yerwenden zu kćnnen, weist 
der SegmentkOrper im Radialschnitt AB  die 
Gestalt eines T-Tragers auf, dessen Stegteil 
das Tragglied fiir die Absperrwand bildet.
Die Absperrwand e ist durch waagerechte 
Trager /  yersteift, wahrend in der Kanal- 
richtung ledigllch ein Steg g  angeordnet ist, 
der die auftretenden Krafte auf den Dreh
zapfen h ubertragt. Die Absperrwand e ist 
im schmalen Deckenschlitz i  und das Tragglied g  im schmalen Decken
schlitz h gefuhrt. In der Hochstellung des Verschlufikórpers liegen die 
Unterfiachen der Absperrwand und des Traggliedes mit der Decken- 
fiache des Kanals in einer Flucht.

Abb. 1. Abb. 2.

Dalben aus im Grundrifl ringformig angeordneten eingerammten 
Waiztragern. (KI. 84a, Nr. 640 058, vom 
11. 5. 1933, von Ilseder Hiitte in Peine.) Um 
den Dalben ohne Schwierigkeiten rammen zu 
konnen und dessen Nachgiebigkeit bei grofiter 
Lebensdauer unver3ndert zu erhalten, werden 
WalztrSger, Peiner IP-Trager in Krelsform 
oder in einer beliebigen geschlossenen Ring- 
form in Abstand voneinander gerammt. Die 
LOcken zwischen den Flanschen benachbarter 
Pfahle werden im oberen Teile des Dalbens 
durch Zwischenstiicke 4 und 4' geschlossen, 
die entsprechend der Ringform des Dalbens 
gekrflmmt oder polygonal gebogen und mit 
nutenartigen Randern yersehen sind. Diese 
Zwischenstiicke sind sowohl zwischen den 
aufieren ais auch den inneren Flanschen 
angeordnet. Die Zwischenstiicke 4' sind 
durch Ankerstangen 2 miteinander yerbunden. 
Innerhalb des Dalbens kann ein Befestigungs- 
ring 3 konzentrlsch angeordnet werden, 
mit dem die Zwischenstiicke 4' elnzeln 
durch Ankerstangen 2' yerbunden werden. 
Man kann die Zwischenstiicke auch mit einer 
Holzverkleidung yersehen.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. D eu tsche  R e ich sbahn . a) Reichs- und 

P reufiisches V e rk e h rsm in is te r iu m , E is e n b a h n a b te ilu n g e n . Er
nannt: zum Amtsrat: der Reglerungsoberinspektor Ludwig Kanert.

b) B e tr ie b sy e rw a ltu n g . Ernannt: zum Abteilungsprasidenten: 
der Oberreichsbahnrat Johannes B raum ann , Abteilungsleiter und 
Dezernent der RBD Berlin; —  zum Reichsbahndirektor: die Ober
reichsbahnrate Wilhelm F ró h lic h , Dezernent der Oberbetriebsleitung 
Ost Berlin, Professor Friedrich H a rtm an n , Dezernent des Reichsbahn- 
Zentralamts Berlin; —  zum Oberreichsbahnrat: die Reichsbahnrate 
Max Rogge, Dezernent der RBD Augsburg, der Oberdirektionsrat der 
yormaiigen Lokalbahn-AG Munchen Fritz G e ig e r  bei der RBD Mfinchen;
— zum Reichsbahnrat: der Staatsbahnrat P ippe rg e r , Vorstand des 
Betriebsamts Helmstedt; die Reichsbahnbauassessoren V enzhd fe r beim 
Betriebsamt Miirzzuschlag, A g r itz  beim Betriebsamt Zwettl, D u lt in g e r  
beim Betriebsamt Klagenfurt, Rauscher beim Betriebsamt Weis, Roem ert, 
Vorstand des Neubauamts Stralsund/Lietzow, S ch lege l bel der Obersten 
Bauleitung der Reichsautobahnen Kassel, H e ld e r ic h , Vorstand des Neu
bauamts Niirnberg 3, W olfram  beim Neubauamt Berlin 4, O ttens- 
m eyer, Vorstand des Betriebsamts Munchen 2, Walter S chw arz , Vor- 
stand des Betriebsamts Augsburg 1; der Reichsbahnamtmann Bernhard 
H orn , Vorstand des Bahnamts Ortelsburg; der technische Reichsbahn- 
oberinspektor E hrle , Vorstand des Betriebsamts Frankenberg (Eder);
— zum Reichsbahnamtmann: die technischen Relchsbahnoberinspektoren 
Naser in Dresden, H a lle r  ln Erfurt, Beaury  in Frankfurt (Main), 
H ickm ann  in Halle (Saale), G ebeke  in Seelze, L ekscha t in Klewe, 
B ie rau  in Wiesbaden, D o r in g  in Niirnberg, Decker in Oppeln, 
Z e in in g e r  in Stuttgart, B re ig  in Ulm und B redow  bei der Reichs- 
bahnbaudirektion Berlin.

Versetzt: der Oberreichsbahnrat Arthur M u lle r , Dezernent der 
Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Essen, ais Leiter zur Obersten 
Bauleitung der Reichsautobahnen Kassel; —  die Reichsbahnrate R ausch , 
Vorstand des Neubauamts Weis, ais Dezernent zur RBD Villach, Dr. rer. 
poi. A cker, Dezernent der RBD Hannover, ais Dezernent zur RBD 
Karlsruhe, H an ns te in , Vorstand des Betriebsamts Hannover 1, Kr3mer- 
N iit te l, Vorstand des Betriebsamts Dortmund 2, ais Dezernenten zur 
RBD Frankfurt (Main), Sr.=2jng. Adolf F ische r , Vorstand des Betriebs
amts Karlsruhe 1, ais Dezernent zur RBD Essen, K o h l, Vorstand des 
Betriebsamts Stendal, ais Vorstand zum Betriebsamt Hannover 1, Hage- 
do rn , Vorstand des Neubauamts Saarbrucken 2, ais Vorstand zum 
Betriebsamt Gcrolstein, C ze rny  beim Betriebsamt Tetschen ais Vorstand 
zum Betriebsamt Altena (Westf), Otto H errm ann  beim Betriebsamt 
Breslau 4 ais Vorstand zum Neubauamt Grofi-Wartenberg, M artine tz  
im Bezirk der RBD Breslau ais Vorstand zum Betriebsamt Schweidnitz.

Uberwiesen: der Oberreichsbahnrat Reinhold Burger, Dezernent 
der Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Munchen, ais Dezernent 
zur RBD Munchen.

In den Ruhestand getreten: die Oberreichsbahnrate Eugen Burger, 
Vorstand des Betriebsamts Villingen (Schwarzwald), Franz S ie gm und , 
Vorstand des Betriebsamts Schweidnitz; —  der Reichsbahnrat Karl 
L in dn e r , Vorstand des Neubauamts Stuttgart-Bad Cannstatt; —  die 
Reichsbahnamtmanner G erth  in Berlin, Arthur K e lle r  in Nordhausen.
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