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Be i l a ge  T ^ T I7  " D A T  TnrU T/^lLJ 1VT T TZ Fachschrift far das
zur  Ze i t s ch r i f t  I /  | D  / V  V J X JLLv____ Samte B a u i n g e n i e u r w e s e n

P r e i s  d e s  J a h r g a n g e s  1 0  R M  u n d  P o s t g e l d

8. Jahrgang BERLIN, 27. September 1935 Heft 20

A lle  R e c h te  V o rb e h a lte n . Neue Vorschriften für geschweißte, vollwandige Eisenbahnbrücken.
V o n  5 D r . = 3 i t g .  K o m m e r e l l ,  D i r e k t o r  b e i  d e r  R e i c h s b a h n  i m  R e i c h s b a h n - Z e n t r a l a m t  f ü r  B a u -  u n d  B e t r i e b s t e c h n i k  i n  B e r l i n .

W i e  b e r e i t s  i n  B a u t e c h n .  1 9 3 5 ,  S .  4 2 7  u .  f . ,  a n g e k ü n d i g t ,  w u r d e n  d i e  

n e u e n  V o r s c h r i f t e n  i n  F r i e d r i c h s h a f e n  a .  B .  a m  6 .  u n d  7 .  A u g u s t  v o n  e i n e m  

2 5  k ö p f l g e n  A u s s c h u ß  w i e d e r  u n t e r  d e m  V o r s i t z  v o n  R e i c h s b a h n d i r e k t o r  

G e h .  B a u r a t  S ) r . = S n g .  c f j r .  S c h a p e r  a b s c h l i e ß e n d  b e r a t e n .  I m  f o l g e n d e n  

s o l l e n  n u n  d i e  w i c h t i g s t e n  B e s c h l ü s s e  k u r z  m i t g e t e i l t  w e r d e n :

1 .  D i e  V o r s c h r i f t e n  f ü r  g e s c h w e i ß t e  s t ä h l e r n e  E i s e n b a h n b r ü c k e n  s o l l e n  

n i c h t  a l s  N o r m e n b l a t t ,  s o n d e r n  a l s  R e i c h s b a h n v o r s c h r i f t e n  h e r a u s k o m m e n .  

D i e  A u f s t e l l u n g  e i n e s  N o r m e n b l a t t e s  a l l g e m e i n  f ü i  B r ü c k e n ,  d a s  d a n n  

a u c h  d i e  S t r a ß e n b r ü c k e n  u m f a s s e n  w ü r d e ,  s o l l  d e r  w e i t e r e n  E n t w i c k l u n g  

ü b e r l a s s e n  b l e i b e n .

2 .  E s  d ü r f e n  n u r  g e p r i i f i e  u n d  d e n  S c h w e i ß d r a h t i i e f e r b e d i n g u n g e n  

d e r  D e u t s c h e n  R e i c h s b a h n  u n d  d e n  f o l g e n d e n  z u s ä t z l i c h e n  A n f o r d e r u n g e n  

e n t s p r e c h e n d e  S c h w e i ß d r ä h t e  v e r w e n d e t  w e r d e n :

M i t  d e n  S c h w e i ß d r ä h t e n  m ü s s e n  s i c h  S t u m p f n a h t v e r b i n d u n g e n  h e r 

s t e i l e n  l a s s e n ,  d i e ,  i n  d e n  P u l s a t o r m a s c h i n e n  g e p r ü f t ,  b e i  2  ■ I O 6 L a s t 

w e c h s e l n  f o l g e n d e  U r s p r u n g s f e s t i g k e i t e n  a u f  Z u g  d u  e r g e b e n  ( a b g e l e i t e t  

n a c h  d e r  W ö h l e r l i n i e ) .

B e z e i c h n u n g S t  3 7 S t  5 2

■ m -

u n b e a r b e i t e t

b e a r b e i t e t

k g / m m 2

=  14

u n b e a r b e i t e t

=  17

1 7

k g / m m 2

=  1 5

=  18

1 8

D i e  V e r s u c h e  s i n d  m i t  e i n e r  u n t e r e n  S p a n n u n g  d u  =  1  k g / m m 2  d u r c h 

z u f ü h r e n .  D i e  o b e r e  S p a n n u n g  d Q  m u ß  d a n n  u m  1  k g / m m 2  h ö h e r  s e i n  

a l s  d i e  U r s p r u n g s f e s t i g k e i t e n  d v  d e r  o b i g e n  T a b e l l e .  D i e  P u l s a t o r v e r s u c h e  

s o l l e n  i m  a l l g e m e i n e n  m i t  b i s  z u  2  ■ 1 0 6 L a s t w e c h s e l n  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n .  

S c h w e i ß d r ä h t e  w e r d e n  n i c h t  b e a n s t a n d e t ,  w e n n  d i e  v e r l a n g t e n  d u - W e r t e  

s i c h  b e i  n u r  1 , 8 -  1 0 6  L a s t w e c h s e l n  e r g e b e n .

I m  a l l g e m e i n e n  s o l l e n  d i e  P u l s a t o r v e r s u c h e  n u r  b e i  d e r  A b n a h m e  

d e r  S c h w e i ß d r ä h t e  v o r g e n o m m e n  w e r d e n .  D o c h  s o l l  d i e  B a u l e i t u n g  d i e  

M ö g l i c h k e i t  h a b e n ,  b e i  w i c h t i g e n  B a u w e r k e n  s i c h  v o n  d e r  G ü t e  d e r  a n 

g e l i e f e r t e n  S c h w e i ß d r ä h t e  u n d  d e n  z u  e r w a r t e n d e n  G ü t e w e r t e n  d e r  f e r t i g e n  

B a u t e i l e  d u r c h  P u l s a t o r v e r s u c h e  e i n  B i l d  z u  m a c h e n .  ( D i e  H e r s t e l l u n g  

d e r  h i e r z u  e r f o r d e r l i c h e n  P r o b e n  w i r d  n i c h t  b e s o n d e r s  v e r g ü t e t .  D a 

g e g e n  ü b e r n i m m t  d i e  R e i c h s b a h n  d i e  K o s t e n  d e r  P u i s a t o r v e r s u c h e  s e l b s t . )  

E s  g e n ü g t  - e b e n  o f t  n i c h t ,  n u r  z u  w i s s e n ,  d a ß  m i t  e i n e r  b e s t i m m t e n  

S c h w e i ß d r a h t m a r k e  d i e  v e r l a n g t e n  U r s p r u n g s f e s t i g k e i t e n  e r r e i c h t  w e r d e n  

k ö n n e n ,  v i e l m e h r  m u ß  e s  b e i  b e s o n d e r s  w i c h t i g e n  N ä h t e n  m ö g l i c h  s e i n ,  

a u c h  D a u e r f e s t i g k e i t s v e r s u c h e  m i t  d e n  f ü r  d i e  B r ü c k e  a n g e i i e f e r t e n  W e r k 

s t o f f e n  a u s f ü h r e n  z u  l a s s e n .

D i e  D a u e r f e s t i g k e i t s v e r s u c h e  i n  P u l s a t o r m a s c h i n e n  w u r d e n  b e i  B r ü c k e n  

a l s  z u s ä t z l i c h e  F o r d e r u n g  v o r g e s c h r i e b e n ,  d a m i t  d i e  h o h e n  U r s p r u n g s 

f e s t i g k e i t e n  e r r e i c h t  w e r d e n ,  w e l c h e  d i e  G r u n d l a g e  f ü r  d i e  h o h e n  z u l ä s s i g e n  

S p a n n u n g e n  b i l d e n .  E s  w i r d  n o t w e n d i g  s e i n ,  d a ß  i n s b e s o n d e r e  b e i  S t  5 2  

j e d e s  W e r k  d i e  j e w e i l s  g e e i g n e t s t e  S c h w e i ß d r a h t m a r k e  e n t w i c k e l t ,  d i e s

k a n n  n u r  i m  e n g s t e n  Z u s a m m e n a r b e i t e n  d e r  S t a h l w e r k e  m i t  d e n  S c h w e i ß 

d r a h t l i e f e r w e r k e n  u n t e r  B e t e i l i g u n g  d e r  S t a h l b a u a n s t a l t e n  g e s c h e h e n .  D a  

d i e  R e i c h s b a h n  b e i m  B a u  v o n  B r ü c k e n  n u r  m i t  d e n  S t a h l b a u a n s t a l t e n  i n  

e i n e m  b e s t i m m t e n  V e r t r a g s v e r h ä l t n i s  s t e h t ,  s o  k a n n  s i e  k e i n e n  u n m i t t e l 

b a r e n  E i n f l u ß  a u f  d i e  S c h w e i ß d r a h t l i e f e r w e r k e  a u s ü b e n ,  m u ß  e s  v i e l m e h r  

d e n  S t a h l b a u a n s t a l t e n  ü b e r l a s s e n ,  h i e r i n  d a s  N ö t i g e  z u  v e r a n l a s s e n .

E s  w a r  v o r g e s c h l a g e n  w o r d e n ,  a u c h  e i n e  B r u c h d e h n u n g  v o n  1 5  %  b e i m  

s t a t i s c h e n  V e r s u c h  v o r z u s c h r e i b e n ;  u m  a b e r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  S c h w e i ß 

d r ä h t e  n i c h t  e i n z u e n g e n ,  s o l l  d i e  B r u c h d e h n u n g  n i c h t  a l s  A b n a h m e 

b e d i n g u n g  v o r g e s c h r i e b e n  w e r d e n ,  d o c h  s o l l  s i e  z u  S t u d i e n z w e c k e n  

j e w e i l s  b e i  s t u m p f  g e s c h w e i ß t e n ,  u n b e a r b e i t e t e n  L ä n g s p r o b e n  f e s t g e s t e l l t  

w e r d e n .

3 .  D i e  L i n i e n  d e r  t a t s ä c h l i c h e n  ( n i c h t  g e d a c h t e n )  z u l ä s s i g e n  S p a n n u n g e n  

d D m l  w u r d e n  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  n e u e r e r ,  n a c h  d e r  G o s l a r e r  S i t z u n g  

v o r g e n o m m e n e r  V e r s u c h e  z u m  T e i l  e t w a s  g e ä n d e r t  u n d ,  w i e  a u s  d e n  

B i l d e r n  1  u .  2  h e r v o r g e h t ,  f e s t g e l e g t  ( S p a n n u n g s h ä u s c h e n ) .

D i e  w i c h t i g s t e n  G r u n d l a g e n  d e r  n e u e n  V o r s c h r i f t e n  s i n d  d i e  S p a n n u n g s 

h ä u s c h e n  ( B i l d  1  u .  2 ) .  D a  d i e  z u l ä s s i g e n  S p a n n u n g e n  s i c h  w i r t s c h a f t l i c h  

a m  m e i s t e n  a u s w i r k e n ,  s o  h a b e n  n a t u r g e m ä ß  i m  A r b e i t s a u s s c h u ß  d i e  E r 

ö r t e r u n g e n  h i e r ü b e r  d e n  b r e i t e s t e n  R a u m  e i n g e n o m m e n .  E s  w a r  u n 

v e r k e n n b a r ,  d a ß  e i n z e l n e  V e r t r e t e r  d e s  S t a h l b a u e s  b e s t r e b t  w a r e n ,  n a m e n t 

l i c h  m i t  R ü c k s i c h t  a u f  d e n  W e t t b e w e r b  m i t  d e r  E i s e n b e t o n b a u w e i s e ,  d i e  

z u l ä s s i g e n  S p a n n u n g e n  m ö g l i c h s t  h o c h  z u  l e g e n .  A u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  

k o n n t e n  d i e  h o h e n  z u l ä s s i g e n  S p a n n u n g e n  n u r  a n g e n o m m e n  w e r d e n ,  w e n n  

d u r c h  d i e  V o r s c h r i f t e n  d i e  G e w ä h r  g e g e b e n  s c h i e n ,  d a ß  d i e  s p ä t e r  b e i  

d e r  A u s f ü h r u n g  v o r z u n e h m e n d e n  D a u e r f e s t i g k e i t s v e r s u c h e  i n  P u l s a t o r 

m a s c h i n e n  ( S t i c h p r o b e n )  l n  W i r k l i c h k e i t  d i e  V o r a u s s e t z u n g e n  e r f ü l l e n ,  d i e  

d e n  S p a n n u n g s h ä u s c h e n  z u g r u n d e  l i e g e n ,  u n d  w e n n  z u  e r w a r t e n  i s t ,  d a ß  

d i e  A u s f ü h r u n g  d e r  g e s c h w e i ß t e n  B r ü c k e n  e i n e  t a d e l l o s e  s e i n  w i r d .  ( H o h e  

A n f o r d e r u n g e n  a n  d i e  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  d e r  z u m  S c h w e i ß e n  v o n  E i s e n 

b a h n b r ü c k e n  z u z u l a s s e n d e n  S t a h l b a u a n s t a l t e n . )  J e d e n f a l l s  i s t  d i e  V e r 

a n t w o r t u n g  e i n e r s e i t s  d e s  A r b e i t s a u s s c h u s s e s  b e i  d e r  F e s t s e t z u n g  d e r  

S p a n n u n g s h ä u s c h e n ,  a n d e r e r s e i t s  d e r  S t a h l b a u f i r m e n  b e i  d e r  A u s f ü h r u n g  

g e s c h w e i ß t e r  B r ü c k e n  g r o ß .

I n  e i n z e l n e n  F ä l l e n  i s t  m a n  ü b e r  d i e  i m  K u r a t o r i u m s b e r i c h t  a b g e l e i t e t e n  

D a u e r f e s t i g k e i t s w e r t e  n o c h  h i n a u s g e g a n g e n ,  w e n n  n e u e r e  V e r s u c h e  b e i  

d e n  M a t e r i a l p r ü f u n g s a n s t a l t e n  d i e s  z u l ä s s i g  e r s c h e i n e n  l i e ß e n .  D u r c h  d i e  

K u r a t o r i u m s v e r s u c h e  h a t  s i c h  g e z e i g t ,  d a ß  d i e  S t u m p f n ä h t e  w e g e n  d e s  

g ü n s t i g e r e n  K r a f t f l u s s e s  d e n  K e h l n ä h t e n  b e d e u t e n d  ü b e r l e g e n  w a r e n .  D i e  

K u r a t o r i u m s v e r s u c h e  b e z o g e n  s i c h  n u r  a u f  Z u g s t ä b e ,  b e i  d e n e n  d i e  S t ä b e  

i m  D a u e r v e r s u c h  i n  d e r  R e g e l  b e i y l  o d e r  B ,  a l s o  b e i m  B e g i n n  d e r  K e h l -  

n ä h t e  ( Q u e r s c h n i t t s ä n d e r u n g )  g e r i s s e n  s i n d ,  { d u  =  8  k g / m m 2  b e i  u n 

b e a r b e i t e t e n  v o l l e n  K e h l n ä h t e n ,  B i l d  2 a . )  D a  e s  s i c h  a b e r  b e i  d e n  N ä h t e n  

z u r  V e r b i n d u n g  d e s  S t e g b l e c h e s  m i t  d e r  G u r t u n g  e n t w e d e r  u m  d u r c h 

g e h e n d e  K e h l n ä h t e  o d e r  u m  S t u m p f n ä h t e  h a n d e l t ,  s o  w u r d e n  a u f  m e i n e  

V e r a n l a s s u n g  i n  W i t t e n b e r g e  u n d  i n  d e r  M e c h a n i s c h e n  V e r s u c h s a n s t a l t  

d e s  R e i c h s b a h n - Z e n t r a l a m t s  D a u e r z u g v e r s u c h e  i n  P u l s a t o r m a s c h i n e n  m i t  

d u r c h g e h e n d e n  l ä n g s b e a n s p r u c h t e n  K e h l -  u n d  S t u m p f n ä h t e n  g e m ä ß  d e n  

B i l d e r n  2 b  u .  2 c  d u r c h g e f ü h r t .  D i e s e  V e r s u c h e  z e i t i g t e n  d a s  e r w a r t e t e  

E r g e b n i s ,  d a ß  n ä m l i c h  s o l c h e  d u r c h g e h e n d e n  K e h l -  u n d  S t u m p f 

n ä h t e  m i n d e s t e n s  e b e n s o  h o c h  b e a n s p r u c h t  w e r d e n  d ü r f e n  

w i e  S t u m p f n ä h t e  s e n k r e c h t  z u r  K r a f t r i c h t u n g .  T a t s ä c h l i c h  w u r d e n  

U r s p r u n g s f e s t i g k e i t e n  v o n  d y =  1 8  k g / m m 2  o h n e  w e i t e r e s  e r r e i c h t .  ( Z u m  

V e r g l e i c h  w u r d e n  e n t s p r e c h e n d  B i l d  2 b  s t a t t  d e r  d u r c h l a u f e n d e n  K e h l 

n ä h t e  a u c h  u n t e r b r o c h e n e  g e p r ü f t ,  w o b e i  d i e  U r s p r u n g s f e s t i g k e i t  w e g e n  

d e r  K e r b w i r k u n g  w e s e n t l i c h  a b g e s u n k e n  w a r . )

A u s  d e n  . S p a n n u n g s h ä u s c h e n “  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  d i e  f ü r  d i e  Q u e r 

s c h n i t t s b e m e s s u n g  w i c h t i g e  L i n i e  I  b e i  S t  3 7  f ü r  g e s c h w e i ß t e  u n d  g e -



s e i n  d ü r f e n .

D i e  L i n i e  I V  f ü r  d i e  H a u p t s p a n n u n g  i s t  b e i  

S t  5 2  b i s  a u f  2 3  k g / m m 2  b e i  e i n e r  u n t e r e n  S p a n 

n u n g  d u =  1 0 , 4 5  h e r a u f g e s e t z t  w o r d e n .

B e i  B r ü c k e n  a u s  S t  5 2  i s t  f ü r  B r ü c k e n  m i t  

s c h w a c h e m  V e r k e h r  ( b i s  z u  2 5  Z ü g e n  a m  T a g e  a u f  

j e d e m  G l e i s )  e i n  n e u e s  S c h a u b i l d ,  d i e  L i n i e  V I I a ,  

V ü b  h i n z u g e k o m m e n .

D i e  a u s  d e n  B i l d e r n  1  u .  2  e r s i c h t l i c h e n  d D i v \  

W e r t e  b i l d e n  d i e  G r u n d l a g e  f ü r  d a s  B e r e c h n u n g s 

v e r f a h r e n .

4 .  W e n n  e s  n i c h t  e r f o r d e r l i c h  w ä r e ,  d i e  

S c h w e i ß n a h t v e r b i n d u n g e n  j e  n a c h  d e r  A r t  d e r  

S c h w e i ß n a h t  u n d  i h r e r  L a g e  u n t e r s c h i e d l i c h  z u  

b e h a n d e l n ,  s o  k ö n n t e n  d i e  E i n f l ü s s e  w e c h s e l n d e r  

o d e r  s c h w e l l e n d e r  B e l a s t u n g  w i e  b e i  g e n i e t e t e n  

B r ü c k e n  n a c h  d e m  / - V e r f a h r e n  ( B E  §  3 6 )  b e 

r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n .  E s  w ä r e  a l s o  

m a x A f i

W e c h s e l b e r e i c h S c h w e l l b e r e i c h

Ia ,lb  Ungestoßene Bauteile im Zug-u Druckgebiet 
Ra, üb Gestoßene Bauteile im Zug-u. Druckgebie! 

in der Höhe von Stumpfnähten und die 
Stumpf nähte selbst, wenn die Wurzeln nach' 
geschweißt und die Nähte bearbeitet sind 

Ea, Mb Dasselbe wie bei Sa,11b, wenn die Wurzel 
nicht nachgeschweißt werden kann 

Ha,Nb Zulässige Hauptspannung nach der 
Formel - e  * ̂ j + x f

Ya,Vb Bauteile in der Nähe von Stirn hehlnäh
ten und am Beginn von 

. .  Flankenkehlnähten,
erL  nrur9^fu Naht enden unbearbeitet

Ha, Wb Dasselbe wie V, jedoch Kehlnahtenden 
bearbeitet

‘IofäHa-

untere Spannung eu

w o b e i  y  d e r j e n i g e  d e n  E i n f l u ß  e i n e r  w e c h s e l n d e n  

o d e r  s c h w e l l e n d e n  B e a n s p r u c h u n g  ( D a u e r b e a n 

s p r u c h u n g )  b e r ü c k s i c h t i g e n d e  B e i w e r t  i s t ,  m i t  d e m  

d e r  z a h l e n m ä ß i g  g r ö ß t e  G r e n z w e r t  d e r  B l e g e -  

m o m e n t e  u s w .  a u s  s t ä n d i g e r  L a s t  u n d  V e r k e h r s 

l a s t  ( m i t  S t o ß z a h l  y > ) v e r v i e l f a c h t  w e r d e n  m u ß ,  

d a m i t  d i e  B a u t e i l e  w i e  s o l c h e  b e h a n d e l t  w e r d e n  

k ö n n e n ,  d i e  k e i n e  w e c h s e l n d e  o d e r  s c h w e l l e n d e  

B e a n s p r u c h u n g  e r h a l t e n .

D i e  u n t e r s c h i e d l i c h e  D a u e r f e s t i g k e i t  d e r  v e r 

s c h i e d e n e n  S c h w e i ß n a h t v e r b i n d u n g e n  w i r d  n u n  

d u r c h  e i n e n  w e i t e r e n  B e i w e r t  «  ( F o r m z a h l )  b e 

r ü c k s i c h t i g t ,  d e r  a u s  d e n  „ S p a n n u n g s h ä u s c h e n “  d e r  

B i l d e r  1  u .  2  a b g e l e i t e t  i s t  u n d  a u s  d e n  T a f e l n  2  u .  3  

h e r v o r g e h t .  E s  m u ß  s e i n :

™  „  _  / m a x A i ,  ,  / 1 4 0 0  b e i  S t  3 7 ^

“Ibl Sb, 'Sb, lSo'

* 1

10 4  B i l d  1 .  ' %

S c h a u b i l d  d e r  z u l ä s s i g e n  S p a n n u n g e n  b e i  g e s c h w e i ß t e n  B r ü c k e n  a u s  S t  3 7 ,

W e c h s e l b e r e i c h S c h w c l l b e r c i c h

<*23
la .Ib Ungeshßene Bauteile im 

Zug-u. Druckgebiet bei star
kem Verkehr 

Ha, Sb Gestoßene Bauteile im lug- 
u  Druckgebiet in der Nähe v. 
Stumpfbähten und die StumpC- 
nähte selbst\ wenn die Wurzeln 
nachgetchweißt u d- Nähte 
bearbeite/ sind 

Na,Mb Dasselbe wie Ia,Eb, wenn 
ra die Wurzel nicht nachge

schweißt werden kann 
Na,Hb Zulässige Hauptspannung 

nach der Formel'■
v f + i l < r M  r , 1 '

Ya.Vb Bauteile in der Nähe von 
Stirnkehtnähten und am Be
ginn von Flankenkehlnähten, 

untere Spannung 6\, Naht enden
23 unbearbeitet

HJa.Ylb Dasselbe wie % jedoch 
Kehlnahtenden bearbeitet 

V3a,YKb Ungestoßene Bauteile im 
Zug-u. Druckgebiet bei 
schwachem Verkehr

Q u e r k r ä f t e  s i n d  s i n n g e m ä ß  m i t  -  v e r v i e l f a c h t  i n  

d i e  R e c h n u n g  e i n z u f ü h r e n ,  w o b e i  a n  S t e l l e  v o n

m i n 2 ‘  t r i t t ,  
m a x  Q im a x  M i

untere 
Spannung i j

-IbJb,Fbßb,nib-

D i e  M e t h o d e  m i t  d e n  « - W e r t e n  ( F o r m z a h l  « )  

h a t ,  w i e  s c h o n  i n  B a u t e c h n .  1 9 3 5 ,  S .  4 3 3 ,  a u s 

g e f ü h r t  w u r d e ,  d e n  g r o ß e n  V o r t e i l ,  d a ß  a l l e s  a u f  

d e n s e l b e n  M a ß s t a b  b e z o g e n  w i r d ,  n ä m l i c h  d z a l .

B i l d  2 .

B i l d  2 .  S c h a u b i l d  d e r  z u l ä s s i g e n  S p a n n u n g e n  d D z a l  b e i  g e s c h w e i ß t e n  B r ü c k e n  a u s  S t  5 2 .
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Beilage zur Zeitschrift „Die Bautechnik4*

n i e t e t e  B r ü c k e n  g l e i c h  i s t  ( g l e i c h e  / - W e r t e ) .  I m  s c h w e l l e n d e n  B e r e i c h  

• L i n i e n  m i t  A u s n a h m e  d e r  L i n i e  I V  b e i  S t 5 2  ü b e r a l ls i n d  d i e  d
D  zu!

u n t e r  4 5 °  a n g e n o m m e n ,  d . h .  d i e  S c h w i n g w e i t e  ( =  U n t e r s c h i e d  d e r  z u 

l ä s s i g e n  S p a n n u n g  d D m , u n d  d e r  u n t e r e n  S p a n n u n g  d u "j i s t  h i e r  b i s  z u r

E r r e i c h u n g  d e r  H ö c h s t g r e n z e  ü b e r a l l  g l e i c h  g r o ß ,  n ä m l i c h  s o  g r o ß ,  w i e  

d y i u l  a n g e n o m m e n  ( U r s p r u n g ) .

B e i  d e n  e i n z e l n e n  L i n i e n  i s t  a n g e g e b e n ,  w e n n  e i n e  b e s o n d e r e  B e 

a r b e i t u n g  d e r  N ä h t e  e r f o r d e r l i c h  i s t  u n d  w i e  h o c h  d a n n  d i e  < * £ i Z U | - W e r t e
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2,0<

1,3

Wechselbereich Schwellbereich

5. Die /-Werte wurden aus den „Spannungshäuschen“ abgeleitet, und 

zwar für den Fall « = l ,  der z. B. vorliegt, wenn im Druckgurt eine 

Stumpfnaht bester Ausführung (Güte I) angeordnet wird. Die /-Werte

sind vom Verhältnis m'" ^  und von dem Vorzeichen von minAii und 
max Aii

maxAii abhängig.

Es ist aus (2) mit a =  1

__ d7.U\ __ ẐUl

7 max Al, dD lu ~  '

K
z. B. ergibt sich für den Sonderfall min Aii =  — maxAfi aus dem Spannungs

häuschen Bild 1, Linie Ia, bei geschweißten Brücken aus St 37

< V z u i  =  =*= 10-8  k g / m m 2,

14
also / _  j =  1,3 wie bei genieteten Brücken.

Die neuen /-Linien sind in den Bildern 3 u. 4 dargestellt.

Die /-Werte sind für die Querschnittsermittlung maßgebend. Da

nach stimmt die /-Linie bei geschweißten, vollwandigen Eisenbahnbrücken 

aus St 37 vollständig mit derjenigen für genietete Brücken überein. Bei 

Brücken aus St 52 ist der Verlauf etwas verschieden. Im schwellenden 

Bereich Ist bei den geschweißten Brücken aus St 52 und starkem Ver

kehr (mehr als 25 Züge im Tag) y = l ,  wenn m-*n ,}~ ß  + 0,19 ist; bei
' maxAfi

schwachem Verkehr (bis zu 25 Zügen im Tag) ist bei solchen Brücken

/  =  1, wenn W- + 0,095 Ist.
maxAfi

Die /-Werte sind ent

weder mitHilfederFormeln 

in Tafel I zu berechnen 

oder der Tafel 1 zu entneh

men. Diese Tafel tritt an 

Stelle der Tafel 17 der BE 

bei genieteten Brücken.

Statt ist \V zu setzen, 

wenn nicht in einzelnen 

Fällen, wie z. B. an Stellen, 

an denen im Zuggurt Mon

tagelöcher oder Nietan

schlüsse angeordnet sind, 

ein Lochabzug berücksich

tigt werden muß.

Zwischenwerte von y 

sind geradlinig einzuschal

ten. Es genügt, die/-Werte 

mit zwei Dezimalen ln 

die Rechnung einzuführen.
(/ muß stets i s  1 sein.)

6. In ähnlicher Weise 

wie die /-Werte wurden 

die «-Werte aus den Span

nungshäuschen (Bild I u. 2) 

abgeleitet.

Aus der Formel (2) wird 

/  maxAi[

n n
max Aii

D  zul m
n

(</Dzul nach den Spannungs

häuschen) wird

(3)

Tafel 1. Beivverte y zur Berücksichtigung der Dauerbeanspruchung.

1

11...

1,0

- 1,0 0
min Mt 
max Mi'

*1,0

Bild 3. /-Werte für geschweißte Brücken 

aus St 37.

Zlll

Bild 4. /-Werte für geschweißte Brücken 

aus St 52.

Hiernach sind die «-Werte der Tafeln 2 u. 3 berechnet. Dies soll an 

einem Beispiel gezeigt werden:

Als Beispiel sollen die «-Werte für die Linie IIIa berechnet werden. 

Es handelt sich dabei um gestoßene Bauteile da, wo Stumpfnähte an

geordnet sind, wenn ein Nachschweißen der Wurzel nicht möglich ist und 

wenn die größte Spannung Zug (+) ist (Tafel 2, Zeile 6). Nach dem 

Spannungshäuschen für St 37 (Bild l) ist

für min Afi =  — max Aii 

also mit /_  j =  1,30 aus Tafel 1

" f l  zu!
=  5,0 kg/mm2, 

=  14 kg/mm2,

1,3 -5,0
-l 14

=  rd. 0,46.

FürminAfi =  0 ist d

Yo

«n =  —r;

Dzn\ '
1,00, also

'T T “ « « ,

= 8,0 kg/mm2,

^ __

St 37 St 52

mitwM| 

max A l y ^  1,0 — 0,3 •
min Afj 

max A l .

s tarker Verkehr 

(mehr als 25 Züge 
Im Tag)

Im  Wechselbereich

m in  A l.
7 = 1 ,2 3 5  -  0,709----- J

max A I,

j Im  schwellenden Bereich 

m in  A i,

y = l ,2 3 5  -  1,237-
max Al

K ültiRb ls
m in  A ir 

max Ai,

schw acher V erkehr 

(bis zu 25 Zügen 
im Tag)

Im  Wechselbereich

m inA f.
7 — 1,105 — 0,645 • — tj—
1 max A l.

Im schwellenden Bereich 

m in  A i.

7 =1 ,10 5  -  1,102.
max AI

gültifiT bis

m in Aij

max A l <  0,095,09óJ

(Anwendung nur m it 
Genehm igung der H aup t

verwaltung)

1,0

—  1,0 1,30 1,944 1,750

—  0,9 1,27 1,873 1,686

- 0 ,8  1 1,24 1,802 1,621

- 0 ,7 1,21 1,731 1,557

—  0,6 1,18 1,660 1,492

- 0 ,5 1,15 1,590 1,428

— 0,4 1,12 1,519 1,363

— 0,3 1,09 1,448 1,299

— 0,2 1,06 1,377 1,234

- 0 ,1 1,03 1,306 1,170

0 1,00 1,235 1,105

+ 0,095 1,000

+ 0,10 1,111

+ 0,19 1,000

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4
1,00

+ 0,5 1,00

+ 0,6 1,00

+ 0,7

+ 0,8

+ 0,9

+ 1,0

Für min Aii mit du —  3,2 kg/mm2,

max Ai, mit dg — 11,2 kg/mm2 wird 

min Mi =  3  2 =  ^  und kg/mm2,

maxAfi 11,2 JJZUI

/o,29= ^ ’ a' so 
1 • 11,2

“ 0,29 —  ¡4 “
=  0,80.

Für
min Afi 

max Aii
-0,29 ist dDzul =  11,2 kg/mm2,

/  =  1, also

“ >  0,29 —  1 ■ — ¡ 4 ~  =  ° ' 8 0 ,

An Stelle der sich nach genauer Rechnung ergebenden leicht ge

krümmten Linien für die a-Werte, die vom Verhältnis -rr- abhängig
max M\

sind, ist mit ausreichender Genauigkeit ein geradliniger Verlauf zwischen 

den Grenzwerten angenommen, z .B . zwischen <x_l und «0. Es ist also 

allgemein
min Afi 

max Aii

Im wechselnden Bereich muß mit min Af[ =  0 a0 =  a =  0,57 sein,

min Aii , r\ ac i
ferner m i t - =  —  1 l “  0.46, also

(4)

max Aii 

0,46 =  0,57 + b (—  1), also

¿ =  0,11, somit ist im Wechselbereich allgemein 

min Aij
« =  0,57 + 0,11

max M\
(wie in Tafel 2 angegeben).
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Tafel 2. Beiwerte a  bei St37.

1 2 3 4 5 6

Lfd.
Nr.

Bauteil und Nahtart
Art der 

Beanspruchung
k -Werte

Wechselbereich Schwellender Bereich
Bemerkungen

1 Ungestoßen durchgehende 

Bauteile und Decklaschen*)

Zug 1,0 1,0 Schaubild Ia 

Ib

*) s. Zeile 18 

Schaubild II a

Hb 

UI a

III b

IVa
IVb

Va
Vb

Via 

VI b

2

3

Druck 1,0 1,0

Abscheren 0,8 0,8

4

möglich

Gestoßene Bauteile, da

Größte Spannung 
Zug (+)

0,8 0,8

5
Größte Spannung 

Druck (—)
, , no min Af, 

“ = 1 + 0 '2 ' i a  TM] 1,0

6

wo Stumpfnähte ange

ordnet sind, wenn ein 

Nachschweißen der n|cM 

Wurzel möglich
Ist

Größte Spannung 
Zug (+)

« =  0,57 + 0,11 • — 4 j-  
max Ali

1̂  min Ai, ^ 0^ 0 29 für mln ^  ^  0,29 
max Mi max Ali

« =  0,57 + 0,79 • -min f . 1 « =  0,8 
max Mi

7
Größte Spannung 

Druck (—)
n 7i i not; min Ai, <x =  0,71 -f 0,25 • — —  

max Mi

... min Mi min Mi
für , ,  ^ 0 ^ 0 ,1 1  fü r---- —  i ^ 0 , l l

max Ali max Mi

« =  0,71+0,82- « =  0,8 
max Mi

8

Durchlaufende Stumpf- oder 

Kehlnähte zur Verbindung 

des Stegblechs mit den 

Gurten

Hauptspannung

a Z

+

S=*Zu,

, ,  , n ,  min Ai,
a =■ 1,1 + 0,1 . ----- r-r-

max Ai,
U

9

Schweißnähte und Stegblech 

nm Übergang zwischen Steg

blech und Gurt

Abscheren

, __ y max Q\ S

T‘ a .J i = tf*ul

0,65 0,65

10

11

Stumpfnaht

am

Stegblechstoß

Hauptspannung 
(Formel wie Zeile 8) 1,0 1,0

Scherspannung 

ym zx Q ix  ^  

7' « t h s

0,65 0,65

.

12

Kehlnähte am 

biegefesten Anschluß 

eines Trägers

Hauptspannung

=  Ö7.Ul

0,75 0,75

13
Scherspannung 

_ , •/ max Ai ^  

r‘ — a l ' ( a l )  ==</zul

0,65 0,65

14

15

16 

17

Stirn
nähte
und

Bauteile in der Nähe i-'ianken- 

von Stirnkehlnähten ^'den* 

und an Stellen, an uKn̂ .c‘* arbeitet

Größte Spannung: 

Zug (+) 

oder Druck (—)

oc =0,71 + 0,15 • ———iT- 
max Afi

für m in i  ^ 0 - 0 ,2 9  für ——— —  0,29 
max Alj max Ali

fi 71 _t_ 1 fi m,n Ai| a =  U,71 t  1,0. « =  1,0 
max Mi

nähte beginnen oder 

endigen.

Kehlnähte selbst sind "aU'rsr’ 

nach Zeile 19 zu be- beltc,!lc,'
arbeitet

rechnen

Größte Spannung: 

Zug (+)
« =  0,93 + 0,13

max AI,

für m in i  -  0- 0 ,07  für min ^  -  0,07 
max Mi max Aii

min Ai!
« =  0,93 + 1,0 . --- , ,  « == 1,0

max Ai,

Größte Spannung: 

Druck (—)

. „ min Ai, 
« =  1 + 0,2 •

max Af, 1,0

18

Decklaschen und durch
schießende Platten an den 
Fahrbahnlängsträgern, wenn 
die Flankenkehlnähte nicht 
durchgehendgeschweißt sind

Wie Zellen 

14 bis 17

Wie Zeilen 

14 bis 17

Wie Zeilen 

14 bis 17

19 Kehlnähte

Jede Beanspruchungsart 
m it Ausnahme der H aupt
spannungen (Zeile 8) und 
Zug  und Druck in der 

Nahtlängsrichtung

0,65 0,65

20

Die Stegblechstumpfstöße sollen durchstrahlt w’erden, sie müssen in denjenigen Teilen bearbeitet werden (so daß ein allmählicher Übergang 
von der Raupe zum Blech entsteht), in denen der Unterschied der oberen und unteren Spannung dQ —  du 0,8 • 14 ^  1120 ist. Hierin Ist:

max/Wi minAfi 

0 Wn Wn '
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Tafel 3. Be iw erte« bei St52.

Bauteil und Nahtart
Art der

Beanspruchung

I

VV e c h s e i b e r e i c h

a  - W  e r t e

S c h w e l l e n d e r  B e r e i c h
Bemerkungen

Ungestoßen durch

gehende Bauteile und 

Decklaschen*)

Gestoßene Bau

teile, da wo 

Sttirnpfnähte an 

geordnet sind, 

wenn ein Nach

schweißen der 

Wurzel

möglich

Ist

nicht j 

möglich I 

Ist :

Durchlaufende Stumpi- 

oder Kehlnähte zur Ver

b indung des Stegblechs 

m it den Gurten

Schweißnähte und Steg

blech am  Übergang 

zwischen Stegblech und 

Gurt

10

11
Stumpfnaht am  Steg

blechstoß

12

13

Kehlnähte am biege

festen Anschluß eines 

Trägers

14

15 !!

16

17

18

19

Stlrn-

nühte

lind
Bauteile in  der F|a„ke„. 

Nähe von Stirn- ke'>>- 

kehlnähten und 

an Stellen, an unbe- 

denen Flanken- arbell':t 

kehlnähte be

ginnen oder 

endigen
wie vor,

Kehlnähte selbst aurs 

sind nach Z e ile l9  6esl<: 

zu berechnen

20

Decklaschen und durch

schießende Platten an den 

Fahrbahnlängsträgern, 

wenn die Flankenkehlnähte 

n icht durchgehend 

geschweißt sind

Kehlnähte

Zug

Druck

Abscheren

Größte Spannung 

Zug (+ )

Größte Spannung 

Druck (—■)

Größte Spannung 

Zug (+ )

Größte Spannung 

Druck (— )

Hauptspannung

,0

1,0

« =  0,71

0,8

- 0,09 •
min Mi 

max Mi

1,0

1,0
0,8

für
min Mi

max M\

«==0,71

0=£0,19 für
min M\

max Mi 

« =  0,54 + 0,9

0,19 =£0,29 für

min Mi 

max Mi

m in  M
max Mi 

« =  0,80

« =  1,00 + 0,20-
m in  M i  
m ax  M i

1.0

« =  0,47 -f 0,01
min Mi 

max Mi

für m ia M ' - 0 - 0 ,1 9  für minf ;
max Mimax Mi

oc =  0,47 « =  0,28 + 1,0

0,19 =£0,52 für 

min Mi

max Mi

min Mi

max Mi ~

«  =  0,8

,0 ,52

: =  0,59 + 0,13. m ,n ^ '  i 
maxAii

mtn Mi .  . min /Vf,
für ■ ^ 0 ^ 0 , 1 9  für

maxMi maxAii
: 0,19 —  0,40 für mi° "5  &  0,40 

max Mi

:0,59 1,0 -

1
o =

+ '1 / ^  + 4 ^

Abscheren 

ymaxQ, S

=  <xjt ===d™

Hauptspannung 

(Formel wie Zeile 8)

Scherspannung 

/ m a x Q 1JC 

« t h  r “

Hauptspannung

' =  i  V v + ri2

Scherspannung

Y max Ai 

« .£ (« /)  =

1,0

0,55

1,0

0,55

für
min M,

max Mi 

« = 1 ,0 0 -

^ 0 ^

-0,47.

0,19 für

min Mi 

max Mi

=  0,40

min Mi 

max Mi 

« =  0,77 + 0,73

min Mi 

max Mi

0,19;— 0,45 für

min Mi 

max Mi

min Mi 

max Mi ~

« = 1 ,1

; 0,45

0,65

0,55

1,0

0,55

0,65

Schaubild la  

1b

*) s. Zeile 18 

Schaubild 11 a

11 b

li la

Größte Spannung 

Zug ( +  )

Größte Spannung 

Druck (— )

Größte Spannung 

Zug (+ )

Größte Spannung 

Druck (— )

0,55

: =  0,59 + 0,03 ■

« =  0,71 + 0,15'

min Mi 

max Mi

0,55 

min Mi... min Mi ...
für -..... S : 0 —  0.19 für

ma xM i maxvWi

min Mi 

max/Wi I

«== 0,59

.. min Aii .
fü r—  • • 0 =

max Mi
= 0,19 für

s 0,19 s£ 0,52 für min -s-0,52 
max Mi '

« =  0,35 + 1,24- min -¡¡l- « = 1 ,0
________ max Mi

min Mi

max M\

= 0,71

« =  0,76 — 0,04 •
min M]

max Mi

« =  0,82 + 0,02 .
min Mi 

max Mi

wie Zellen 14 bis 17 wie Zellen 14 bis 17

fürmUWtfL 9 für ^
max Mi max Mi

0,19 =£0,43 für min =- 0,43 
i max Mi i|

«  =  0,48+ 1 , 2 « = 1 , 0
max Mi |

; 0,19 —  0,38 für =£ 0,38

«  =  0,76 t =  0,52 + 1,26.
min M

max Mi

für m in M  - 0 s = 0 ,1 9  für m inA! ‘ 
max Mimax Mi

oc =  0,82 « =  0,576 + 1,286 ■

wie Zeilen 14 bis 17

min Mi 

max Mi

max Mi 

« =  1,0

min Mi 

max Mi ~

« = 1 ,0

0,33

Jede Beanspruchungsart j 
m it Ausnahme der Haupt- I 
Spannungen (Zeile 8) und 
Zug  und Druck in  der ]| 

Nahtlängsrichtung

0,55 0,55

III b

IV a  

IV  b

Va

V b

V ia

VI b

D ie Stegblechstumpfstöße sollen durchstrahlt werden; sie müssen in denjenigen Teilen beatbeitet werden (so daß ein allmählicher Übergang von der Raupe zum  Blech entsteht;

.  , max Mi min Mi
in denen der Unterschied der oberen und unteren Spannung d0 — au ^  1120 ist. H ierin ist: a =  ....... ; ö —  — — --- .

Wn Wrt
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Im schwellenden Bereich ist für 'J''1
max Mi

«  =  a + b ■

Also für
min /Vi]

min Aii 

max Mi

, 5— =  0,29; da dort « (,,0=0 ,80  1st 
max yVi|

0,80 =  0,57 + b ■ 0,29, also 

b
+ » S = + o a

(2) a i
/1400 bei St 37\ 

=  rfiul \2100 bei St 52 /

<i\ ■

(13) Ti :
J t  =  IU| \2100 bei St 52, 

nachzuweisen. Dieser Nachweis ist notwendig, damit das Stegblech nicht 
zu dünn wird.

In der Formel (13) ist S das statische Moment des halben Quer-

min M\
schnitts. y ergibt sich aus Tafel 1, wobei an Stelle von

min A
maxjWi

zu setzen ist.

und

(16) y "

j

Q lx S

~7t~

Ist das Stegblech bei x  gestoßen und ist max Qlx die größte am Stoß 

mögliche Querkraft, so muß nachgewiesen werden, daß

7 max(?[A.

71 = 1T....T h~  = "*ul
(18)

« =  0,57 + 0,79 • —— (wie in Tafel 2 angegeben).
max M\ & & >

Die «-Werte gehen aus den Tafeln 2 u. 3 hervor. Sie sind bei 

Brücken aus St 52 und schwachem Verkehr ebenso groß wie bei starkem 

Verkehr1). Nur die /-Werte sind verschieden.

7. Q u e rs c h n it ts e rm itt lu n g . Die Querschnitte werden mit Hilfe 
der Formeln

y maxA^

«

Y Pi

ist, wo /is die Stegblechhöhe ist. Der Wert « ergibt sich aus den 

Tafeln 2 u. 3, Zeile 11. Ist ferner max Ai, x das am Stegblechstoß berech

nete größte Biegemoment, J  das Trägheitsmoment des gesamten Quer

schnitts, so muß mit

h s
Y max Ai, x •

(19) r f ,= ------- j ------

und

t h .
(20 ) r, =  

nachgewiesen werden, daß

(21) " =  «  (rf' + y  

ti berechnet sich aus Formel (20) für eine Querkraft Q{ x,

■ 4 r, ist.

Der Wert y  ergibt sich aus Tafel 1. Für die «-Werte sind die 

Tafeln 2 und 3, Zeilen 1, 2, 4 bis 7 und 14 bis 18, maßgebend. Zu

nächst ist dann mit dem größten Auflagerdruck max At — Ag -+• y Ap die

größ te  S che rsp annung  in der neutralen Faser des Stegbleches

Y m ax/ljS  ; /1400 bei St 37\

1 \2100 bei St 52/

derselben Belastung wie bei max Ai, auftritt.

die bei 

[Falls die Formel (21)

mit der größtmöglichen Querkraft m axQ ix nach der Formel

max Q lx

~ t h T
(22) ■Y'

befriedigt werden kann, brauchen Qlx  und ti nicht ermittelt zu werden.] 

Der W ert« ergibt sich aus den Tafeln 2 u. 3, Zeile 10, zu « =  1.

8. G u rtp la tte n s to ß . Die Gurtplatten dürfen bei Beachtung der 

«-Werte der Tafeln 2 u. 3, Zeilen 4 bis 7, im Druck- und Z u g g e b ie t  

ohne L aschendeckung  stumpf gestoßen werden. An der Stoßstelle x 

y  m&\Mix
der Wert muß sein d =

W„
Im Zuggebiet m üssen die Stumpf-

max A\

Der Wert « ergibt sich aus den Tafeln 2 und 3, Zeile 3, wie bei 

genieteten Brücken zu « =  0,8.

Sodann ist die Hauptnaht zwischen Gurt und Steg an der Stelle *  

zu berechnen: Ist max Ai, x das größte Biegemoment, QIX die zugehörige 

Querkraft, oder bei max(Jlx das zugehörige Biegemoment so sind 

folgende zwei Bedingungen zu erfüllen:

a) Die Scherspannung r,' des Stegbleches am Übergang vom Steg zur 

Gurtung darf die zulässige Scherspannung für. Schweißnähte nicht über
schreiten.

Es muß sein

Y tnax. Q lx S  /1400 bei St 37\
(14) r, = - -  • -~J t  ~~dlux ^21()0 bei st52J-

min O.
Der y-Wert ergibt sich aus Tafel 1 mit _ ; der «-Wert aus Tafel 2,

max y j g

Zeile 9, zu « =  0,65 bei St 37 und aus Tafel 3, Zeile 9, zu « =  0,55 bei St 52. 

In der Formel (14) ist

S das statische Moment der Gurtung über der Schweißnaht in bezug 

auf die Neutralachse,

J  das Trägheitsmoment des ganzen Querschnitts und 

t die Dicke des Stegbleches.

Ein Nachweis für die Kehlnähte nach der Formel (14) ist nicht er

forderlich, wenn das Kehlmaß a ist.

b) Ist c der Abstand des Übergangs des Steges zum Gurt von der 

Neutralachse, so muß mit

y  M . ,  c
(15) *, =  -

Bild 5. Gurtplattenstoß 

im Zuggurt.

f!

m
L____k_____J

Bild 6. Stumpfgestoßene Gurt- 

platten verschiedenen Querschnitts.

nachgewiesen werden, daß die Hauptspannung

\ (dt t 1 /1400 bei St 37\

( } ' « ( 2  + 2 1 + 4 lst (2100 bei St 52/"

Für « gilt der Wert der Tafeln 2 u. 3, Zeile 8, wenn an der fraglichen 

Stelle x  das Stegblech n ic h t gestoßen ist. Die ungünstigsten Verhält

nisse sind zu berücksichtigen.

nähte unter 45° angeordnet und so gut wie möglich bearbeitet werden 

(I. Güte). [Nachschweißen der Wurzel, wenn irgend möglich, und Schaffen 

eines allmählichen Übergangs von der Schweißraupe zum Blech, keine 

Vertiefungen zulässig, sonst, wenn aus bau

lichen Gründen die Wurzel nicht nach

geschweißt werden kann (Stumpfnähte II. Güte), 

Herabsetzung der Spannungen nach Maßgabe 

der «-Werte der Tafeln 2 u. 3, Zeilen 6 u. 7.] 

Auch hierbei müssen die Stumpfnähte unter 

45° angeordnet und die Nahtübergänge be

arbeitet werden (Bild 5).

In den Vorschriften wird das Aufzeichnen der Biegemomentenlime 

und die mit den errechneten Spannungen ausnutzbare Momentendeckungs-

linie für zweckmäßig erklärt.

Bei stumpf gestoßenen Gurt

platten verschiedenen Querschnitts 

muß unter Berücksichtigung der für 

den Querschnittszuwachs erforder

lichen Anschlußlänge / (Bild 6 u. 7) 

der Stumpfstoß A so gelegt werden, 

daß die Biegemomentenlinie durch 

die Momentendeckungslinle nicht ge

schnitten wird.
Bei Stumpfnähten unter 45° 

kann für die Bemessung der Länge l 

die Nahtmitte (Bild 7) genommen 

werden.

Bei durch Kehlnähte angeschlos

senen Gurtplatten ist sinngemäß zu 

verfahren.

9. A nsch luß  der A u ss te ifu ng en  oder 

T rägeransch lüsse . Irgendwelche Bauteile, 

z. B. Aussteifungen oder Trägeranschlüsse, 

dürfen erst von da ab durch Kehlnähte 

( a ^ 3 m m )  an das Stegblech im Zugteil an

geschlossen werden, wo die Biegespannung im 

Stegblech höchstens 

(23) rf =  «<'I„i

ist. Der Abstand a: von der Neutralachse wird

h
(24) x  =

’) Die in Elektroschweißung 1935, S. 164, vertretene Anschauung, daß 
auch die übrigen zulässigen Spannungen entsprechend erhöht werden 
dürfen, beruht auf keinem Beschluß. Es wurde vielmehr neuerdings ent
schieden, daß die a-Werte dieselben bleiben wie bei starkem Verkehr.

« d..
=  « ■ (Bild 8).

Der Wert «  ergibt sich aus den Tafeln 2 u. 3, Zellen 14 und 16. Ist

z. B. bei St 37 min 0,07 und sind die Flankenkehlnahtenden aufs
max Mi
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beste bearbeitet, so ist nach Tafel 2, Zeile 16, der Wert « =  1,0, und 

es wird x  =  ^ i d. h. die Aussteifungen dürfen in diesem Fall bis herab

zum Zuggurt angeschweißt werden.

10. Die A nsch lüsse  der Q ue rträge r  an die Hauptträger sind so 

zu bemessen, daß ein Einspannungsmoment maxAf von mindestens 25°/o 

des größten Feldmoments der Querträger aufgenommen werden kann. Die 

durchschießenden Platten der Fahrbahnlängsträger dürfen Im Druckbereich 

der Querträger mit diesen verschweißt werden.

11. B au liche  D u rchb ild ung . Hier sei nur auf einige der wichtig

sten Beschlüsse hingewiesen:

a) Stöße sind nach Möglichkeit zu vermeiden, soweit es wirtschaftlich 

vertretbar ist. Hier hat man daran gedacht, bei kleineren Brücken die 

Gurtplatten in gleicher Dicke ohne Stoß auf die ganze Länge durchgehen 
zu lassen.

b) Unterbrochene Nähte und Schlitznähte dürfen (wegen der Kerb

wirkung) bei Brücken nicht ausgeführt werden.

c) An allen Stellen, an denen Kehlnähte beginnen oder endigen, 

sollen nach Möglichkeit die Enden bearbeitet werden, so daß von den 

größeren «-Werten der Tafel 2 u. 3, Zeilen 14 u. 15, Gebrauch gemacht 

werden kann (Linien Via und V lb der Spannungshäuschen, Bild 1 u. 2).

d) Die Aussteifungen und Trägeranschlüsse dürfen an Gurtungen, die 

nur D ruck bekommen, unmittelbar angeschweißt werden (Ausnahme 

gegen die Tafel 2 u. 3), an Gurtungen, die auch Zug bekommen, nur 

dann, wenn unter Berücksichtigung der «-Werte nach Tafel 2 u. 3, Zellen 14 

und 16, die zulässigen Biegespannungen in der Gurtung nicht überschritten 

werden; andernfalls sind zwischen den Zuggurt und die Aussteifung die 

bekannten Plättchen scharf einzupassen, die nicht mit der Gurtung ver

schweißt werden dürfen. Unter allen Umständen müssen die Gurtungen 

gegenseitig spaltlos abgestützt werden.

e) Bel Blechträgern mit Stegblechhöhen ^  1,0 m und bei Trägern 

mit großen Querkräften sind die Stegbleche auf Ausbeulen zu unter

suchen2). Bel Trägern, die nicht hierauf untersucht werden, soll der Ab

stand der Aussteifungen nicht größer als 1,30 m sein.

Bild 9. Bild 10. Bild 11.

Bild 12. 

Zwei V-Nähte.

Bild 13. 

Zwei U-Nähte.

Bild 15.

f) Die Stumpfnähte in Gurten sollen möglichst zur Gurtschwerlinie 

symmetrischen Querschnitt haben (Bild 9, 10 u. 11). (ln den Verhand

lungen wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß zu diesen Nähten auch 

U-Nähte, Bild 9 u. 10, gehören.)

' f g
g) Müssen gleichzeitig zwei 

miteinander verschweißte Gurt

platten gestoßen werden, so ist 

der Stoß an dieselbe Stelle zu 

legen (Bild 12 u. 13), damit die 

Wurzel nachgeschweißt werden 

kann.
h) Wechselt bei den Gurtplatten die Dicke, so soll der Übergang zur 

dickeren Platte ein allmählicher sein (Bild 14).

Bild 14. Längsschnitt von Gurtplatten mit Wechsel in der Dicke.

2) Schaper, Grundlagen des Stahlbaues, S. 98. Berlin 1933, Wilh. 
Ernst & Sohn.

Auch beim Übergang von einem dünneren Stegblech zu einem dickeren 

muß für einen allmählichen Übergang gesorgt werden.

i) Belm Stumpfstoß des Stegbleches muß die Nahtwurzel nachgeschweißt 

werden, auch muß der Übergang von der Schweißraupe zum Blech nach 

Maßgabe der Tafeln 2 u. 3, Zeile 20, bearbeitet werden.

12. A us füh rung . Hier Ist besonders bemerkenswert:

a) Bei tragenden Nähten ist an den zu schweißenden Flächen die 

Walzhaut zu entfernen. (Sonst schlechter Einbrand.)

b) Bei allen tragenden Stumpfnähten muß die Wurzel nachgeschweißt 

werden (Stumpfnähte I. Güte). Von dieser Maßnahme darf nur abgesehen 

werden, wenn das Nachschweißen aus b a u lic h e n  G ründe n  nicht mög

lich ist. ln diesem Falle müssen aber die «-Werte der Tafeln 2 u. 3, 

Zeilen 6 u. 7, der Berechnung zugrunde gelegt werden (Stumpfnähte

II. Güte).

c) Bel Stumpfnähten müssen —  wenn nicht U-Nähte ausgeführt werden — 

die Kanten so abgeschrägt werden, daß der Öffnungswinkel 70° ist. 

(Besser ist ein größerer Winkel von etwa 90°, weil man die Wurzel 

leichter schweißen kann.)

d) Bel allen G u r tp la tte n s töß e n  und beiden S teg b le ch s töß en , 

soweit gemäß den Tafeln 2 u. 3, Zeile 20, der Unterschied der größten 

und kleinsten Biegespannung <tQ— du ^  11,2 kg/mm2 ist, ferner bei 

sonstigen w ich tig en  S tu m p fn äh te n , bei denen es ausdrücklich in der

Zeichnung vorgeschrieben ist, muß bei A 

und B ein allmählicher Übergang von 

der Schweiße zum Blech durch Ab- 

schmlrgeln od. dgl. geschaffen werden 
(Bild 15). Rillen quer zur Kraftrichtung 

dürfen nicht entstehen, vielmehr muß die 

Oberfläche an diesen wichtigen Stellen 

glatt und ohne Vertiefungen sein. Vor

handene Ausschleifungen im Blech bis zu 5°/0 der vorhandenen Blech- 

dicke werden nicht beanstandet.

e) Alle Stumpfnähte I. Güte müssen alsbald nach ihrer Herstellung 

geröntgt werden.

f) An tragende Bauteile dürfen bloß zur Erleichterung der Aufstellung 

keine Telle angeschweißt werden, die nicht in den genehmigten Zeichnungen 

vorgesehen sind, auch wenn sie nur vorübergehend benutzt und später 

wieder beseitigt werden sollen. Wo nötig, sind kleine Löcher (möglichst 

in Tellen, die nicht hoch beansprucht sind) zu bohren. Die Löcher sind 

später durch Niete —  nicht durch Zuschweißen —  zu schließen (Kerb

wirkung).

g) Es ist peinlich zu verhüten, daß das Tragwerk durch Schweiß

spritzer oder Schweißtropfen beschädigt wird, auch darf der Lichtbogen 

nur an solchen Stellen gezündet werden, an denen Schweißraupen ohne

dies aufgelegt werden sollen (Kerbwirkung).

h) Besonders wichtig ist, daß die beim Schweißen unvermeidlichen 

Schrumpfungen sich soweit wie möglich auswirken können, darpit in den 

Bauteilen nur möglichst geringe Schrumpfspannungen entstehen. Die 

zusammenzuschweißenden Telle dürfen daher nicht zu starr vorher fcst- 

gelegt werden, damit die zu verschweißenden Teile dem Schrumpfen 

folgen können.

i) Schweißstellen, die den vorstehenden Bestimmungen nicht ent

sprechen, sind vorsichtig und sachgemäß zu entfernen und durch einwand

freie zu ersetzen. Flickstellen und deren Umgebung sind nach dem 

Ausbessern mit dem Brenner leicht zu erwärmen.

13. S ch luß bem erkungen . Die neuen Vorschriften für geschweißte, 

vollwandige Elsenbahnbrücken werden demnächst erscheinen. Diese 

Vorschriften bringen viel Neues, sie tragen den Erkenntnissen, die durch 

die Kuratoriumsversuche gewonnen wurden, Rechnung.

V e r s c h i e d e n e s .

Neuartige elektrisch geschweißte Spezialträger für Verbund
brücken. Seit einer Reihe von Jahren erfreuen sich sogenannte Ver
bundbrücken für kleinere Stützweiten, z. B. als Straßen-Unter- und -Über
führungen, Bahnsteigunterführungen, Durchlässe usw., im Brückenbau be
sonderer Beliebtheit wegen der Einfachheit der Herstellung, der Billigkeit 
und der äußerst geringen Unterhaltungskosten. Ein weiterer Vorteil liegt 
neben dem Vorzug klarer statischer Verhältnisse, z. B. dem Gewölbe 
gegenüber, auch in der Geschlossenheit der Fahrbahn und der besten 
Lichtraumausnutzung des unten hindurch führenden Verkehrsweges.

Wie allgemein bekannt, werden derartige Verbundbrücken meistens 
aus Walzträgern hergestellt, die in geringen Abständen voneinander ver
legt und mit einem Beton mittlerer Güte ausbetoniert werden.

Im Bereich der Reichsbahndirektion Stuttgart wurden nun vor einiger 
Zeit mehrere solcher Überbauten erstellt, deren stählernes Traggerippe aber 
nicht aus Walz- oder genieteten Blechträgern, sondern aus elektrisch ge
schweißten Spezialträgern bestand (Bild 1).

An ein Stegblech wurden als Gurte je zwei abgefahrene Eisenbahn
schienen, Fuß gegen Fuß, mit durchgehenden Längskehlnähten angeschweißt. 
Diese Lösung ist als sehr wirtschaftlich zu bezeichnen, wie aus der weiter 
unten durchgeführten Kostenvergleichsberechnung hervorgeht. Andererseits 
sind aber auch wegen der seit mehreren Jahren in der Durchführung be
griffenen Umstellung des Eisenbahnoberbaues auf Reichsprofil bei jeder 
Direktion größere Mengen noch gut erhaltener Schienen älteren Profils 
vorhanden.

Es soll nun etwas näher auf eine solche Veibundbrücke eingegangen 
werden. Die Ansicht der Spezialträger und den Querschnitt des gesamten 
Überbaues zeigen die Bilder 1 u. 2. Die Stützweite beträgt 10 m, der gegen
seitige Abstand der neun Spezialträger 410 mm, wie aus der Querschnitt
skizze hervorgeht. Die Außenbreite des eingleisigen Überbaues wurde 
zu 4 m festgelegt, und die gesamte Höhe ergab sich durch die Forderung 
nach möglichst niederer Konstruktion zu 1,15 m. Die Stegblechhöhe des 
Spezialträgers ist am Auflager 350 mm, in Trägermitte 550 mm. Der
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Bild 2. Querschnitt des 
Überbaues.

Bild 1. Ansicht des Spezialträgers.

Obergurt liegt demnach in einer Neigung 
von etwa 3,8 %■ Dieses Gefälle genügt 
vollkommen zur Abführung des Nieder
schlagswassers. Gerade in der Neigungs
möglichkeit des Trägerobergurtes ist ein 
weiterer Vorteil den Breitflanschträgern 
gegenüber zu sehen. Bei letzteren ist zur
Erreichung des gleichen Gefälles, ganz ab- j______
gesehen von der ohnehin größeren Auflager
höhe (IP45), ein Aufbeton von 20 cm in 
Brückenmitte erforderlich, was eine Eigen
gewichtsvermehrung zur Folge hat. Bei den
Spezialträgern paßt sich derFüllbeton ganz den Trägergurten an. Die Beton
deckung am Ober- und Untergurt ist mit je 50 mm ausreichend zur Ver
meidung der Rostgefahr. Das 10 mm dicke Stegblech ist zwecks Material
ersparnis zweimal gestoßen und die Fugen mit 
einer X-Naht verschweißt. Die Schienen, in diesem 
Fall das württembergische E-Profil, für welches 
eine Höhe im abgefahrenen Zustand von 135 mm 
statt 140 mm der statischen Berechnung zugrunde 
gelegt wurde, werden, wie bereits erwähnt, Fuß 
gegen Fuß mit je zwei Kehlnähten von a =  4 mm 
an das Stegblech angeschweißt, wobei sie für 
den Obergurt in Trägermitte geknickt sind. Das 
Stegblech steht um je 5 mm oben und unten gegen
über den Schienenaußenkanten vor, um einwand
freie Schweißnähte ziehen zu können (Bild 3). Die 
Schienen wurden zuerst wie üblich an einzelnen 
Punkten an das Stegblech angcheftet und danach 
die Schweißnähte wechselseitig gelegt, um Ver
werfungen der Träger zu vermelden. Als Träger
auflager dienen auch hier Kranbahnschienen „Rothe 
Erde“, auf die die Träger unter Zwischenschaltung eines angeschweißten 
Winkels 50/90/17 aufgesetzt wurden. Die Stegbleche sind an dieser 
Stelle um 5 mm eingeschnitten (Bild 4). Daselbst sind auch noch zwei 
senkrecht stehende Flachstäbe 45/20 an die Schienenköpfe angeschweißt, 
um ein Kippen der Träger bei der

w _
! «5 10 135 '

Bild 4. Auflagerpunkt.

9 Träger IP 4 5 , je 10 600 mm lang; 
für Auflagerknaggen usw...................

= 95,4 X 182 =  17 370 kg, 
. . . r d .=  130 kg,

Bild 5. Grundriß des Auflagerpunktes.

Hmm

Klammermaße gelten 
am Ruflager

Bild 3. Querschnitt 
des Trägers.

Montage zu verhindern (Bild 5 u. 6).
An beiden Auflagern und in der 
Mitte ist der Abstand der Spezial
träger durch je eine Distanz
schraube 7/8 engl. Zoll 0  fest
gelegt.

Der statischen Berechnung, 
die an und für sich nichts Neues 
bietet, wurde der Lastenzug N 
und als Raumeinheitsgewicht 'für t 
Schwellen, Schotter, Beton und 
das Stahlgewicht der Bewehrung 
zusammen 2,3 t/m3 zugrunde 
gelegt.

Anschließend wird an Hand 
einer vergleichenden Kosten
berechnung für die oben näher beschriebene Stahlkonstruktion die Wirt
schaftlichkeit der geschweißten Spezialträger den Walzträgern, vornehmlich 
dem Breitflanschträger gegenüber, nachgewiesen. Es ist bei dieser 
Gelegenheit gleich zu erwähnen, daß bei Verwendung von normalen 
I-Trägern die Ersparnis der Stahlkonstruktion naturgemäß sinkt, daß sich 
aber hierbei die Betonkosten wegen der größeren Höhe der I-Träger 
vermehren, so daß auch in diesem Fall die Wirtschaftlichkeit der Spezial- 
träger klar zutage tritt.

Für ein Größtmoment in Brückenmitte von 406 tm, bezogen auf ein 
Gleis, wären bei ungefähr gleicher Biegungsspannung zwischen Breitflansch- 
und Spezialträger 9 Stück I P  45 nötig. Dafür ergibt sich eine Biegungs
beanspruchung von 1205 kg/cm2, gegenüber 1230 kg/cm2 bei geschweißten 
Spezialträgern. Die Durchbiegung in Trägermitte beträgt bei Verwendung 
von Brcitflanschträgern IP 4 5 , berechnet nach der angenäherten Formel 
der Reichsbahn Vorschriften, 1,29 cm gegenüber 1,20 cm beim Schienen
träger (zulässig =  1000/700= 1,43 cm). Die Anwendung von Breitflansch
trägern IP 4 2 1/, an Stelle von I P  45 ist nicht möglich, da bei aus
reichender Biegungsspannung die Durchbiegung das zulässige Maß über
schreitet. Man erhält also bei Annahme von Breitflanschträgern IP 4 5  
die nachstehenden Stahlgewichte und Preise:

Die neuen Spezial
träger in geschweißter Aus
führung wurden fix und 
fertig bearbeitet unter den
selben Bedingungen zu 
einem Gesamtpreis von 
1870 RM geliefert. Also 
erhält man eine Ersparnis 
zugunsten der geschweißten 
Spezialträger von

3150 RM
— 1870 RM

1280 RM, 

das ist rd. 40 %•
Dabei ist der Wert 

der Altschienen mit 30 RM 
für die Tonne berück
sichtigt.

Aber selbst bei Annahme eines 
höheren Wertes für die abgefahrenen 
Schienen von rd. 60 bis 80 RM für 
die Tonne, wie die Schienen wohl 
im allgemeinen im Privathandel zu
haben sein werden, erzielt man
noch eine Ersparnis von rd. 700 bis 
800 RM, das ist etwa 22 bis 25 °/0.

Damit ist die Wirtschaftlichkeit 
der geschweißten Spezialschienen
träger gegenüber Walzträgern, vor
nehmlich Breitflanschträgern, klar er
wiesen, da der Betonverbrauch oben
drein bei den Spezialträgern auch 
noch geringer ist als bei IP-Trägern.

Noch deutlicher tritt die Wirt
schaftlichkeit der geschweißten Träger 
bei Stützweiten über 10 m in Er

scheinung. So ergab sich z. B. gelegentlich der Ausführung eines anderen 
Überbaues mit 14 m Spannweite eine Ersparnis von rd. 50%  gegenüber 
Breitflanschträgern (normale I-Träger sind hierbei überhaupt nicht mehr 
möglich) und von etwa 55 %  beim Vergleich mit entsprechenden, statisch 
günstigen, genieteten Blechträgern. Breitflanschträger mit aufgeschweißten 
Gurtplatten scheiden hier von vornherein aus, da die Preisspanne dabei 
noch beträchtlicher ist.

Das Stegblech dieses letzteren Spezialträgers ist 12 mm stark, in 
Trägermitte ist es 1100 mm, am Auflager 800 mm hoch. Sonst ist 
der Trägerquerschnitt der gleiche, wie vorstehend geschildert. Dabei ist 
allerdings noch zu bemerken, daß für die Spezialträger die Verhältnisse 
in diesem letzteren Falle deswegen so besonders günstig lagen, weil 
statt 9 nur 7 Träger zur Anwendung kamen, da für die Bauhöhe eine 
Beschränkung nicht erforderlich war.

Bild 6.
Querschnitt des Auflagerpunktes.

Bild 7.
Ansicht des Spezialträgers.

Aus allen diesen Betrachtungen erkennt man, daß die neuartigen ge
schweißten Spezialträger mit besonders wirtschaftlichem Vorteil bei Stütz
weiten von ungefähr 10 bis 15 m verwendet werden können und daß 
damit ein weiterer Schritt vorwärts in der Verbilligung unserer Brücken
konstruktionen getan ist. Die vorstehend näher beschriebenen Konstruk
tionen wurden von der Stahlbaufirma W ilh e lm  L u ig  in Illingen 1. Württ. 
nach Entwürfen des Brückenbüros der Reichsbahndirektion Stuttgart her
gestellt.

Dipl.-Ing. S p a tn y , Mannhelm/Rhein.

z u s .=  17 500 kg.

Die Tonne fertig bearbeiteter Träger kommt einschließlich Reichs
bahndienstfracht usw. auf 180 RM frei Bahnstation. Somit ergibt sich ein 
Gesamtpreis bei Anordnung von Breitflanschträgern zu 

17,500 X  180 =  3150 RM.
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