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5. .Tahrgang BERLIN, 11. Februar 1927. Heft 7

Alle Rechte vorbelialtcn. Beitrag zur Berechnung von Raumfachwerken.
Von L. Geusen in Dortmund.

I.

Das in Abb. 1 dargestellte abgewalmte Satteldach stellt ein Zimmer- 

mannsches Raumfachwerk dar, bei dem das oberc Grundfachwerk in eine 

gerade Linie ausgeartet ist; es hat K —  6 Knotenpunkte, s = l l  Stabe 

und n =  7 Auflagerbedingungen (4 lotrechte Stiitzdriicke 3t1( St2, "3U 332 und 

3 wagerechte Stiitzdriicke H x, § łS £>,), 

ist daher statisch bestimmt. Die Be- 

lastungen der oberen Knotenpunkte 

seien P  (lotrecht), ll^und SB (wagerecht), 

die der unteren 5̂ (lotrecht), V und 3!

(wagerecht). Die Spannkraft eines 

Schragstabes z. B. /?, (Abb. 1 c) wird in

eine lotrechte Seitenkraft 9t, =  /?, —
r2

und in eine wagerechte, mit der 
GrundriBprojektion zusammenfallende

Seitenkraft 91, , ‘r  zerlegt, wo A 
“ h sin p, &

die Hiihe des Fachwerks, r2 die wirk-

liche StablSnge, q2 der im GrundriB

gemessene Winkel zwischen dem

Unterringstab U2 und der GrundriB-

proiektion ,a? des Stabes ist; 
sin «,

folgt. Schneidet der veriangerte Obergurtstab O in GrundriB die Stabe 5, 

und 5, in Qx und Q2, so ist fiir QLQ2 ais Drehachse das Moment der 

beiden Stiitzdriicke S(2 und 352 nach Gl. 6 gleich Nuli, das der beiden 

Stiitzdriicke ST, und 3Jt aber nach Gl. 4 gleich H i h sin </x, wobei diejenigen 

Momente positiv eingefuhrt sind, die, im Sinne der wachsenden Knoten-

diese Zerlegung wird im Schnittpunkt 

des betr. Stabes mit der Grundrifi- 

ebene ausgefiihrt, also z. B. fiir /?, 

im Punkte Ax.

Ist der Knotenpunkt (1) n ich t 

belastet, so ergibt sich die Spannkraft 

=  0 , weil die iibrigen in (1) zu- 

sammentreffenden Stabe O, R2 und D 2 

in ein und derselben Ebene liegen; 

ebenso wird S, =  0, wenn der Knoten

punkt (2) unbelastet ist. Fiihrt man 

um Punkt (1) einen Schnitt, der die 

vier Stabe Lx, O, R2 und D , trifft, so 
ergibt die Bedingung i '  M  —  0 fiir U2 

ais Drehachse die Gleichung S, 

(o, + a.,) + P x ax —  Wx h =  0, daher

P xa2— Wxh
(1) 2,

+ a2

(2)

Ganz ebenso ergibt sich

& ,=  —  P* ai +  Wi h 
ci\ ~f- o2

1. Belastung der o b e r e n  Knotenpunkte.

Berechnet man die Spannkraft im Unterringstab Sx einmal fiir den 

Schnitt

Schnitt th

S , + 31, = 0

+
a, sin ()']

h sin#! sin rf,
0 ,

a„

um den Auflagerpunkt A , (Abb. Ib) und dann fiir den 

i.h— lb um den Auflagerpunkt Bt, so ergeben sich die Gleichungen1) 

a, sin p. 

sin tfL

a, sin 

li sin i.x sin dx 

=  0 in

= SB, _ £ » _ + / / ,  
h sin (t{ h sin ox

iibergehen; es folgt daher

(4) 2It a2 —  ax =  Hyh sin ax.

Ebenso ergeben sich fiir die Spannkraft 5, die Werte

(5) 5, =  St, , f 1- =  33,
- li sin a2

aus denen

(6) 31, ax — 33, a , =  0

punktziffern gesehen, um die betreffende Achse im Sinne des Uhrzeigers 

drehen. Trennt man das Fachwerk durch den Schnitt t— t in zwei Teile, 

so ergibt daher die Bedingung i'A f =  0 fiir Qx Q2 ais Drehachse am linken 
Teil die Gleichung

(I) - 3)[ fl[ —  $2  ai —  A + H i h sin o, —  0

h sino,

und S j— H t-r ej 

die mit 3i, -)- St, =  0 und i.',

(3) ‘ S1 =  St,

h sin tf.

*) Vergl. des Verfassers „Beitrag zur Berechnung raumlicher Fachwerk- 
tr3ger“ in der Zeitschrift fiir Bauweseń 1923, Heft 1/3.

und am rechten Teil 

(II) +  3), a, -I- 2), a2 + W2 h =  0,

daher

m  H , f  (W, +  K ) ,

eine Gleichung, die sich auch unmittelbar im GrumlriB aus der Bedingung 

l 'H  — 0 ergibt. Daher wird nach Gl. 4 u. 7:

(8) St, a2 —  ©i ax ~ (W X -f- W2) h.

Daraus folgt, daB fiir die lotrechte Belastung Z3 sowie fiir die wagerechte 

Belastung 3B die Gleichung % a 2 —  331 a, —  0 erfullt ist, d. h. dafi die 

Resultierende aus 2tx und Si, durch den Punkt Qx geht, wahrend die 

Resultierende aus St, und 33, fur a 11 e Belastungen durch den Punkt Q„ 

geht. Danach kOnnen die Stiitzdriicke leicłit zeichnerisch wie folgt be
stimmt werden.

a) Lotrechte  Last P x. Man zerlegt (Abb. 1 d) die Kraft P x nach den 

beiden beliebigen Richtungen 1 und 2, bestimmt im Seileck (Abb. le )d ie  

Schlufilinie s ais Yerbindungslinie der Schnittpunkte der Seilseiten 1 und 2
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mit den Lotrechten durch und Q., und darauf die Schlufilinien und s2

zwischen 3(l ^  und Sf2 S32; die Parallelen zu s„ s und s2 schneiden im 

Krafteck (Abb. 1 d) die gesuchten lotrechten Stutzdriicke aus. Wagerechte 

Stiitzdriicke treten nicht auf; denn //, ist nach Gl. 7 gleich Nuli; daher 

mufi auch § t =  ,ę2 =  0 sein, weil sonst die Bedingung l'M  =  0 fur das

Fachwerk ais Ganzes im Grundrifi nicht erfiillt w3re.

b) W agerechte  Last SC,. Zerlegt man im Grundrifi (Abb. Ib) 9I>:

parallel und rechtwinklig zu in die Seitenkrafte SBj cos <1X und sin av

so liefert die Bedingung 1 M  =  0 fiir 5, ais Drehachse mit n =  QvQ2

U' tf2 1  “a ® e'c*lun£  O t  + n s‘n —  ® i s'n *  =  0 , daher

SŁ, -f- 332 —  n ■ Bestlmmt man daher im Aufrifi die Schnittpunkte

D.( und F„ der Lotrechten durch Q t und Q2 mit dem Unter- und Oberring, 

so fiihrt die Zerlegung der Kraft (Abb. I f) nach der lotrechten Richtung 

und parallel zu £u F 2 unmittelbar zu der Summę 9[2 -j- 932, die wegen 

S V  — 0 gleichzeitig die Sum m ę— (9It -j- © J darstellt. Durch Parallele 

zu den Seilseiten 1, 2, s, s, und s2 (Abb. 1 e) werden dann die einzelnen 

lotrechten Stiitzdriicke unmittelbar ausgeschnitten.

Aus der Gleichung 2Ł> + 332 —  ( ® i— ®->) *  findet man in Verbin- 

dung mit Gl. 6 auch leicht die Werte

(9) 9U =  (SB, - m>) h “f-
- uy a2 +  u2 (Zj

(10) $2 =  (9fiŁ — 2B2) h ‘h
v ’ i \ i a2 + u2 ^

Da sich fiir S2 ais Drehachse ganz entsprechend 91, + © , =  —  (98t —  5U2) 

ergibt, folgt in Verbindung mit Gl. 8

CD  - « « *  Uia^ l h <

0 2 ) ^ = - ^ - ^ ) " U l, 2 5 „2 f l l-

Da danach 9t2 =  —  und 2tt =  —  932 ist, so hat man in Abb. l f  eine 

scharfe Zeichenprobe in der Bedingung, dafi sich die Parallelen zu den 

Seilseiten st und s2 in einem Punkte der Lotrechten schneiden miissen. 

Von den wagerechten Stiitzdriicken ist nach Gl. 7 H l —  0; daher ergeben 

sich aus dem Grundrifi (Abb. Ib) die Werte

03)

(14) § . , =  a-f ,
' ’ -i- a2

die nach Abb. l f  zelchnerisch leicht gefunden werden.

c) W agerech te  Last W2. Die wagerechten Stiitzdriicke ergeben

sich im Grundrifi (Abb. Ig) unmittelbar unter Verwendung einer Parallelen 

zur Hilfslinie w, die den Schnittpunkt von und mit dem Schnitt-

punkt von W2 und § 2 verbindet. Zerlegt man W2 parallel und recht

winklig zu SŁ in W2 sin f/j und \V2 cos </,, so ergibt die Bedingung X M  =  0 

fur S t ais Drehachse die Gleichung (3Ł, + 9i2) n sin + W2 cos h —  0,

also 9f2 +  332 — \V2 cotg ^  . Die Zerlegung der Kraft W2 cotg dx (Abb. 1 g)

im Aufrifi (Abb. 1 i) nach der Lotrechten und parallel zu Q , Fx fiihrt daher 

wie vorher unmittelbar zur Summę Sf2 + die durch Parallele zu den 

Seilseiten 2, s und s2 (Abb. 1 e) in 9(2 und 93, zerlegt wird. Da + 5^ 

=  — (9L 4 - 93,) ist, so ergeben sich aus Gl. 6 u. 8 leicht die beiden Werte

d5) -.u, (if , u^) * - %
#1 +  °2

(16) =  + W2) ---J
-p U2

Legt man daher im Aufrifi (Abb. 1 i) durch den Trennungspunkt von 21, 

und 93, eine Lotrechte und eine Wagerechte, tragt lotrecht \V2, wagerecht 

aber h und + a, ab, so fiihrt die in Abb. 1 i angegebene Konstruktion 

unmittelbar zu den Werten 9tt und 93x.
Nach Bestimmung der Stiitzdrucke konnen die Spannkrafte, von At 

und Ą, aus beginnend, durch einfache Kraftezerlegung gefunden werden.

2. Belastung der u n te r e n  Knotenpunkte.

Dic lotrechten Lasten ^  werden unmittelbar von den Stiitzpunkten 

aufgenommen. Die in AL und Bx angreifenden wagerechten Lasten V und 93 

sowie die in und B2 angreifenden Lasten 93 werden entweder unmittel

bar oder aber unter alleiniger Beanspruchung der Unterringstabe U  von 

den Auflagern aufgenommen. Nur die in A2 und B2 angreifenden Lasten 

und beanspruchen alle Stabe des Raumfachwerkes (aufier und L2). 

Die Gl. 3 u. 4 behalten ihre Giiltigkeit; an Stelle der Gl. 5 tritt die leicht 

abzuleitende Gleichung

<it V f a.,
S„ --91, , . - .- • = » ,(17)

aus der

(18)

V f

h situA; sin <1. 

% .a

h sin <f,

folgt. Fiir den Schnitt t—t ergeben sich wie vorhin die Gleichungen 

- S , at —  2>2 a2 + Hx h sin =  0 
+ a2 — [ l / f  —  V f] h == 0,

daher

(19) H ,=  

und nach Gl. 4

(20) 9CX aa —  « i =  V^»] A.

Fiir Sj ais Drehachse ergibt die Bedingung X M  =  0 die Gleichung 

95., u2 sin rfj + 9f2 sin <ix =  0, aus der in Yerbindung mit Gl. 18 die Werte

(21) 91, h
a2 + w2 «[

(22) 93-, =  —  W f  —  Vf\ h ----4 1
- L - 1 J a2 + u2 a,

folgen; der Vergleich von Gl. 18 mit Gl. 20 ergibt dann sofort

(23) 91! =  —  %

(24) S8t =  —  at2.

Fur eine Lotrechte durch ergibt die Bedingung X M  —  0 den Wert

(25) ^  [ V f Ul- ^ ( U 2 + ą)].

Fiir eine Lotrechte durch /l, ais Drehachse ergibt sich ebenso

-4--\Vf {«i + 1 J
Hieraus folgt

gi [ n a)- ^ 2

[Vf\ut - ei)

K 1-

V f u 2\

cotg =  //, cos

(26) 

ierai

« l + «2 
gemafi Gl. 19.

Die zeichnerische Bestimmung der wagerechten Stiitzdriicke in Abb. 1 k 

bei Wirkung von l/(20) durch eine Parallele zu der Hilfslinie wy (Abb. 1 b) 

bedarf keiner weiteren Erlauterung. Zieht man durch den Endpunkt

von Parallele zu den Hilfslinien Oj und u> (Abb. Ib), so schneiden 

diese auf der Wagerechten durch den Anfangspunkt von die Stiicke

-- ‘i 2 und Ko0) -U - ab; iibertragt man diese in den Auf-
2 + a2 2 + a2

rifi (Abb. 11), so bestimmen die beiden Parallelen zu (Abb. 1 a) die 

Stiitzdrucke 91,91, und damit auch 33i; denn es ist beispielsweise

11,1 dem friiheren Werte n + tu)31. ■-Vf I 
2 « i + a2

also mit

=  «! a2 + u2 iibereinstimmend mit Gl. 21 .

Nach Bestimmung der Stiitzdriicke konnen die Spannkrafte, von 

/lj und A2 ausgehend, durch einfache Kraftezerlegung gefunden werden.

II.

Bei dem in der Anwendung wichtigsten Satteldach iiber recht- 

eck igem  Grundrifi (Abb. 2) lassen sich Stiitzdriicke und Spannkrafte auch 

leicht rechnerisch ermitteln. Man erhait entsprechend den frtiheren 

Gleichungen:

a , =  [ V f - V^6)] h

(la)

(2 a)

(3 a)

(5 a) 

(7 a) 

(17a) 

(19a)

U p ,

s, =  ar,

s2-
u ,

S2

//,=

•M-
: Wt + W2

%  l  -  
- h

v f V f .
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I. Einflufiwerte fiir das abgewalmte Satteldach iiber r e c h t e c k i g e m  Grundrifl (Abb. 2).

ii
P, w, W., i 'K , V f v f

u

1 f , b \ b , >> li h // li h
-H,' (l 2 ( l _  u 1 2 u ' 2 a 2 a ~ 2,t 2u 2(7 2(7
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M l  M

b h h h h h h
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2 u
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CS 
" i
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-
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2)1 u 2/i l  u 1 2 a 2 a 2 u 2 u 2(7 2(7

u .. - b U b ) 
2/t V u )

b b 
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0

u

2(7

u b

2 u

u — b 

2 u

u b 

2a
: "

2(7
U ,

c u a i\ b \ a b 1 1 (7 (7 1 1
Si' 2h\ u ) 2 li u 2 2 ~ 2 u 2 u 2 2

5 ,
a b 

2// u

a 

' 2h
0 0

u

Tu

11

~ Tu

1

2

1

2
s .

(21 a) 

(25 a)

31..

u

2 a
V f  V f l

Vf\
h

2 a ‘

Fiir den Schnitt um den Knotenpunkt (1) liefert die Bedingung 
-/M =  0 fiir A , Bt ais Drehachse die Gleichung

O h + h -}- P l b + u =  0; 

fiir Knotenpunkt (2) und A, B ais Drehachse wird ebenso

®>2 /; + P2 b •+- 2*! u —  0;O h

daher T. —  2:, =  (P, 

da aber nach Gl. II:

5.. 3 , - W,

'iii.

ist, so folgt

ferner

T' =  1 
'■ 2u

■*. ,= L
J 2 u

O — —  (P i

(P, —  P2) b ■ w , 

- (P ,  P Jb  

P ,)
b 

2 //
W,

// 

o 

■ < 

u

2 a

i ('1'.', —  iv.y // ;

iiber jeder lotrechten Spalte stehendcn Kraft auf die Stiitzdriicke und 

Stabspannkrafte.

In der Anwendung wird man, besonders bei der Ausfiihrung des

Daches in Eisenbeton, auch das Auflager B , ais Linienauflager mit einem

lotrechten Stiitzdruck S32 und einem wagerechten Stiitzdruck H., (Abb. 3) 

ausbilden. Das Raumfachwerk ist dann in bezug auf H., einfach statisch 

unbestimmt; seine Spannkrafte 5  stelien sich in der Form

(27) s  =  ą ,  -  = f i.

dar, wo die Spannkraft im statisch bestimmten System (Abb. 2), 

£  aber die Spannkraft fiir den Zustand l i ,  1 bedeutet. Bei fest- 

liegenden Auflagerpunkten berechnet sich H , aus der Gleichung

(28) H , 2'
E F

. v «  -5 5
• -  w o  w  R  F , t l

s

E  l '  '

wo ,s’ dic Stabliingc, 

/-’ den Stabąucr- 

schnitt, E  das Elasti- 

zitatsmafi, i-' die 

lineare Warmedeh- 

nungszahl und t dic 

fiir allc Stabe glelch 

gro U vorausgesetzte 

Temperaturandcrung 

bedeutet. DieSpann- 

krafte S„ sind in der 

vorhergehenden Zu- 

sammcnstellung in 

den Spalten P , W 

und -h>, die Spann- 

krafte 2 aber in der Spalte V ^' gegeben, wobei die ftir die V und :)i 

d l  r
augegebenen Werte mit ^ ^ und multipliziert werden miissen,

um die D , L und R  zu ergeben; d, l und r  sind die wahren Langen der 

betreffenden Stabe. Die in den Unterringknotenpunkten angreifenden 

Krafte werden jetzt entweder unmittelbar oder aber durch Vermittlung 

der Stabe U  und S von den Auflagern aufgenommen, ohne die iibrigen 

Stabe des Fachwerkes zu beansprtichen. (SchluB folgt.)
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Die „Vorlaufigen Bestimmungen fiir Holztragwerke (BH)“ der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.
Von Reichsbahnoberrat ®r.=Qnę5. K. Schaechterle, Stuttgart.

(SchluB aus Heft 2.)

Alle Rechte vorhehalten.

u.

Der „Arbeitsausschufi fiir einheitliche technische Baupolizeibestim- 

mungen des Normenausschusses der Deutschen Industrie" hat sich bereits 

1920 in mehreren Sitzungen mit der Festlegung der zulassigen Inanspruch- 

nahme von Bauholz beschaftigt, ist jedoch zu keinem abschliefienden 

Ergebnis gekommen. Zurzeit gelten noch die Bestimmungen des preufiischen 

Ministeriums fiir Volkswohlfahrt iiber die bei Hochbauten anzunehmenden 

Belastungen und zulassigen Beanspruchungen der Baustoffe vom 24. De- 

zember 1919, die im Jahre 1926 ais siebente erganzte Auflage neu heraus- 

gegeben worden sind und die nur wenige Angaben iiber Bauglieder aus 

Holz enthalten.
Tafel 1.

Nr. H o lzart

Zulassige Beanspruchungen 
parallel zur Faser

kg/cm2

Zur Druck Biegung Abscherunu

1 2 | 3 4 ' T  6

1 1 Eichenholz gesundes, trockenes 100 80 100 10
2 Kiefernholz Holz von einwand- 100 60 100 10
3
1

Fichtenholz
Tannenholz

freier Beschaffenheit 90
80

50
50

90 8 
80 8

Zahlreiche Bauunfaile (Einsturz des Lehrgeriistes der Corneliusbrucke in 

Miinchen) und viele ungiinstige Erfahrungen mit freitragenden Holz- 

konstruktionen sind auf Uberbeanspruchung des Holzes quer zur Faser 

sowohl bei unmittelbarer Druckubertragung (Langsfaser auf Querfaser) 

ais bei mittelbarer Ubertragung der Krafte durch Verbindungsmittel zuruck- 

zufiihren. Oberbeanspruchungen des Holzes quer zur Faser sind um so 

schadlicher, ais gleichzeitig das hohe Schwindmafi quer zur Faser un- 

berechenbare Nebenfolgen haben kann. Durch Vergrofierung der Anlage- 

fiachen quer zur Faser kann im Verhaitnis zu dem kleinen Mehraufwand 

an Holz oder Verbindungsmltteln eine wesentliche Verbesserung der Trag- 

fahigkeit erzielt werden.

2,1
te , 
TB*

Zugkórper

i i
— •— --- y— —* >

' ł " ----25 _
X-.

IN*

1. Dauernd durchnafites Holz hat wesentlich geringere Widerstands- 
fahigkeit.

2. Bei Bauten fiir voriibergehendc Zwecke (Riistungen, Ausstellungs- 
hallen u. dergl.) diirfen die Zahlen um 25%  erhoht werden.

3. Stiitzen und gedriickte Bauglieder miissen nach der Eulerschen 
Formel mit E —  100 000 kg/cm2 eine sieben- bis zehnfache Knick- 
sicherheit besitzen (m in/ — 70 PI- bis 100 P I2). Die untere Grenze 
von J  gilt aber nur fiir Bauten zu voriibergehenden Zwecken.

Diese Bestimmungen sind fiir Itigenieurholzbauten nicht ausreichend.

Im Jahre 1921 hat deshalb der Reichsverkehrsminister einen Fach- 

ausschufi fiir Holzbau eingesetzt und mit der Ausarbeitung von besonderen 

Vorschriften fiir Holzbauten der Reichsbahn beauftragt. Auf Grund der 

Vorarbeiten des Fachausschusses hat dann die Hauptverwaltung der 

Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft „Vorlaufige Bestimmungen fiir Holz

tragwerke" durch Verfiigung vom 12. Dezember 1926 eingefiihrt.

Bei der Aufstellung der Vorschriften wurden die Untersuchungen und 

Forschungsarbeiten von Winkler, Bauschinger, Tetmajer, G. Lang, Bach, 

Baumann, Graf, Rudeloff, Schonhofer, Jackson, Seitz verwertet, aufierdem 

die Ergebnisse neuerer Festigkeitsuntersuchungen an der Eidgenossischen 

Materialpriifungsanstalt Ziirich mit Bauholzern beriicksichtigt1).

Die „VorIaufigen Bestimmungen fiir die Ausfiihrung von Holztrag

werken" der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft sind in zwei Haupt- 

abschnitte gegliedert:

A. Allgemeine Bedingungen fiir Lieferungen, Abnahme und Aufstellung 

von Holztragwerken.

B. Technische Vorschriften ftir das Entwerfen und Berechnen von 

Holztragwerken.

Der Abschnitt A. enthalt unter I. Bestimmungen iiber Stammholz, 

Schnittholz und Schnittklassen. Der Unterabschnitt II. handelt vom Holz- 

bedarf und von der Holzpriifung, der Unterabschnitt III. von Versand, 

Lieferung und Aufstellung der Bauglieder, der Unterabschnitt IV. von 

Zeichnungen und Berechnungen.

Der Abschnitt B. enthalt unter I. Angaben iiber handelsiibliche Quer- 

schnittabmessungen und Langen der Bauhólzer, Bretter, Bohlen und Latten, 

unter II. Angaben iiber Belastungsannahmen, Schwindmafie, Raumeinheits- 

gewichte, Stofizahlen bei Briicken, Stegen und Kranbahnen, Standsicher- 

helt. In dem wichtigen Unterabschnitt III. sind die zulassigen Spannungen 

aufgefiihrt. AnschlieBend folgen unter IV. Bestimmungen iiber die Quer- 

schnittermittlung sowie die Berechnung von Druckstaben und unter V. die 

Verbindungsmittel. Im Schlufiabschnitt VI. sind Einzelheiten der Aus- 
fiilining behandelt.

Den Praktiker interessieren in erster Linie die Abschnitte iiber die 

zulassigen Spannungen, die Querschnittermittlung und die Verbindungs- 

mittel.

An den baupolizeilichen Vorschriften wird vor allem ausgesetzt, dafi 

der Heterogenitat des Baustoffs nicht geniigend Rechnung getragen ist, 

dafi Angaben iiber die zulassigen Spannungen quer zur Faser fehlen.

B /egekórper

- 180-

- 10-

Scherhórper

m i

- 10- - 10 -

Druckhórper

Das Holz ist ein 

Naturerzeugnis und 

nach seinem anato- 

5  ^  mischen Aufbau kein

homogener, sondern 

2,5 ein heterogener Bau-
stoff. Die Festigkeiten 

des Holzes, durch 

Wachstum, Boden, 

i _  Klima, Bestand, Kultur

^ [3| bedingt, von Fiillzeit,

U 10*- Lagerung und Be-

handlung, Holzkrank- 

heiten, Wuchsfehlern 

(Astknoten, Harz- 

gallen, Drehwuchs), 

Wassergehalt weit- 

gehend beeinflufit, 

schwanken selbst bei 

Stammen des gleichen 

Bestandes, ja auch bei 

Holz aus ein und dem- 

selben Stamm inner- 

halb weiter Grenzen. 

Beim Holzbau liegen 

hiernach die Verhait- 

nisse nicht so einfach 

wie beim Eisenbau, 

wo man Werkstoff- 

sorten von ganz be- 

Abb. 12. stimmten Eigenschaf-
ten hat, z. B. Flufi-

stahl St 37 (Normalgiite) mit Festigkeiten von 3700 bis 4500 kg/cm2. Trotz- 

dem empfiehlt es sich, bei der Festsetzung der zulassigen Spannungen 

fiir Holzbauten von einer „Normalqualitat“ auszugehen. Ais Mittelwerte 

der Festigkeit von lufttrockenem Bauholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt 

von hochstens 20% , an Normenkorpern ohne Splint und Kern (Abb. 12) 

ermittelt, konnen angenommen werden:

1. Zugfestigkeit in Faserrichtung zwischen .

2. Druckfestigkeit in Faserrichtung zwischen . 

senkrecht zur Faserrichtung, Weichholz,

zw is c h e n ........................................................

senkrecht zur Faserrichtung, Eiche, Buche, 

zw is c h e n ........................................................
3. Biegungsfestigkeit Biegungsebene parallel,

Biegungsquerschnitt winkelrecht zur Faser

richtung, im Mittel 450 kg/cm2, zwischen

4. Scherfestigkeit parallel zur Faserrichtung

zw ischen ........................................................

- 10-

400 und 600 kg,;cm2 
220 „ 380 .

50

120

350

75

200

550 -)

45 75

*) S. J. A. Normen fiir Holzbauten, Ergebnisse der Festigkeitsunter
suchungen an der E. M. P. A. mit Bauholzern in den Jahren 1924/25 ais 
Grundlage fiir die Normen der S. J. A. Bericht erstattet von Prof. 
3>r.=^nęv ofir. M. Ros, Direktor der E. M. P. A.

Fiir Holz von besserer oder minderer Gute, bei dem also die ge- 

nannten Festigkeitsnormenwerte iiber- oder unterschritten werden, miifite 

folgerichtig eine entsprechende Erhohung oderHerabsetzung der zulassigen 

Spannungen vorgesehen werden. Die Schweizer Normen sind auf dieser 

Grundlage aufgebaut. Weiter ist bei Verwendung von Holz mit hoherem 

Wassergehalt —  frisch gefalltes Holz und Holz, das dauernd durchnafit 

ist (Wasserbauten) —  die Abnahme der Druckfestigkeit mit zunehmendem 

Wassergehalt (Abb. 13) zu beriicksichtigen.

Die Vorlaufigen Bestimmungen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 

enthalten iiber Holzbeschaffenheit, Holzauswahl, Prufung und Abnahme 

nur allgemeine Richtlinien. Ein Nachweis der Normenfestigkeit ist nicht 

verlangt. Es ist auch keine Stufung der zulassigen Spannungen entsprechend 

den Ergebnissen von Normenpriifungen vorgesehen. Gegen die Einfiihrung

2) Spannungen nach dem Hookesehen Gesetz bestimmt.
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von Normenproben im Holzbau konnen technische und wirtschaftliche 

Bedenken geltend gemacht werden. Fiir die iiberwiegende Mehrzahl 

der Bauausfuhrungen geniigt die Handelsware und die Ausscheidung 

ungeeigneter H8lzer durch AuBenbesichtigung. Besonderer Nachdruck ist

MissergeSia/t in % bezogen auf Anlieferungsgeivic/it

Vorschiage
bezw.

Bestimmungen

Vorschliige des Arbeitsausschusses 

fur einheitliche technische Baupolizei- 

bestlmmunfjen vom 12. Młlrz 1921

Yorlłtufige Bestimmungen fur die 

Ausfiihrung von Holztragwerken der 

Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 

vom Jahre 1926

Bezeichnung

H o 1 z a r t :

{ Nadetholz: 
LauUhOli: ! Kleferj 

Ulchc, | p jchtci 

Tannc

Be
rn er- 

kungen

H o lz  a r t

Laubholz: Nadelholz: 

Elche, ; Kicfer, 
Buche 1‘ichte,

Be- 
mer- 

|j kungen

Art der 

Beanspruchung
1 2 3 7 8 D

a) D ruck i. 
d. Faserrichtung

90 60' 1 0 0 80

b) D ruck i. 
d. Faserrichtung 
infolge Druck u. 
Biegung (Kan- 

tenpressung) 
oder Biegung 
allein

100 90 110 90 Gleichzeitig 

darf im 

Schwerpunkte 

des Quer- 

schnitts die 

unter a) zuge- 

lassene Bean* 

spruchung 

nicht iiber- 

schritten 

werden

c) O r t l ic h e r  

Druck recht- 
winklig zur Fa
serrichtung auf 
ganzer Breite 

(Schwellen- 
druck)]

50 20 OOltlg bel 
einem Ober- 

stand, der das 

l,5 fache der 

Schwellen- 

hfthe betr.Mgt

35 15 Uberstand der 

Schwelie u. d. 

Druckf.ache 1. 
d. Faserrich

tung min- 

destens gleich 

dem l,5facheu 

d. Schwellen- 
liOhe

d) O rtlic he r  
Druck recht- 
winklig zur Fa
serrichtung auf 
einem Bruch- 
teil der Breite 
(Stempeldruck)

60 25 Die Schwelie 

niufl min- 

destens 2 cm 

breltersein ais 

der Stempel

50 25 Uberstand der 

Schwelie ii. d. 

Stempel in der 

Breitenrich- 

tung min- 

destens 2 cm, 
i. d. l.flngs- 

richtung min- 

destens gleich 

dem l,5fachen 

d. Schwellen- 

hulie

e) Z ug in der 
Faserrichtung

100 90 Eine Er- 

łiOhung dieser 

Werte Ist un- 

zuliissig

110 100 Nur furscharf- 

kantig ge- 

schnittenes 
Holz m it nur 

kleinen, fest 

verwachsenen 

A sten

f) Abscheren 
in der Faser
richtung

15 10 20 12

g) E lastiz i-  
tiitsm afj in der 
Faserrichtung

110 000 110 000 100 000 100 000

Tafel 4.

Normen iiber Holzbauten des Schweizer Ingenieur- und Architekten-Vereins. 

Vorentwurf vom 24. April 1926.

Bea nsp ruchungsart

i.
Fiir eingedeckte Hoch- 

bauten m it rtthendcr 

Belastung; Ililfs- 

brucken, Lehrgeriiste 

suwie wichtige Bau- 

gerfiste

kg/cm-

Fiir eingedecktV 

Briicken, nicht ein- 

gedeckte Hochbauten, 

bezw. solche m it be- 

wegter Last und nicht 

eingedeckte Briicken 
provisorlschen 

Charnktcrs 

kg/cm-

1. A chs ia le r Zug:
parallei zur Faserrichtuug . .

2. A chs ia le r  Druck:
parallei zur Faserrichtung . .
senkrecht zur Faserrichtung. .

Hirnholz auf Hirnholz. . . .
desgleichen, jedoch mit Blecli- 

e in la g e ...................................

100

75
15 35

(Kichę, Buche)

45

65

80

60
12 30

(Kichę, Buche)

35

50

Abb. 13.

dagegen auf die Priifung der Bauteile in der Werkstatt und auf der Bau- 

stelle, die Feststellung der Tragfahigkelt und Zuverl3ssigkeit der Ver- 

bindungen durch Versuche, schlieBlich auch auf die Abnahme der fertigen 

Konstruktion und auf die Vornahme von Belastungsversuchen gelegt.

Tafel 2 u. 3.

Zulassige Beanspruchungen in kg/cm2.

3. B iegung :
Reine Biegung; Biegung mit 

Achsialzugkraft; Biegung mit 
Achsialdruckkraft, solange der 
EinfluB der Langskraft nicht 
mehr ais 20 °/0 der neben- 
stehend angegebenen, zulassi- 
gen Beanspruchung ausmacht

Biegung mit Achsialdruckkraft, 
wobei der EinfluB der Langs- 
druckkraft mehr ais 20 °/0 der 
nebenstehend angegebenen 
zulassigen Beanspruchung aus
macht, unter gleichzeitigem 
Nachweis der Knicksicherheit 
infolge exzentrischen Kraft- 
angriffes (vergl. unter 5) . .

4. A bscherung :
parallei zur Faserrichtung . .

5. K n ickung :
bei zentrischem Kraftangriff fiir:

[ 100

100 80

85

12

70

10

75 1 0,007 60 1 - 0,007

100 225 000 (4: 180 000 cr
Die vom „Arbeitsausschufi fiir einheitliche technische Baupolizei- 

bestimmungen- in seiner Sitzung vom 12. Marz 1921 vorgeschlagenen 

und die von dem Schwelzerischen Ingenieur- und Architekten-Verein in 

dem Vorentwurf der Normen iiber Holzbauten vom 24. April 1926 

enthaltenen zulassigen Inanspruchnahmen des Bauholzes sind in den 

nachfolgenden Tafeln den entsprechenden Werten der „VorIaufigen 

Bestimmungen fur die Ausfiihrung von Holztragwerken" der Deutschen 

Reichsbahn-Gesellschaft gegeniibergestellt.

Die in Tafel 3 aufgefiihrten zulassigen Spannungen gelten fiir Holz- 

bauwerke der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft aus lufttrockenem, fehler- 

freiem Bauholz mit geringer Astbildung, bei denen sich die Kraftwirkungen 

zuverlassig rechnerisch erfassen lassen und die Obertragung der Krafte 

durch einwandfreie Verbindungen und Verbindungsmittel sichergestellt ist.

Nach den Vorschlagen des Arbeitsatisschusses fiir einheitliche tech- 

nische Baupolizeibestimmungen war eine Erhflhung der zulassigen Werte 

unter Spalte 1 und 2 vorgesehen

1. fiir Geriiste und voriibergehende Bauten um 1 4 der Grundwertc;

2. bei gleichzeitiger Einwirkung von Windlast, Warmeschwankung und 

Bremskraften mehrerer Krane um ‘/o der Grundwertc;

3. bei sorgfaltigster Auslese des Holzes und einer den strengsten 

Anforderungen geniigenden Durchbildung, Berechnung und Aus- 

fiihrung sowie bei Oberwachung der Arbeiten durch einen Ingenieur 

um 1 ,. der Grundwerte.

4. Im HćSchstfall sollten bei Vorhandensein aller unter 2 und 3 ge- 

nannten Voraussetzungen die zulassigen Beanspruchungsziffern um

V3 der Grundwerte erhoht werden diirfen.

Auf alle diese Erhohungen verzichten die Vorlaufigen Bestimmungen der 

Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft im Interesse einer grofieren Sicherheit 

der Bauten. Im Einklang mit den Vorschiagen des Arbeitsausschusses 

ist dagegen eine Herabsetzung der zulassigen Beanspruchungsziffern auf 

2/3 der Grundwerte fiir alle Holztragwerke vorgesehen, die der Feuchtig- 

keit und Nasse ausgesetzt sind und nicht durch Trankung oder Schutz- 

anstrich gegen Faulnis geschiitzt sind. Druckbeanspruchungen schrag zur 

Faser sind nach den Vorlaufigen Bestimmungen der Reichsbahn bei einem
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Winkel von 30 0 zwischen Faser- und Kraftrichtung mit 0,6 und bei einem 

Winkel von 600 mit 0,3 der in der Faserrichtung zulassigen Werte ein- 

zusetzen. Zwischenwerte kónnen geradiinig eingeschaltet werden. Zug- 

beanspruchungen senkrecht und schrSg zur Faser sind zu vermeiden und 

gegebenenfalls durch besondere Vorkehrungen zu tibertragen.

Fiir den órtlichen Druck rechtwinklig zur Faserrichtung auf ganzer 

Breite (Schwellendruck) ist bei den Vorlaufigeti Bestimmungen der Reichs

bahn ein kleinerer Wert ais in den Vorschl3gen des Arbeitsausschusses 

vorgeschrieben. Das gleiche gilt fiir die zulassige Beanspruchung bei 

ortlichem Druck rechtwinklig zur Faserrichtung auf einen Bruchteil der 

Breite (Stempeldruck).

Fiir die Beanspruchung der Scherflachen in der Faserrichtung lassen 

die Vorlaufigen Bestimmungen der Reichsbahn etwas grOfiere Werte zu, 

ais in den VorschlSgen des Arbeitsausschusses und in den Schweizer 

Normen vorgesehen. Es wird sich aber empfehlen, diese zugelassenen 

Werte fiir Scherflachen an Stabenden nicht voll auszunutzen und dadurch 

den schadlichen Einfliissen von Schwindrissen an den Endstiicken Rechnung 

zu tragen.

Das Elastizitatsmali wurde vom Arbeitsausschufi mit 110 000 kg cm

iii Vorschlag gebracht, die Vorlaufigen Bestimmungen der Reichsbahn 

setzen diesen Wert mit 100 000 fest. Bei frei aufliegenden Tragern hat 

der Arbeitsausschufi eine Durchbiegung zwischen 1/230 und 1/500 der 

Stiitzweite ais zulassig erachtet. Die Voriaufigen Bestimmungen der 

Reichsbahn sehen hierfur einheitlich 1/400 der Stiitzweite vor.

Hinsichtlich der Berechnung und Bemessung von Druckstaben schliefien 

sich die Voriaufigen Bestimmungen der Reichsbahn fiir Holztragwerke 

an das fiir Eisenbauwerke vorgeschriebene Yerfahren an.

Tafel 5.

K n ick sp an nu n ge n  dk und K n ick zah le n  <«.

Abb. 14.

Bei mittigeni Kraftangriff ist hiernach dic errechneie Stabkraft S mit

der dem Sehlankheitsgrade 1 ■
J

J  kleinstes Tragheits-

moment und /-' Querschnitt des unverschwachten Stabes) entsprechenden 

Knickzahl m (Tafel 5) zu multiplizieren. Der Stab kann dann wie ein dem 

Knicken nicht ausgesetzter Druckstab behandelt werden (Abb. 14).

Der Wert wSchwerpunktspannung ist dcm Werte d7u] gegeniiber- 

. • 5  

F
Tafel 3 unter a) anzunehmen sind.

Bei Staben, die erheblich aufiermittig durch eine Kraft S — -f y • Sp 

oder die nęben einer mittigen Kraft S von einem Biegungs-

zustellen. Es mufi also (/zu, sein, wobei fiir t/zul die Werte der

moment M  =  M„ 

Gleichutig

'/ ■ M p + .

und

V ł • S M

F

S M

W
n

beansprticht werden, darf die aus der

bei Druckstaben

bei Zugstaben

errechnete (gedachte) Randspannung den entsprechenden Wert </2Ul (s. Tafel 3) 

nicht iiberschreiten.

Hierbei ist ohne Riicksicht auf die Richtung der Ausbiegung stets der 

gróBte Wert von u> einzusetzen.

Querschnittsversch\vachungen sind bei Druckstaben nur dann zu beriick- 

sichtigen, wenn die verschwachte Stelle nicht satt ausgefiillt ist, oder 
wenn der ausfiillendc Baustoff (wie z. B. bei senkrecht zur Faser ver- 

laufenden Holzeinlagen) leichter zusammendriickbar ist ais das Holz des 

Stabes.

N ad e lh o lz Eichen- und Buch enho l z

1 2 3 4 1 2 3 4

S
c
h
la

n
k


h
e
it
s
g
ra

d Knick- 

spannung dk 

żsslOO; 

<,.=300 - 2/ 

100; 

100 000

Jć _
.y
c ^  

■2 N

ut ”  - - 

/.ul

_J ut 

J l

S
c
h
la

n
k
-

c 
h
e
it
s
g
ra

d
>.

Knick- 

spannung dk 

100;

ii ,,=375 —  2,75/. 

1 ^  100;

100 000

i i  J= 
C  >5

!’> -

d , 
zu!

J  ni

J l

i Lt dzu\ 1 ..^
0 300 1,00

0,009
0 375 1,00

0,010
10 280 1,09

0,011
10 347 1,10

0,01‘2
20 260 1,20

0,013
20 320 1,22

0,014
30 240 1,33

0,014
30 292 1,36

0,017
40 220 1,47

0,018
40 265 1,53

0,021
50 200 1,65

0,022
50 237 1,74

0,026
(50 180 1,87

0,027
60 210 2,00

0,035
70 160 2,14

0,035
70 182 2,35

0,046
•SO 140 2,49

0,046
80 155 2,81

0,067
90 120 2,95

0,065
90 127 3,48

0,102
100 100 3,60

0,083
100 100 4,50

0,104
110 83 4,43

0,093
110 83 5,54

0,1 16
120 69 5,36

0,103
120 69 6,70

0,129
130 59 6,39

0,114
130 59 7,99

0,142
140 51 7,53

0,124
140 51 9,41

0,156
150 44 8,77 150 44 10,97

X— --- 1----

Bei gedriickten Staben muB mit Riicksicht auf die Art der Anschliisse 

die Einspannung an den Stabenden stets unberiicksichtigt bleiben. Bei 

Abstiitzung von Zwischenpunkten gedriickter Bauglieder gegen festliegende 

andere Punkte darf die Knicklange entsprechend 

Y verringert werden.

Fiir die Bemessung von Druckstaben 

/.;-100 bei mittigem Kraftangriff ist in den 
-X Voriaufigen Bestimmungen ein von Reichsbahn

rat K arig , Dresden, abgeleitetes einfaches 

Berechnungsverfahren angegeben. 

y Bei mehrteiligen Druckstaben ist das Trag-

Abb. 15. heitsmoment in bezug auf die stofffreie Achse
y —y  (Abb. 15) um mindestens 10% gtofier zu 

wahlen, ais es der Schlankheitsgrad des Gesamtstabes beim Ausknicken 

in der Richtung der Stoffachse x —x  erfordert.

Fiir das Ausknicken in Richtung der stofffreien Achse y —y  werden 

mehrteilige Stabe wie Vollstabe berechnet, wobei fiir a die Gesamtbreite
sh

der Einzelstabe (a =  2 d , a — 3 d  . . .) und das Verhaltnis » . gesetzt

wird. Fiir das Ausknicken in Richtung der Stoffachse x—x ist auch die 

Tragfahigkeit des Einzelstabes nachzuweisen.

Durch neuere Versuche der Eidgen. Materialpriifungsanstalt, Ziirich, 

ist die in Abb. 14 dargestellte, auf Grund der Tetmajerschen Versuche 

angenommene Knickspannungslinie bestatigt worden.

Die von Prof. G raf in der Materialpriifungsanstalt Stuttgart vor- 

genommenen Versuche mit vollstandig astfreiem, parallelfaserigem und 

lufttrockenem Fichtenholz haben zwar wie bei dem ausgezeichneten 

elastischen Stoff nicht anders zu erwarten ist — ergeben, dafi die Euler- 

formel bis nahe an die Quetschgrenze Giiltigkeit hat, weil ihre Voraus- 

setzungen annahernd erfiillt sind (Abb. 16). Die von der Reichsbahn 

gewahlte Knickspannungslinie tr3gt aber den praktischen Verhaltnissen 

Rechnung. UnregelmaBigkeiten im Holzaufbau, Astigkeit, schiefer Faser- 

verlauf, ungleichmaBige Verteilung der stiitzenden Fasern im Querschnitt 

(Jahresringe), Lochungen usw. beeinflussen die Formanderungen sehr stark. 

Es gibt, genau genommen, im Holzbau iiberhaupt keinen zentrischen Kraft- 

angriff, auch wenn er im geometrischen Schwerpunkte des Querschnitts 

stattfindet, weil wegen der Ungleichmafiigkeit der .lahresringe der elastische
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Schwerpunkt nicht mit dem geometrischen zusammenfallt und in den 

verscliiedenen Querschnitten wechselt. Von dem Verziehen der Holzer 

beim Austrocknen ist dabei ganz abgesehen. Das Verziehen durch ungleich- 

maBiges Schwinden ist besonders nachteilig bei zusammengesetzten Druck- 

staben. Es kann leicht vorkommen, dafi z. B. ein solcher Druckstab nur 

auf einer Kante aufsitzt, was starkę Ausmittigkeit des Kraftangriffs und 

Oberbelastung des Einzelteils zur Folgę hat. Da Knickversuche mit 

zusammengesetzten Staben in den bei Hochbauten iiblichen Anordnungen 

und Abmessungen fehlen, so ist jedenfalls in der Knickfrage aufierste 

Vorsicht am Platze.

600

§ 600

400

I  J

I
c5§ 200 

k
100

O
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- 100000 Z
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\
(f r f

\“o \
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\

V,

O
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2 0  -f0  60 BO 100 120 K O

Achse c/er y/er te A  =  - j-

Abb. 16.

Aus der Gegeniiberstellutig der zulassigen Spannungen (Tafel 3) und der 

Festigkeitswerte des normalen Bauholzes ergibt sich eine rd. 4- bis 5 fache 

rechnerische Sicherheit gegen Bruch. In Wirklichkeit ist die Sicherheit 

wegen der ungleichmafiigen Giite des Holzes und der dem Holz anhaftenden 

Fehler und Mangel (Astigkeit, Schwind- und Spaltrisse, wechselnderFeuchtig- 

keitsgrad), der Ungenauigkeiten der Verbindungen vielleicht 2 1 >- bis 3 fach. 

Diese verhaitnismaiJig niedrigen Sicherheitsgrade bei Holzbauten sind nach 

den Erfahrungen an ausgefiihrten Bauwerken unbedenklich, wenn eine der 

Eigenart des Holzes entsprechende Konstruktion gewahlt wird, die Vor- 

aussetzungen der statischen Berechnung erfiillt sind und die grOfitmoglichen 

Kraftwirkungen unter Berucksichtigung der dynamischen Einfliisse der 

Betriebslasten mit weitgehender Annaherung an die tatsachlichen Verhalt- 

nisse erfafit werden. Aufierdem mufi verlangt werden, dali die bauliche 

Durchbildung und die Bauausfiihrung in allen Einzelheiten mit Sachkennt- 

uis und Sorgfalt geschieht und eine gewissenhafte Baukontrolle ausgeiibt 

wird. Die von Vertretem des Holzbaues gemachten Vorschlage, iiber die 

in den Voriaufigen Bestimmungen festgesetzten zulassigen Beanspruchungen 

hinauszugehen, konnten nicht befiirwortet werden. Fiir den Gesamtholz- 

aufwand spielt eine kleine ErhOhung keine grofie Rolle, weil viele Einzel- 

teile aus baulichen Griinden ohnehin starker bemessen werden mussen, 

ais rechnerisch erforderlich ware, und Versteifungshólzer aller Art unerlafi- 
lich sind.

Die Sicherheit der Holzbauwerke ist eben wesentlich von der kon- 

struktiven Durchbildung abhangig. Wirtschaftliche Vorteile sind also nicht 

durch Herabsetzen des Sicherheitsgrades, sondern vielmehr durch technische 

Vervoilkommnung der Bauweise und Verbesserung der Arbeitsverfahren 

anzustreben.

Dies gilt auch fiir Lehrgeruste, die voriibergehenden Zwecken dienen, 

wobei noch zu beachten ist, daB die Holzauswahl und Schutzmafinahmen 

gegen Feuchtigkeit und Witterungseinfliisse nicht in dem MaBe getroffen 

werden konnen wie bei Bauwerken von langerer Lebensdauer. Durch 

Quellen und Schwinden der Holzer und durch Anderung der Belastungen 

konnen Abweichungen von den statischen Annahmen und Mehrbelastungen 

einzelner Bauglieder eintreten.

In den Vorlaufigen Bestimmungen der Reichsbahn sind die neueren 

Sonderbauwcisen nicht ausdriicklich erwahnt. Sie unterscheiden sich in

^ - - “4
£
z a)

der Hauptsache durch die Verbindungsmittel. Hieriiber ist in BV der 
Vorlaufigen Bestimmungen gesagt:

„Die verschiedenen Verbindungsmittel (Schraubenbolzen, Flacheisen, 

Runddiibel, Keile usw.) diirfen, soweit keine besonderen Vorschriften ge- 

geben sind, auf Grund von Versuchsergebnissen staatlicher Versuchs- 

anstalten berechnet werden.

Werden vom Unternehmer neue, eigenartigc Verbindungsmittel und

Konstruktionen fiir 

die Ausfiihrung eines 

Tragwerkes vorge- 

schlagen, so hat er 

mit dem Angebot 

Versuchsergebnisse 

einer staatlichen Ma- 

terialprufungsanstalt 
vorzulegen. Bei ge- 

leimten Tragern muB 

die Festigkeit der 

Leimfugen minde

stens gleich der 

Schubfestigkeit des 

Holzes sein. Werden 

Bolzen ohne Diibel 

u. dergl. verwendet, 

so sind sie auf Loch- 

leibungsdruck und 

auf Biegung zu be- 

rechnen, wobei die 

Druckverteilung nach 
Abb. 17 und dem- 

nach die Momente

Druck yc rtei/ung in  der locti/eibung

Seitenho/z Hittelholz
b)

flom enten lin ien

c)
P a  

8

'2 P b  
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anzunehmen sind. 

Die gleichtnaBig auf die Lochleibung bezogene Pressung darf betragen 

bei MittelhOlzern 100 kg/cm-, 

bei Seitenholzern 50 kg/cm-.

Fiir Beanspruchung rcchtwinklig zur Faserrichtung sind diese Werte auf 

1 zu ermafiigen.

Fiir Verbindungen mit gebogenen oder geknickten Flacheisen, die 

mindestens 6 mm dick sein mussen, ist, falls nicht ausreichende Ver- 

suchsergebnisse staatlicher Prufungsanstalten ein Abweichen von dieser 

Regel gestatten, bei Annahme gleichmaBiger Verteilung auf die Druck- 

iibertragungsfiache mit einer zulassigen Spannung von 40 kg cm- in der 

Faserrichtung und 15 kg/cm- rechtwinklig zur Faser zu rechnen.

Bei Diibeln und Keilen diirfen die unter Berucksichtigung des auf- 

tretenden Kippmomentes errechneten Spannungen die Werte der Tafel 3 

unter a, d und e nicht iiberschreiten. Die Wirkung der Diibel und Keile 

mufi hierbei durch eine ausreichende Zahi von Schraubenbolzen gewShr- 

leistet sein. Bei verdiibelten oder verzahnten Balken ist das Widerstands

moment zu rechnen

bei zwei Lagen: W- 0,8'
bir- 

6 ’ 

b/i- 

6
bei zwei Lagen: W  - 0,6 ■

Mehr ais drei Lagen sind unzuiassig."

Zum Schlufi ist noch darauf hinzuweisen, dafi fiir den Holzbau 

Festigkeitspriifungen mit Normenkórpern nicht geniigen. Es sind noch 

weitere Versuche mit Holzkorpern von den im Holzbau iiblichen Ab

messungen und mit volist3ndig zusammengebauten Tragern notwendig, 

um die Frage der tatsachlich im Bauwerk vorhandenen Sicherheit zu 

kiaren und die Gleichwertigkeit mit anderen Bauweisen nachzuweisen.

Die Kohlen - Fórder- und -Lageranlagen der Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Briining

Alle Rechte vorbelinlten. in Hóchst a. M.
Von Geheimrat Buhle, Professor in Dresden. 

(SchluB aus Heft 5.)

Die Anlage brachte fiir den B a u in g e n ie u rJ) in mehr ais einer Hin- 

sicht sehr beachtenswerte und interessante Aufgaben. Zunaclist galt es,

■*) An dieser Stelle mochte ich nicht unterlassen, Herrn Oberingenieur 
Max Miiller(Bauingenieur) der Firma Bleichert meinen verbindlichsten Dank 
fiir die freundliche Untersttitzung bei der Abfassung der nachfolgenden 
Ausfuhrungen auszusprechen; bei dem Vorhergehenden gilt dasselbe fiir 
Herrn Oberingenieur Briickm ann.

eine Vermessung der von der Forderanlage zu erfassenden Fabrikabteilung 

vorzunehmen. Man stelle sich darunter aber nicht eine einzige grofie 

Halle oder einzelne grofie Hallen vor, sondern eine Stadt etwa von der 

Grofie des Stadtkerns von Leipzig, und zwar ebenso wie dieser geteilt 

durch eine Anzahl von sehr verkehrsreichen Strafien. Der aufierst leb- 

hafte Verkehr von Schmalspur-Dampfziigen, Lastkraftwagen, Handwagpn 

und Ftifigangern erschwerte die Vermessung sehr erheblich. Zu einzelnen



Instrument-Aufstellungen wurden ganze Tage bentftigt, d. h. nur um von 

einem Punkte aus die notwendigen Winkelmessungen nach den nachsten 

drei oder vier Polygonpunkten sachgemati und genau vornehmen zu 

konnen. Ein genaues Netz ward aufgenoinmen, und zu diesem wurden 

alsdann die Einzelvermessungen durchgefiihrt. Auch diese hatten unter 

dem starken Verkehr innerhalb der FabrikstraBen stark zu leiden und er- 

forderten viel Zeit, weil nicht nur wagerechte, sondern auch lotrechte 

Aifnahmen gemacht werden mufiten. Letztere bezogen sich in der Haupt

sache auf die aufierordentlich zahlreichen Rohrleitungen, die besonders an

den Strafienkreuzungen fast den Himmel verdunkeln. In dieses Gewirr 

von Rohrleitungen, Grubenanlagen und chemischen Apparaturen, die viel- 

fach aufierhalb der Gebaude lagen, muBte der Bauingenieur die Geriiste 

fiir die Hangebahnen hineinordnen. Es darf also nicht verwundern, wenn 

diese Geriiste vielfach eine abenteuerliche Gestalt angenommeti haben, 

wie dies aus den Liingsprofilen der Bahn (Abb. 13 bis 24) zu erselien ist- 

Fiir mehrere Stationen, die an Straflenkreuzungen aufzustellen waren, 

muBte die Bauart des „S tu liłe ś  au f dem T isch “ gewahlt werden, wie 

dies z. B. an den Winkelstationen O, //, /, /v und /. (Abb. 18 bis 24)

—
3

0
0

0
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Obergurt des Ouertragers

Beton ausfu//en fuOmr Beton ausfu/ten.

Abb. 27. 

Stiitzenobertcii 

bei U.
Abb. 28. Stutzenunterteil bei 11

dem Laien teilweise wenig angenehm in die Augen fililt. Es sei nur auf 

die Winkelstationen H, I  und L (Abb. 21 bis 24) verwiesen. Mit der Wabi 

statisch bestimmter Systeme, also Abstutzung von Gittertrilgeni einerseits 

durch eine steife, anderseits durch eine Pendelstiitze, wurde an vielen 

Stellen gleichzeitig den Wiinschen der Betriebsleitung Rechnung getragen, 

die die Durchgangsprofile unter den Geriisten so grofi ais irgend móglich 

haben wollte, um den regen Verkehr mit Kleinbahnztigen nicht zu 
behindern.

Bemerkenswert sind auch die Briickenbauten. Es war erstrebenswert, 

viele Briicken in gleichen Spannweiten auszufiihren, mindestens aber die 

Feldteilungen gleich zu machen, um die Briickeniangen einfach durcti 

Angliedern einer oder mehrerer Feldweiten erreichen zu kónnen. Diese 

Absicht lieB sich leider nur selten verwirklichen, weil die Geiande- 

verhaitnisse, ferner die Riicksichten auf Fenster, Tiiren, Maschinen und 

„Apparaturen* durchweg die Stellung der Sttitzenfiifie vorschrieben. So 

konnten z. B. nur zwischen Winkelstation A und B (Abb. 14) zwei Briicken 

in der gleichen Lange von 61 m und in der Strecke von Winkelstation O 

nach H  drei Briicken in der Lange von je 55 m ausgefiihrt werden (Abb. 20). 

Die letztgenannte Bruckenstrecke bildet die langste iiberhaupt vorkommende 

Strecke; sie wird unterstiitzt von einem festen Geriist Nr. 12 und zwei 

Pendelstiitzen Nr. 11 und 13. Die festen Auflager befinden sich aber nicht 

auf dem Geriist Nr. 12, sondern auf den beiden Winkelstationen G und H, 

wahrend das Geriist Nr. 12 bewegliche Auflager besitzt. Durch diese 

Anordnung wurde insofern Materiał gespart, ais die Geriiste der Stationen G 

und H  ohnehin mit Riicksicht auf ihre groBe Basis erheblich aufnahme- 

fahiger fur wagerechte Krafte sind ais der auf schmalerem Raum auf- 

gefiihrte Turm Nr. 12.

B/.1Zst.ĄsV

t t  100.3X1 _

deutjich zu ersehen ist (vergl. auch die MAN-Einzel-Abb. 25 bis 29). Die 

Unterbauten muBten hier auf Grund sorgfaitiger Einzelaufmessungen voll-

standig auBerhalb des Verkehrsbereiches abgestutzt we.rden, wahrend der 

Oberbau eigentlich nur die Bestimmung hatte, die Umfiihrungscheibe der 

Winkelstation zu tragen und an zwei Seiten die lichte Óffnung fiir den 

Ein- bezw. Ausgang der Hangebahnwagen freizulassen.

Besonders abenteuerlich mutet die Bauart der Winkelstation l. 

(Abb. 23 u. 24) an, die noch besonders dadurch gekennzeichnet wird, daB 

sich hier eine mit Bunkern belastete Brucke aufstiitzt, die ihr zweites 

Auflager mitten in einem Maschinenhause (łCesselhaus Ch 36 Ost) findet. 

Diese Bauart wurde bedingt durch die Riicksicht auf eine vorhandene 

Brucke mit sehr schweren Rohren. Anderseits muBte die Auskragung der 

Winkelstation vorgenommen werden, weil auf ein vorhandenes Betriebs- 

gebaude Riicksicht zu nehmen war.

Die Unterbauten der Stationsgeriiste stellen durchweg Rahmenbauten 

dar, die nach Móglichkeit ais statisch bestimmte Gebilde durchgearbeitet 

worden sind. Diese Systeme zeichnen sich durch ihre „Unsymmetrie" aus, was

Auch die Ansicht der Briickenunterstutzungen muBte mit Riicksicht 

auf das Gelande und die Baulichkeiten entworfen Werden. Es kamen 

also auch hier keine symmetrischen Stiitzenansichten heraus, sondern 

vielfach unsymmetrische Bauweisen, zum Teil auch mit Auskragungen. 

An den aus- bezw. einspringenden Ecken dieser Eisenbauten muBten 

besondere Vorkehrungen getroffen werden, um die Knicksicherheit des 

ganzen Bauwerks in der senkrecht zur Ansicht stehenden Schnittebene 
zu gewahrleisten.

Besonders hingewiesen sei noch darauf, daB die Winkelstationen C 

und K  durch bestehende Becherwerkgertiste hindurchgesteękt werden 

muBten. Abgesehen von genauen Aufnahmen der vorhandenen Becher- 

werke, wurden nach Durcharbeitung der Bauweise nochmals genaue 

Nachpriifungen vorgenommen, daB auch alle neuen Baugliedet' durch 

die Becherwerkkonstruktion hindurchgefiihrt werden konnten, ohne diese 
zu treffen.
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Ahnliche Schwierigkeiten wie bei der Ausarbeitung der Gesamt- 

und Einzelentwiirfe ergaben sich auch bei der Aufsteilung. Nur wenige 

Briicken konnten unten ganz fertig gemacht und dann im ganzen hoch- 

gezogen werden. Der weitaus gro Herc Teil mufite auf besonderen, der 

Hohenlage der Briicken entsprechenden Geriisten zusammengesetzt und 

dann auf die Auflager niedergelassen werden. Dies ergab sieli nicht 

nur dort, wo dic Forderanlage iiber vorhandene Gebdude fiihrt, in denen 

der Betrieb ununterbrochen weitergefiihrt werden mufite, sondern auch 

besonders dort, wo die Briicken sich iiber verkehrsreiche Strafien hin- 

ziehen, auf denen dic stetige Durchfiihrung des Verkehrs das hóchste 

Gebot war.

Blicken wir hiernach kurz nochmals zuriick, so sehen wir, dafi die

unter den Mischbunkern (Abb. 10) gefiillten Hangebahnwagen iiber ein 

Gefalle, das infolge des kleinen Fahrwiderstandes der mit Kugellagern 

ausgeriisteten Wagen nur gering zu sein braucht, selbsttatig zur Wage 

fahren und nach Wagung der dicht daneben liegenden „Einkuppelstelle" 

von Hand zugefiihrt werden. Hier klemmen sie sich selbsttatig durch ihr 

Eigengewicht an das standig in Bewegung befindliche Zugseil fest und 

werden nach den Kesselhausern gefOrdert. Nach ihrer Entleerung kehren 

sie zur Beladestelle zuriick, in der sie sich selbsttatig an der „Auskuppel- 

stelle" vom Zugseil losen. Von den Bunkern aus fliefit die Kohle den 

Feuerungen durch flufieiserne Rohren zu.

Die Gesamtausfiihrungen bilden eine Ingenieurleistung ersten Ranges 

von drei der bedeutendsten deutschen Welthauser!

Der Freihafen in Maimó.
Bis zur Erbauung des Kaiser-Wilhelm-Kanals ist der Sund die 

wichtigste Zufahrtstrafie zur Ostsee gewesen. Schatzungsweise durchfahren 
ihn auch heute noch jahrlich im Durchschnitt etwa 60 000 Fahrzeuge, 
wobei sie teilweise die an seinen Ufern belegenen Hafen anlaufen. Es 
ist bei diesen giinstigen Verhaitnissen nicht verwunderlich, dafi der am 
Sund gelegene Hafen in Malmo eine fiir nordeuropaische Verhaitnisse 
ungewohnlich rasche Entwicklung genommen hat. Die Stadt Malmii ist 
die aufstrebendste in Schweden und hat augenblicklich etwa 116 000 Ein
wohner, wahrend sie vor 25 Jahren erst die Haifte davon besafi.

Vor ungefahr 150 Jahren erhielt MalmO seinen ersten Hafen mit einer 
1,20 m tiefen Zufahrtstrafie. Seitdem hat dieser Hafen sich, wenn auch 
mit starken Unterbrechungcn, weiterentwickelt; zurzeit hat der Zoll- 
inlandhafen eine Kailange von ungefahr 4500 m mit einer nutzbaren 
Wassertiefe von 6 bis 7,25 m.

Vorschl3ge fiir die Erbauung eines F re iha fens  wurden schon 1882 
gemacht, aber erst 1907 wurde das erforderliche Gesetz verabschiedet. 
Nach umfangreichęn, besonders die kiinftige Entwicklung beriicksichtigenden 
Untersuchungen genehmigte die schwedische Regierung im Jahre 1917 

den Entwurf fiir den Freihafen, so dafi in demselben Jahre mit dem Bau 
begonnen werden und im Jahre 1922 der erste Ausbau dem Verkehr 
iibergeben werden konnte.

Von See her1) gelangt man durch den Zufahrtkanal zunachst an ein 
Wendebecken, an das sich das eigentliche Freihafenbetken anschliefit.

Die Wassertiefe betragt iiberall 9,25 m. An der Stidseite der beiden 
Becken ist eine insgesamt 686 m lange massive Kaimauer erbaut worden, 
hinter der, soweit sie am Wendebecken liegt, Freilagerplatze angeordnet 
sind, und soweit sie am Freihafenbecken erbaut ist, zunachst ein Speicher 
hergestellt ist. Platz fiir die Entwicklung des Hafens durch Veriangerung 
der Kaimauer landeinwarts und dic Errichtung weiterer Speicher ist vor- 
handen. Ebenso kann, falls die Siidseite des Freihafenbeckens fiir den 
Verkehr nicht mehr ausreichen sollte, seine Nordseite ausgebaut werden.

Das erforderliche Gelande hat sich durch Aufschiittung des bei der 
Baggerung des Zufahrtkanals und der beiden Becken gewonnenen Bodens 
ergeben. Rd. 1 Mili. m3 Klei, Sand und Kreide sind zu diesem Zweck, 
teilweise durch deutsche Unternehmer, gebaggert worden. Der Boden- 
aushub war mit grofien Schwierigkeiten verbunden, da der Bau zu einem 
grofien Teile in dem den Untergrund bildenden harten Kreidefelsen aus- 
gefiihrt werden mufite. Mit den Baggerungen ging die Erbauung der 
Kaimauern und des Speichefs Hand in Hand.

Auf die Erbauung eines Schuppens unmittelbar hinter der Kaimauer 
hat man verzichtet, dafiir aber eińen dreistóckigen unterkeilerten Speicher 
aus Eisenbeton mit Ziegelausmauerung hergestellt. Die Decken sind ais 
Pilzdecken ausgebildet, wobei der Bewehrung fiir die Decke des Keller- 
geschosses eine Nutzlast von 2250 kg rn- und fiir die beiden weiteren

') Nach „The Dock and Harbour Authority", lid. V, Nr. 52, London 1925.
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geplante Anlagen s ind  m 
gestrichelten Lin/en angegeben.

Decken einesolchevon 1800 kg/m2 
zugrunde geiegt ist. Das Gebaude 
ist 120 m lang und im ErdgeschoC
34,8 m breit. Im Ober- und Dach- 
geschoC springt die Vordenvand 
ein, so dafi sich breite Absatz- 
plattformen ergeben, die innerhalb 
der Reichweite der Krane liegen.
Die nutzbare GrundflSche des 
Speichers umfaCt 16 000 m2. In 
der Lange ist das Gebaude durch 
zwei Brandmauern in drei Teile 
zerlegt. An der Landseite sind 
sechs Giiteraufziige von je 2 t 
Tragfahigkeit in feuersicheren 
Schachten eingebaut. Der Boden 
des Erdgeschosses liegt 1,12 m

iiber S.O. w a oo m  300
Beiderseits des Speichers und — i.. ......1--- 1.._. .-i. - _ j

hinter dem grOCten Teil der am
Wendebecken liegenden Kaimauer sind doppelte Gleise mit den nótigen 
Weichenverbindungen angeordnet. Zum Ordnen der Eisenbahnwagen ist 
ein besonderer Verschiebebahnhof hergestellt worden. Die Obergabe der 
Wagen im Verkehr zwischen dem Freihafen und dem Bahnnetz der 
Schwedischen Staatseisenbahnen geschieht auf einem auBerhalb des Frei- 
gebietes belegenen Bahnhof. In das Hauptzufahrgleis zum Hafen ist eine 
fur 501 Tragfahigkeit bemessene Gleiswage mit einer Briickeniange von 
8 m eingeschaltet.

Hinter der Kaimauer am Freihafenbecken sind sechs Halbportalkrane 
mit je 2,5 t Tragfahigkeit, hinter der am Wendebecken drei mit oder ohne 
Greifer arbeitende Krane von 3 bis 5 t Tragkraft angeordnet.

Die Zollabfertigung von Massengiitern geschieht in der Regel an der 
Lósch- bezw. Ladestelle. Die iibrigen Giiter werden in dem am Haupt- 
eingange des Freihafens belegenen Zollspeicher abgefertigt. Er enthalt 
zwei helle Abfertigungsraume, dereń einer heizbar ist. Das Gebaude 
enthalt weiter Platz fur die Zollbeamten und einen Raum, in dem Giiter 
wahrend der Zahlung der Zollgebiiliren gelagert werden konnen.

Ein groBcr Teil des Speichers enthalt Gtiterboden der Schwedischen 
Staatsbahnen, so daB die Waren unmittelbar nach der Zollabfertigung zur 
Bahnabfuhr gelangen konnen.

Gleichfalls neben dem Haupteingange befindet sich das Verwaltungs- 
gebaude, das im ErdgeschoC Zimmer fiir das Zollamt nebst Zollkasse usw. 
sowie fiir die Untersuchung von Gepack enthalt. Im ersten Stock ist die 
Malmoer Freihafengesellschaft untergebracht. Der Keller ist zu Lager- 
raumen hergerichtet.

Fur Bauzwecke steht zurzeit ein Gelande von etwa 7 ha zur Ver- 
fUgung, das aber, wie erwahnt, durch Anschiittungen betrachtlich vermehrt 
werden kann, ohne daB es einer Anderung der Grenzen des Freihafens 
bedarf. Der Platz unmittelbar hinter der Kaimauer ist fiir den Giiter-

umschlag, fiir Kaischuppen und fiir weitere Speicher bestimmt. Die Haupt- 
fiache soli Firmen fiir Lagerplatze sowie fiir die Errichtung von Schuppen 
oder Fabrikanlagen iiberlassen werden.

Dic Verwaltung des gesamten Freihafens einschlieBlich des Loschens 
und Ladens der Schiffe, des Stauereigeschafts usw. wird durch die 
Malmóer Freihafengesellschaft wahrgenommen, dereń Vorstand durch die 
Stadt MalmO bestellt wird, und die ausschlieBlich fur diesen Zweck ge- 
griindet ist. Das iibliche Nebeneinander mehrerer Dienststellen ist so 
vermieden. Die Tarife werden durch die órtliche Vertretung der 
schwedischen Regierung nach Anhdrung der Handelskammer und des 
stadtischen Handels- nnd Schiffahrtsamtes festgesetzt und sind so einge- 
stellt, daB der Verkehr iiber den Malmoer Freihafen nicht teurer wird 
ais iiber einen anderen Hafen in Skandinavien.

Das Hinterland von MalmO ist nicht sonderlich groB; der EinfluB 
von Gotenburg auf der einen Seite und von Trelleborg auf der anderen 
laBt dazu zweifelhaft erscheinen, ob nicht ktinftig sich das Hinterland noch 
verkleinern wird. Der Inlandverkehr wird also, zumal MalmO iiber eine 
an den Hafen anschlieBende Binnenschiffahrtstrafie nicht verfiigt, ein be- 
stimmtes Mafi kaum iiberschreiten. So ist der Hafen in gewissem Ura- 
fange auf Ansiedlung von Veredelungsindustrie angewiesen, da auch der 
Umschlag von Gtitern zwischen der transozeanischen und der Ostseefahrt 
sich voraussichtlich nur zu einem Teil in MalmO volIziehen wird. Der 
Wettbewerb von Gotenburg in Schweden, von Kopenhagen auf der 
danischen Seite des Sundes, von Flensburg, Kiel und Liibeck an der 
deutschen Ostseekiiste, sowie von Hamburg, das, in dieser Hinsicht durch 
den Kaiser-Wilhelm-Kanal besonders begiinstigt, einen wesentlichen Teil 
dieses Verkehrs an sich ziehen konnte, laBt es zweifelhaft erscheinen, 
ob die glanzende Entwicklung MalmOs sich auch in Zuktinft in demselben 
MaBe fortsetzen wird wie bisher. dt.

Yermischtes.
Beton u. Eisen, Internationales Organ fflr Betonbau (Verlag von 

Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 8). Das am 5. Februar erschienene 
Heft 3 (1,50 R.-M.) enthalt u. a. folgende Beitrage: E. K em n itz  & Cia.: 
Das Wasserkraftwerk Rio de Pedras, Brasilien. —  Dr. Berrer: Zusammen- 
stellung der Beiwerte fiir die Bemessung einfach bewehrter Eisenbeton- 
platten. —  Dr. H. M arcus: Zur Schubsicherung der Eisenbetontrager. —• 
Geh. Baurat, ord. Prof. K. Hager: Zur Frage der Schubbewehrung bei 
Eisenbetontragem. —  Dipl.-Ing. H ab ich t: Der neue Bauunfall an der 
Gartzer Oderbriicke. —  Prof. ®r.=3jng. A. K le in lo g e l:  Neue Versuche 
mit dem Jaeger-Schnellmischer.

Der Neubau, Halbmonatsschrift fur Baukunst, Wohnungs- und Sied- 
lungswesen (Verlag von Wilh. Ernst & Sohn, Berlin W 8). Das am 10. Februar 
ausgegebene Heft 3 (1 R.-M.) enthalt u. a. folgende Beitrage: Sr.=3ng. 
Walter Kurt Behrendt: Landesplanung in den Vereinigten Staaten. 
Haus Hartrath, M.-Gladbach. Architekten: Friese u. Bermbach. —  Das 
Dresdner Museumsforum. Architekt Otto Wilh. Wulle.

Aus dem Reichshaushalt 1927. Einnahmen und Ausgaben gleichen 
sich aus mit zusammen 8 526479 185 R.-M. fiir die allgemeine Reichs- 
verwaltung und mit 1 976903207 R.-M. fiir die Kriegslasten. Fiir allgemein 
technische und bautechnische Ausgaben kommt wie im yorjahre1) nur der 
Haushalt des R e ich sv e rk eh rsm in is te r iu m s  in Frage, der fast aus- 
schliefilich Aufgaben des Wasser- und Kanalbaues sowie des Wasser- 
straBenverkehrs umfaBt.

1. O rd en tlic h e r  H ausha lt: Fortdauernde  Ausgaben.

V ersch iedenes: Betrieb des Seezeichenwesens 220 800, bauliche 
Unterhaltung der Tonnen, Fahrzeuge, Tonnenschuppen, Leuchtturme, Nebel- 
signalstationen, Feuerschiffe und Baken sowie der Dienstwohnungsgebaude 
137 600, wissenschaftliche Hilfsmittel und Ver6ffentlichungen sowie Aus- 
zeichnungen fiir freiwillige Mitarbeiter der Seewarte, namentlich fiir gute 
Beobachter auf See 100 690, Baggerarbeiten 457 900, Unterhaltung der 
Schleusen- und Hafenbauwerke, der Eisenbahn- und Strąfienbriicken sowie

') Vergl. .Die Bautechnik" 1926, Heft 6 u. 7, S. 79 u. 90.

der Beleuchtungs-, Telegraphen- und Fernsprechanlagen 1 344 700, Unter
haltung und Betrieb der Werft Saatsee bei Rendsburg einschlieBlich der 
Fliissiggasanstalt und der Seezeichenwerkstatt daselbst 1 024 200, Betriebs- 
stoffkosten der Maschinen- und Dampfkesselanlagen usw. fiir Schleusen, 
Briicken usw. 201 000, Unterhaltungskosten derSchlepp- und Lotsendampfer, 
der Dienstfahrzeuge und der Fahrfahrzeuge 467 600, Kraftausnutzung der 
Staustufen der Oder bei Janowitz und Koppen 163 000, Beteiligung des 
Reichs an der Teltow-Kanal-A.-G. 48274, Schleppbetrieb auf dem Rhein- 
Weser-Kanal 4 420000.

N e ck a rb auv e rw a ltu n g : Pauschbetrag an die Neckar-A.-G. in Stutt
gart fiir die Verwaltung der Neckarwasserstrafie im Bereich der Neckar- 
bauamter Stuttgart und Heilbronn 12 800.

A usgaben  fiir d ie  auf das Reich iibe rgegangenen  Wasser- 
straBen der Lander: Pauschsumme zur Erstattung perstinllcher und 
damit zusammenhangender sachlicher Ausgaben der Lander fiir die Ver- 
waltung der ReichswasserstraBen (ausschl. der persOnlichen Ausgaben 
PreuBens fiir den Schleppbetrieb auf dem Rhein-Weser-Kanal) 10800 000, 
Unterhaltung und Betrieb der BinnenwasserstraBen 25 800 000, Unterhaltung 
und Betrieb der SeewasserstraBen einschl. des Seezeichen- und I.otsen- 
wesens 18500000, Bergung von in Seenot befindlichen Schiffen durch 
Regierungsschiffe sowie Belohnungen far die beteiligten Mannschaften, 
ferner Kosten, die durch den Besuch von Leuchtturmen und sonstigen 
Anlagen erwachsen, sowie- Entschadigungen fiir die beteiligten Beamten 
12000, Abwendung und BekampfungderHochwasser-und Eisgefahr400000, 
zur Verfiigung fiir literarische und gemeinniitzige Zwecke 8000, Verkehrs- 
und Baumuseum in Berlin 26500.

2. O rd en tlic h e r  H ausha lt: E in m a lig e  Ausgaben.

V ersch iedenes: Erweiterung des Kaiser-Wilhelm-Kanals (Rest) 
40 000, Anschlufi des Kraftwerks Kudensee an das Oberlandnetz 49 000, 
Beteiligung des Reichs an den Aufwendungen fur dic Aufrechterhaltung 
der Schnelldampferlinie Swinemiinde—Pillau 370 000, Ersatzbeschaffung 
abgangigen Gerats der ReichswasserstraBenverwaltung (2. Teilbetrag) 
3000000, Versuche auf dem Gebiete des Eisenbetonbaues (6. Erganzungs- 
betrag) 15 000.
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Binnenwasserstrafien.

Pr e u fi en (9 387 000).
Regulierung der Krummen Gilge (1. Teilbetrag) 400 000, Verbesserung 

der Oderschiffahrtstrafie bei Breslau im Zusammenhange mit der Aus
fuhrung des Gesetzes, betreffend die Herstellung und den Ausbau von 
Wasserstrafien, vom 1. April 1905 (10. Erganzungs- und Restbetrag) 100000, 
Anlage eines Bauhofes und Hafenbeckens an der Breitenbachfahrt bei der 
Schleppzugschleuse Wilhelmsruh bei Breslau (3. Teilbetrag) 300 000, Ver- 
langerung des oberen Trennungsdammes an der Staustufe Groschowitz der 
kanalisierten oberen Oder (Rest) 100 000, Vertiefutig der FluBsohle und 
Regelung des Laufes der Netze unterhalb Filehne 82 200, Verlangerung 
des oberen Trennungsdammes an der Staustufe Oderhof der kanalisierten 
oberen Oder (1. Teilbetrag) 150 000, Ausbau der oberen Trennungsspitze, 
der oberen Kanaleinfahrt und des rechtseitigen Stromufers oberhalb des 
Kanals an der Schleuse Ransern (1. Teilbetrag) 193 000, Sicherung der 
Kammermauern der Schleppzugschleuse Wilhelmsruh bei Breslau (1. Teil
betrag) 78 000, Ersatzbeschaffung fiir die Eimerbagger „Gleiwitz" und 
„Elbing“ der Oderstrombauverwaltung 210 000, Ufersicherungen an der 
Miiggelspree von km 12,000 bis 44,975 (Rest) 100 000, Verbesserung der 
FahrstraBe in der Sakrower Enge 120 000, Verbesserung des Fahrwassers 
in der Havel oberhalb Brandenburg (1. Teilbetrag) 100 000, Niedrigwasser- 
ausbau der Elbe bei Storkau, km 396,0, (Rest) 90 000, Verbesserung der 
Stromstrecken der Elbe mit regelmafiig eintretendem schiechten und 
seichten Fahrwasser im Bezirke des Wasserbauamts Wittenberge von 
km 442,5 bis 502,5 (3. Teilbetrag) 250 000, MaBnahmen zur Erhaltung des 
Fahrwassers der Elbe bei km 189/190 (ClOdener Enge), (2. Teilbetrag) 
175 000, Verlangerung von zwei Buhnengruppen bis zu 20 m im Wasser- 
bauamtsbezirk Lauenburg, km 574/575, (Rest) 146 000, Neubau eines 
Deckwerkes auf dem rechten Elbufer bei Dautzschen, km 162,62/164,08, 
im Bauamtsbezirk Torgau (1. Teilbetrag) 100 000, Neubau eines Deckwerkes 
bei km 350,0 der Elbe an der Ohremundung, Bauamtsbezirk Magdeburg, 
(1. Teilbetrag) 70 000, Herstellung eines Deckwerkes am Riihstadter Deich, 
km 438,0 bis 439,225 der Elbe im Bauamtsbezirk Wittenberge, (1. Teil
betrag) 100 000, Sicherung des Borghorster Deckwerkes bei km 587,445 
bis 588,0 der Elbe im Bauamtsbezirk Lauenburg (1. Teilbetrag) 33 000, MaB
nahmen zur Beseitigung von Stauschaden an der kanalisierten Aller (Rest) 
190 000, Herstellung von zwOlf Dammwarterhausern und Ausfuhrung 
weiterer, Sicherheitsmafinahmen am Ems-Weser-Kanal (Rest) 114 000, Bau 
eines Deckwerkes am rechten Weserufer bei Bollen, km 352,2 bis 352,8, 
(Rest) 50 000, Vor- und Entwurfarbeiten fiir die Kanalisierung der Weser 
von Minden bis Bremen (Erganzungsbetrag) 145000, Verstarkung der Damme 
des Ems-Weser-Kanals (1. Teilbetrag) 400 000, Neubau einer Schleppzug
schleuse bei Hameln (1. Teilbetrag) 600 000, SicherungsmaBnahmen gegen 
Rutschungen im Harenberger Einschnitt des Zweigkanals nach Linden 
42 000, Vorarbeiten fiir den Ausbau der Weser von Hann.-Miinden bis 
Minden 125 000, Beseitigung von Fehlstellen auf der Weser zwischen 
Hann.-Miinden und Minden (1. Teilbetrag) 170 000, Ablosung der Unter- 
haltungspflicht der Entwasserungsanlagen an der kanalisierten Aller (1. Teil
betrag) 150 000, Ausbesserung und Verst3rkung von massiven Brucken 
des Ems-Weser-Kanals 147 000, Wiederherstellung der durch das aufier- 
gewohnliche Hochwasser vom Januar 1926 zerstOrten Ufer- und Strom- 
bauten im Gebiete der Weser (1. Teilbetrag) 180 000, Herstellung einer 
zweiten Fahrt im Zuge des Dortmund-Ems-Kanals an dessen Kreuzung 
mit der Emscher (3. Teilbetrag) 1 500 000, Umbau der Rollschiitze in den 
Schleusen des Dortmund-Ems-Kanals (Rest) 54 000, Kanalverbreiterung an 
der Stidseite des Rhein-Herne-Kanals vor der Abzweigung der zweiten 
Miindung bei Duisburg-Ruhrort 60 000, Untersuchung der hydrologischen 
Verhaltnisse der Ems und Vorarbeiten zur Erlangung eines Entwurfs fiir 
eine Erweiterung des Dortmund-Ems-Kanals (2. Teilbetrag) 190 000, 
Beschaffung eines Schutensaugers (Spiilers) mit acht Prahmen fiir das 
Wasserbauamt Meppen (Rest) 50 000, Begradigung der Ems zwischen 
Papenburg und Leerort (11. Erganzungsbetrag) 100 000, Vor- und Entwurfs- 
arbeiten zur Prtifung der Bauwiirdigkeit des Hansakanals (2. Teilbetrag) 
600 000, Versetzung von Mehrpfahlen am rechten Rheinufer zwischen 
Riidesheim und ABmannshausen 61 000, Verbesserung des Fahrwassers 
im Rhein bei Uerdingen (1. Teilbetrag) 35 000, Errichtung eines Dienst- 
gebaudes fiir den Wasserbauamtsbezirk Dusseldorf 102 500, Beschaffung 
von vier Materialtransportkahnen fiir die Rheinstrombauverwaltung 194 000.

Bayern (437 000).

Veriangerung der Wehrstege an den Mainstaustufen Kleinostheim und 
GroBwelzheim 65 000, Fahrwasserverbesserung an der Donau unterhalb 
der Altmuhlmiindung 290 000.

Bayern und Baden.

Nachregulierung des Rheines auf der Strecke zwischen Mannheim 
(Rheinau) und Sondernheim (Rest) 800 000.

Sachsen (180 000).

Ausbau des Niederwasserbetts der Elbe zwischen dem Rehbock ober
halb MeiBen und der Eisenbahnbriicke daselbst (Rest) 30 000, Elbstrom- 
berichtigung bei Leckwitz-Niinchritz (1. Teilbetrag) 150 000.

Hess en (267 000).

Erhaltung des Fahrwassers im Rhein bei Nackenheim (km 319 bis 321), 
(2. Teilbetrag) 100 000, Erhaltung des Fahrwassers im Rhein unterhalb der 
Eisenbahnbrucke bei Worms (km 279,0 bis 281,1), (2. Teilbetrag) 167 000.

H a m b u rg .

Ausbau des rechten Elbufers oberhalb Geesthacht bei km 583 (2. Teil
betrag) 126000.

M eck lenburg-Schw erin  (931 000).

Regulierung der Warnow zwischen Biitzow und Rostock (5. Teilbetrag) 
386 000, Verbesserung der Elde-WasserstraBe zwischen Kuppentin und 
Plau (3. Teilbetrag) 400 000, Umbau des Kanals Giiritz— Grabów (Rest) 
70 000, Beitrag des Reichs zum Neubau der Straflenbriicke iiber die 
Warnow bei Schwaan 75 000.

M eck lenbu rg- S tre litz .

Ausbau des Kammer-Kanals (Rest) 100 000.

O ldenbu rg .

Begradigung der unteren Hunte einschl. Deichverlegungen (2. Er
ganzungs- und Restbetrag) 100 000.

A nha lt.
Neubau eines Deckwerkes ober- und unterhalb der Elbbriicke bei 

RoBlau und eines Parallelwerkes oberhalb der Elbbriicke von km 257,472 
bis 258,075 (Rest) 40 000. (SchluB folgt.)

Die neue Moselbrucke Kochem—Kond. Die neue Moselbrucke 
fiir den Personen- und Fuhrwerkverkehr zwischen Kochem und Kond ist 
nach der „Tremonia” fertiggestellt worden. Dainit ist eine weitere 
Voraussetzung dafur geschaffen, grofiziigige StraBenplane in der Langs- 
richtung durch Hunsruck und Eifel fur den Verkehr der Zukunft durch- 
zufuhren. Die Brucke Kochem— Kond, dereń Einweihung am 23. Januar 
stattfinden soilte, ist eine der schónsten Moselbriicken und pafit sich in 
Ausschen und architektonischer Gestaltung dem Landschaftsbilde har- 
monisch an.

Leuchtturmbergung durch einen 250-t-Schwimmkran. Der
englische Dampfer Anglo Columbian stieB kiirzlich beim Einlaufen in 
den Hafen 2 von Bremen, ohne selbst einen Schaden zu leiden, mit seinem 
Bug auf deri Molenkopf des Hafens, durchstieB die Molenwand und drang 
etwa 1,5 m in das Erdreich ein, wobei er den am Molenkopf stehenden, 
zugleich ais Molenwarterhaus ausgebildeten Leuchtturm unterhohlte und 
in Schraglage brachte. Der Untergrund des Leuchtturms wurde durch die 
Gezeiten noch starker unterspiilt, und es bestand schliefilich die Gefahr, 
dafi der Molenkopf auseinanderbrach, der Leuchtturm dadurch gegen die 
Hafeneinfuhr fiel und diese versperrte.

Zur Aufrichtung, Hebung und Versetzung des Leuchtturms 30 in 
weiter siidlich wurde der 250-t-Demag-Schwimmkran in Wilhelmshąven 
zugezogen. Dieser Kran tragt bei 18 m Ausladung 250 t (bei 20 m 200 t, 
bei 23 m 150 t, bei 27,5 m 100 t, bei 31 m 65 t, bei 42 m 50 t), wahrend 
die beiden fiir den Panamakanal gelieferten 250-t-Schwimmkrane diese 
Last nur bei 7,3 m Ausladung iiber Bordkante tragen. Die Spitze des auf- 
gerichteten Auslegers reicht 84 m iiber Deck, die Lange des drehbaren 
Auslegers bis zur Spitze betragt 57 m.

Vortrag Schwarzenbach-Talsperre. Am 21. Februar, 7 Uhr, und 
am 22. und 23. Februar, 9 Uhr, veranstaltet die Siemens-Bauunion in der 
Urania, Berlin, je eine Vorfiihrung ihres Filmes iiber die Ausfuhrung der 
Schwarzenbach-Talsperre mit einleitenden Worten von Dipl.-Ing. Faltey .

Patentschau.
Bearbeitet von Regierungsrat D onath .

Verfahren zur Herstellung hohler Bauwerke fiir Talsperren, 
Damme, Stutz- oder Futtermauern. (KI. 84a, Nr. 430391 vom 20. 12. 
1923 von Dipl.-Ing. Alex V og t in Borna b. Leipzig.) —  Das Verfahren be

steht darin, dafi zylindrische Schachte a und b von 
verhaltliismafiig grofiem Durchmesser und dunner 
Wandstarke dicht nebeneinander in Reihen einzeln 
hochgemauert und erst nach Setzen und Abbinden 
der einzelnen Schachte durch Ausfiillung und Dich- 
tutig der Zwickel c mit Mauerwerk, Zement oder 
dergl. zwischen den Schachten zu einem zusammen- 

hUngcnden Ganzen verbunden werden. Das Bauwerk kann aus einer 
Schachtreihe oder dereń mehreren aufgefuhrt werden.

Personalnachrichten.
Preufien. Versetzt: die Regierungsbaumeister (W.) 3)r.=3jng. Hansen 

von Oppeln an das Polizeiprasidium (Verwaltung der Berliner Wasser- 
straBen) in Berlin und S te ffens von Meppen an das Wasserbauamt 
in Rheine.

Gestorben: der Baurat Sr.=3ug. cfjr. Karl K o lie  in Frankfurt a. M., 
friiher Stadtbaurat daselbst, und der Regierungsbaurat Otto Schroeder, 
Vorstand des Kulturbauamts Stargard i. Pomm.
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