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Alle Rechte vorbehalten. Der hochwertige Baustahl St52 im Bauwesen.1)
Von G. Schaper.

Ober die Entstehungsgeschichte des Baustahls St52 ist nicht viel 

zu sagen. Sie ist im allgemeinen bekannt. Der St 52 entstand im 

vorigen Jahrzehnt unter dem Zwange der grofien Zunahme der Lasten 

der Lokomotiven und der Einfiihrung der schweren Grofigiiterwagen. 

Mit dem bis dahln flblichen Baustahl St 37 liefien sich die grofien 

stahlernen Eisenbahnbrucken nicht mehr zweckmafiig und wirtschaftlich 

herstellen.
In gemelnsamer Arbeit der deutschen Stahlwerke, des Deutschen 

Stahlbau-Verbandes und der Deutschen Reichsbahn ist nach langen 

Forschungen und Versuchen der deutsche hochwertige Baustahl St 52 

entstanden, der durch Zusatze von Silizium, Mangan, Chrom. Kupfer oder 

Molybdan so hervorragende Festigkeitseigenschaften erhalt, dafi die zu- 

lasslgen Beanspruchun

gen im allgemeinen 

50%  hóher ais bei dem 

Baustahl St37 gewahlt 

werden kónnen.

Der Baustahl St 52 

hat wie alle hoch- 

wertigen Baustahle, wie 

z. B. auch der ameri- 

kanische Nickelstahl, die 

Schwache, dafi die 

Ursprungsfestigkeit — 

d. i. die Dauerfestigkeit, 

die bei einer wechseln- 

den Beanspruchung zwi

schen Nuli und einer 

oberen Grenze erreicht wird —  bei den gelochten Staben und den Niet- 

verhindungen nicht wesentlich hóher liegt ais die Ursprungsfestigkeit 

des Baustahls St 37.

Mit steigender Vorlast nimmt aber die bei der Ursprungsfestigkeit 

vorhandene Schwlngungsweite nicht wesentlich ab; mit zunehmender 

Vorlast erreicht daher die Dauerfestigkeit bald die Streckgrenze. Bel 

Bauglledem mit hoher Vorlast ist also der St 52 wegen der hohen Lage 

der Streckgrenze dem St 37 auch hinsichtlich der Dauerfestigkeit erheblich 

iiberlegen.
Bei den StraBenbriicken, bei denen bekanntiich die Dauerfestigkeit keine 

wesentliche Rolle splelt, kónnen die hohen Festigkeitseigenschaften des St52 

unelngeschrankt ausgenutzt werden.

Bel den Eisenbahnbriicken mit 

starkerem Zugverkehr mufi dagegen auf 

die Dauerfestigkeit des Baustoffs Ruck

sicht genommen werden. Bei grofien 

Eisenbahnbriicken haben aber die meisten 

Bauglieder eine hohe Vorlast aus dem 

Eigengewicht und nur wenige Bauglieder 

eine geringe Vorspannung. Fiir erstere 

kónnen die hohen Festigkeitseigen

schaften des St 52 ausgenutzt werden, 

fiir die letztercn mussen die zulassigen 

Beanspruchungen ermafilgt werden.

Fur grofie Eisenbahnbrucken und 

fiir grofie StraBenbriicken ist der Bau

stahl St 52 der gegebene Baustoff. Bei 

diesen Brflcken kónnen durch Verwendung 

des Baustahls St 52 an Stelle des Bau

stahls St 37 bedeutende Ersparnlsse an 

Stahl und Kosten erzielt werden.

In Abb. 1 ist die Brucke iiber den 

Kleinen Belt in Danemark dargestellt, 

die in deutschem Baustahl St 52 erbaut 

ist. Ihr wirkliches Stahlgewicht betragt

13 8001. Hatte man sie in gewónnlichem

x) Nach einem bel der wissenschaft- 
lichen Tagung des Deutschen Stahlbau- 
Verbandes am 6.Oktober 1938 gehaltenen 
Yortrage.

Baustahl St 37 errichtet, so hatte sie 22 300 t gewogen. Die Gewlchts- 

ersparnis betragt bei dieser Brflcke 38,4%.

Mafigebend fflr die Verwendung des St 52 bei grofien Strafien- und 

Eisenbahnbriicken ist aber nicht allein die Ersparnis an Stahl und Kosten, 

sondern vor allem auch der Umstand, dafi die Stabąuerschnitte und 

Knotenpunkte der grofien Stahlbrflcken bei Verwendung von Baustahl 

St 37 solche Dicken annehmen, dafi sie sich nicht mehr nieten lassen. 

Die Verwendung von St 52 bei grofien Stahlbrflcken ist daher auch eine 

konstruktlve Notwendigkeit.

Die kflhnen, schlanken, vollwandigen Stahlbrflcken der Reichsauto

bahnen lieBen sich nur in St 52 bauen, z. B. die Muldebrucke bei Sieben

lehn (Abb. 2) mit einer Stfltzwelte der grófiten Offnung von 82 m.

Bei den groBen Fortschrltten des SchweiBverfahrens, die auf allen 

Gebleten des Bauwesens bei Verwendung des Baustahls St 37 erzielt 

waren, lag es nahe, das Schweifiverfahren auch auf den Baustahl St 52 

auszudehnen, um durch die Vorzuge des St 52 und durch die technischen 

und wirtschaftllchen Vorteile des Schweifiverfahrens zu einem Optimum 

zu gelangen.

So konnte sich z. B. die deutsche Stahlbaulndustrie durch Ver- 

wendung von St 52 in Verbindung mit dem Schweifiverfahren gegeniiber 

scharfem Auslandwettbewerb Auftrage auf grofie Hochhauser in Fernost 

hereinholen, weil durch die grofie Verringerung des Eigengewlchts bei 

Yerwendung des St 52 und des Schweifiverfahrens in den Ausgaben fflr

a d d . a . muiaeDrucKe oei o ieoen ienn .
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die Schiffsfracht von Deutschland nach Fernost grofie Ersparnlsse erzielt 

wurden.

Abb. 3 zeigt das 66 m hohe, von der Dortmunder Union gelieferte 

Hochhaus in Canton und Abb. 4 das 80 m hohe, von derselben Firma 

erbaute Hochhaus in Schanghai,

in Ol von 20° bis auf 500° C abgeschreckt und weiter in der Luft ab- 

gekfihlt, mufi sich um 180° um einen Dorn, dessen Durchmesser gleich 

dem Doppelten der Dicke des Probestabes ist, ohne Anrisse biegen lassen.

Bei den Schiffen werden Bleche bis zu 30 mm Dicke mit Stumpf- 

stófien aneinandergefugt und rechtwinklig aneinanderstofiende Bleche, 

dereń Dicke auch das Mafi von 30 mm erreicht, mit durchgehenden 

Kehlnahten verbunden. Diese Verbindungen unterscheiden sich nicht 

wesentlich von denen, die im Brfickenbau vorkommen.

Gestfitzt auf diese guten Erfahrungen bei der Marinę und auf den 

guten Ausfall umfangreicher eigener Yersuche hlnsichtlich der Schweifibar-

Auch im Wagenbau, wo es besonders auf Verringerung der toten 

Last ankommt, hat die Verwendung des St 52 in Verbindung mit dem 

Schweifiverfahren grofie Vorteile gebracht. So. haben z. B. die Schwelze- 

rischen Bundesbahnen geschweifite Schnellzugwagen aus St 52 gebaut, 

die das erstaunlich gerlnge Gewicht von 1,4 t/m haben.

Auch im Scbiffbau mufi auf die Verringerung des Gewichts des 

Schlffskórpers das allergrófite Gewicht gelegt werden, um das ersparte 

Gewicht des Schlffskbrpers fiir die Maschinen und im Krlegsschiffbau 

fiir die Artiilerie frei zu bekommen. In Erkenntnis dieses dringenden 

Bedfirfnisses ist die deutsche Kriegsmarine und auch die deutsche Handels- 
marine zur Verwendung 

von Baustahl St 52 und 

des Schweifiverfahrens in 

grofiem Umfange fiber-

gegangen.

Die Marinę hat mit 

dem Schweifien ihrer

Schiffe aus St 52 sehr 

gute Erfahrungen ge

macht. Die Schwelfi- 

verbindungen haben den 

Dauerbeanspruchungen, 

denen ein Schiff bei 

schneller Fahrt uud

hohem Seegang aus-

gesetzt ist, den Erschut- 

terungen beim Feuern der 

schweren Geschutze und 

auch den Beanspruchun

gen bei unvorhergesehe- 

nen Stófien einwandfrei 

standgehalten.

Die Marinę fordert 

ais Probe ffir die Schweifi- 

barkeit des St52 eine 

Abschreckbiegeprobe. Ein 

normaler Blegeprobestab,

auf 900° C erhitzt, dann Abb. 5. Unterfuhrung der

kelt des Baustahls St 52, glng die Deutsche Reichsbahn dazu uber, auch 

Eisenbahnbrucken aus St 52 zu schweifien, nachdem sich geschweifite 

Eisenbahnbrucken aus St 37 im Betriebe sehr gut bewahrt hatten.

Ais schon mehrere Eisenbahnbrucken aus St 52 mit Erfolg geschweifit 

waren und sich im Betriebe bewahrt hatten, ercigneten sich im Jahre 

1936 die allgemein bekannten Schadensfaile an zwei Oberbauten der Unter

fuhrung der Hardenbergstrafie am Bahnhof Zoo ln Berlin (Abb. 5).

Die beiden Oberbauten sind Zweigelenkrahmen von 50 m Spann- 

weite, dereń Stiele durch Mauerwerk verdeckt sind (Abb. 6). Die Trager- 

hóhe der Riegel betragt rd. 3 m. Der eine der beiden Oberbauten ist

zweigleisig, der andere 

eingleisig. Die Gurtungen 

des eingleisigen Ober

baues sind Wulstprofile 

500 X  60 (Abb.7), die Gur

tungen des zweigleisigen 

Oberbaues bestehen aus 
Wulstprofilen 620 x 65und 

Verstarkungslamellen: 

Breitfiachstahlen 650 x 65.

Der eingleisige Ober

bau befand sich bereits 

ein halbes Jahr im Be

triebe, und der zwei- 

gleisige Oberbau war 

eben fertiggestellt, ais in 

den unteren Gurtungen 

der Riegel einige Risse 

festgestellt wurden, die 

von der Halsnaht aus- 

gehen und sich einige 

Millimeter weit in das 

Stegblech und in einen 

Teil des Wulstprofils er- 

strecken, wie es in Abb. 7 

dargestellt ist.

Die sofort elngeleite- 
Hardenbergstrafie in Berlin. ten elngehenden Unter-

Abb. 3. Hochhaus In Canton. Abb. 4. Hochhaus in Schanghai.
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Abb. 6. Zweigelenkrahmen der Unterfiihrung der Hardenbergstrafie.

suchungen und Beratungen fiihrten zu dem Schiusse, daB die Schuld an 

den Schadensfailen zu hohen Legierungsbestandteilen des verwendeten 

Baustoffes beizumessen sei; die ungiinstige chemische Zusammensetzung 

des Baustoffes habe beim SchweiBen in den dicken Lamellen zu starkę 

Hartungen verursacht, und der tiberhartete Baustoff sei unter der Eln- 

wirkung der Schrumpfspannungen gerissen.

Nach der Meinung der an den Beratungen beteiligten Metailurgen 

der Stahlwerke konnten sich solche Schadensfaile durch Begrenzung der 

Legierungsbestandteile des St 52 mit Sicherheit vermeiden lassen. Die 

Deutsche Reichsbahn hat daraufhin fiir die Legierungsbestandteile des 

St 52 folgende Hochstwerte in Prozenten vorgeschrieben: C 0,20, Si 0,50, 

Mn 1,2, Cu 0,55, P 0,06, S 0,06, P + S 0,1; hierzu werden zusatzlich zu- 

gelassen Mn 0,30 oder Cr 0,40

oder Mo 0,20. L /fm i
Die beschadigten Uberbauten ~ n;~"

am Bahnhof Zoo niufiten wegen » •

der bevorstehenden Olympiade Abbohrung matiache
im Jahre 1936 im Betriebe blei- 

ben bzw. in Betrieb genommen 4, 

werden. Zu dem Zwecke wurden i. 

die Enden der Risse im Stegblech 

und in den Gurtlamellen ab- Abbohrung ty"

gebohrt, wie in Abb. 7 dargestellt Abb. 7 , Schnitt durch die RIBstelle 

Ist. Bei dem zweiglelsigen Uber- der Brucke uber die Hardenbergstrafie. 
bau wurden aufierdem an den

Rifistellen noch Verstarkungsteiie mit haarscharf passenden konischen 

Schrauben angebracht.

Der Sicherheit halber wurden unter die Haupttrager der Rahmen- 

riegel an je zwei Stelien stahlerne Stiitzen gestellt, die aber einen solchen 

Abstand von den Riegeln hatten, dafi die statischen Eigenschaften der 

Trager auch bei voller Betriebslast nicht geandert wurden. Die Stiitzen 

sollten also nur im Notfalle einen Zusammenbruch der Rahmen verhflten.

Der zweigleisige geschweifite Uberbau ist in diesem Sommer gegen 

einen genieteten Uberbau aus St 52 ausgewechselt worden. Er Ist von 

300 000 Zugen befahren worden, ohne daB sich die Risse im geringsten 

vergrófiert hatten oder gar die Hilfsstiitzen wirksam wurden.

Der eingleisige Uberbau ist Anfang September d. J. aufier Betrieb 

gesetzt worden und wird gegenw8rtig gegen einen genieteten Oberbau aus 

St 52 ausgewechselt. Er ist von 500 000 Zugen befahren worden, ohne 

dafi sich die geringsten Ver- 

anderungen gezeigt hatten.

Die gute Bewahrung der 

beiden beschadigten Ober

bauten im Betriebe berechtigt 

vielleicht zu der Frage:

„Weshalb wechselt man die 

Oberbauten iiberhaupt aus ?“.

Darauf ist zu antworten:

„Wer kann bei dem gewalti- 

gen Verkehr auf den Ober

bauten und unter ihnen die 

Verantwortung dafiir fiber- 

nehmen, dafi die Oberbauten 

nach 2 Millionen Lastwechseln 

an den Rifistellen nicht zu 

Bruch gehen?".

Ais die Schadensfaile an 

den Oberbauten am Bahnhof 

Zoo in Berlin auftraten, war 

der grofie Reichsautobahn- 

viadukt bei Riidersdorf 

(Abb. 8) bereits im Bau.

Die Oberbauten dieser 

Brucke haben vollwandige 

geschweifite Haupttrager aus 

St 52. Die Gurtungen be

stehen aus Wulstprofilen'von 

39, 44 und 65 |mm Dicke

(Abb. 9) und sind von dem gleichen Werkstoff, der bei den Gurtungen 

der Oberbauten am Bahnhof Zoo verwendet wurde.

In Riicksicht auf die Schadensfaile an den Oberbauten am Bahnhof 

Zoo wurden die Stumpf- und Kehlnahte der Oberbauten des Viaduktes 

bei Riidersdorf ganz besonders sorgfaltig hergestellt und durch Rdntgen- 

aufnahmen genau untersucht. Schadhafte Stelien wurden sorgfaltig aus- 

gebessert und von neuem durchstrahlt. Schllefilich konnte die einwand

freie Beschaffenheit des ganzen geschweifiten Oberbaues ais erwiesen an- 

gesehen werden.

Abb. 9. Querschnitt der Talbriicke bel Riidersdorf.

Zu Abb. 9.

Die Brucke wurde in Betrieb genommen und verhlelt sich zunachst 

einwandfrel. PlOtzllch rissen in der Nacht vom 2. zum 3. Januar d. J. bei 

einem Temperaturabfail von 10° zwei verschledene Haupttrager unter 

lautem Knall an einer Stelle auseinander.

Die Risse gingen durch die Untergurte und erstreckten sich bis in 

den oberen Teil der Stegbleche, wie aus Abb. 10 zu ersehen ist. Merk-

wurdigerweise lagen die Risse an Stelien, an denen die Momente einen

kleinen Wert haben und dic 

Gurtungen aus nur 39 mm 

dicken Wulstprofilen be

stehen.

Die Untersuchungen zeig

ten, dafi die Risse aller Wahr- 

scheinlichkeit nach ebenso 

wie die Risse an den Uber

bauten am Bahnhof Zoo von 

den Halsnahten ausgegangen 

waren. Man mufite daher

die Schuld an den Rissen 

den gleichen Ursachen wie 

an den Rissen der Ober

bauten am Bahnhof Zoo bei- 

messen.

Die Risse waren ganz

verformungslos. Solche Risse 

werden bekanntlich durch 

mehrachsige Spannungs- 

zustande begflnstlgt. Die 

Stegblechaussteifungen der 

Oberbauten der Rfidersdorfer 

Brucke waren vor dem Ver- 

schwelfien der Gurtungen 

mit dem Stegblech auf dieses 

aufgeschweifit worden und 

waren so lang gehalten, dafi 

die Querschrumpfung derAbb. 8. Talbriicke bei Riidersdorf.

-50000— .....
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Halsnflhte behindert war. Dadurch entstanden in den Halsnahten Zug- 

spannungen, die senkrecht zu den Spannungen aus dem Elgengewicht 

und aus der Verkehrslast gerichtet sind. Damit schien der mehrachsige 

Spannungszustand und die Erkiarung fiir den verformungslosen Bruch 

gegeben zu sein.

Die RiBschaden an der Rudersdorfer Brucke riefen natiirlich eine 

groBe Beunruhlgung hervor und fiihrten zu dem Beschlusse, vorl3ufig 

Brucken aus St 52 nicht mehr zu schweiBen. Man ging sofort heran, die 

Ursachen der RiBschaden weiter zu erforschen.

Abb. 10. RiB im Haupttrager der Talbrilcke bei Rudersdorf.

Zunachst wurden schleunigst in der Stahlbauanstalt Chrlstoph & Unmack 

in Niesky eine Reitje geschweifiter Trager aus St 52 dem statischen Biege- 

versuch unterworlen. Hier bot sich Gelegenhelt, schnell eine Versuchs- 

einrichtung aufzubauen und schnell die Trager mit Hand oder automatisch 

zu schweiBen. Die Materlalpriifungsanstalt der Technischen Hochschule 

Dresden wurde zur Teilnahme an einem Teil der Versuche eingeladen; 

sie hat gegen die Durchfiihrung der Yersuche keine Bedenken geaufiert.

Abb. 11 b.

Diese Versuche sind in der Bautechn. 1938, Heft 20, S. 156 u. f., ein

gehend behandelt worden. Sie hatten durchaus gunstige Ergebnlsse und 

brachten keine Erkiarung fiir die Entstehung der Risse am Viadukt bei 

Rudersdorf. Die Ergebnisse der an verhaltnismafiig kleinen Tragern 

durchgefiihrten Versuche lassen sich natiirlich nur mit Vorbehalt auf 

grofie Trager anwenden.

Der Deutsche Ausschufi fur Stahlbau beschlofl dann, weitere ein- 

gehende statische Biegeversuche und Dauerbiegeversuche mit grófieren 

und starkeren geschweifiten Tragern aus St 52 bel der Materialpriifungs- 

anstalt an der Technischen Hochschule in Stuttgart durchfiihren zu 
lassen.

Die Trager sollen 4 m lang und 0,7 m hoch sein. Alle mógllchen 

Arten von geschweifiten Tragern sollen untersucht werden.

Bisher sind drei Trager statisch gepriift worden, und zwar Trager 

mit Wulstprofilen 250 X  50 ais Gurtungen. Bei zweien dieser Trager wurden 

die Stegblechaussteifungen vor dem Zlehen der Halsnahte aufgeschweifit 

und so lang gehaiten, dafi die Querschrumpfung der Halsnahte stark 

behindert wurde. Bei dem dritten Trager wurde zwischen Stegblech

aussteifungen und Gurtungen so viel Spielraum gelassen, dafi nach dem 

Schliefien der Halsnahte Piattchen eingepafit werden konnten.

Wahrend die Halsnahte gezogen wurden, wurden die Gurtungen bei 

einem Trager mit Luft gekiihlt, bei zwei Tragern in Els gepackt. Es 

waren also bei allen drei Tragern die Bedingungen fiir starkes Harten 

der 50 mm dicken Gurtungen geschaffen. Bei zweien dieser Trager war 

aufierdem ein mehrachsiger Spannungszustand kiinstlich herbeigefiihrt. 

Trotz dieser ungiinstigen Bedingungen ging keiner dieser Trager zu Bruch, 

sie verloren ihre Tragfahigkeit durch Ausknicken der Druckgurtung bei 

einer Beanspruchung, die hóher ais 5000 kg/cm2 lag.

Die Versuche werden fortgesetzt.

Schon nach den Schadensfailen an den Uberbauten am Zoologischen 

Garten suchte man nach einer sicheren Probe, durch weiche die Eignung 

der St-52-Stahle zum SchweiBen einwandfrei festgestellt werden konnte. 

Man glaubte, eine noch sicherere Probe ais die obenerwahnte Abschreck- 

biegeprobe der Marinę finden zu miissen.

Verschiedenartige Vorschl3ge wurden gemacht. Man einigte sich 

schliefilich auf eine Biegeprobe mit 200 mm breiten und 50 mm dicken 

Platten, auf dereń Zugselte in der Mitte langs eine Schweifiraupe auf

getragen wurde.

Es zeigte sich, dafi derartige Biegeproben aus St 52 fast samtlich bei 

ganz geringem Biegewinkel plótzlich und ohne Verformung zu Bruch gingen. 

Wurden die Platten diinner gehaiten, so nahm die GróBe des Biegewinkels 

zu. Bei 20 mm Plattendicke wurden ziemlich grofie Biegewinkel erzielt.

Die Firma Fried. Krupp fiihrte viele in dieser Richtung liegende 

Biegeversuche durch.

Auf Proben 50 X  200X700 aus St 52 wurden bei 20° C in der Mitte 

in der Langsrichtung 300 mm Iange Schweifiraupen aufgetragen (Abb. 11 a). 

Bei dem Biegeversuch traten bei geringen Biegewinkeln, die in der 

oberen Zeile angegeben sind, die ersten Anrisse in der Schweifiraupe 

auf. Bei etwas hóheren oder gleichen Biegewinkeln, die in der unteren 

Zeile yerzeichnet sind, schlugen die Proben plótzlich durch.

Wurden die Proben auf 300° C erhitzt und dann mit den Schweifiraupen 

versehen, so wurden weit grófiere Biegewinkel erreicht, wie sie unten 

in Abb. 11 b eingeschrieben sind. Die Proben schlugen in keinem Fali

Abb. 12b.

durch. Grófiere Biegewinkel konnten in der zur Verfiigung stehenden 

Maschine nicht erzielt werden.

In Abb. 12a u. b sind ahnliche Proben aus St 37 veranschaulicht. 

Wurden die Proben bei 20° G geschweifit (Abb. 12a), so traten auch bei 

Ihnen bei verhaltnismafiig kleinen Winkeln (obere Zeile) die ersten 

Risse in der Schweifinaht auf. Bel gleichen oder etwas grófieren Blege- 

winkeln (untere Zeilen) schlugen auch diese Proben plótzlich durch.

Wurden die Proben auf 200° erhitzt und dann geschweifit, so wurden 

weit grófiere Biegewinkel erreicht (unten in Abb. 12b).

Offenbar entstehen durch das SchweiBen der Langsraupe bei 20° C 

in der Mitte der Probe aufierordentlich ungiinstige Spannungszustande)
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die sowohl bei St 52 ais auch bei St 37 zum plótzlichen Durchschlagen 

der Probe bei geringen Biegewinkeln fiihren.

Die Hartung kann nicht die ausschlaggebende Rolle splelen, weil die 

Hartung der vorher auf 300° erhitzten Proben aus St 52 beim Schweifien 

weit starker ist ais die Hartung der Proben aus S t37, die bei 20° ge- 

schwelfit werden, die ersten sich aber weit gunstiger verhalten ais die 

zweiten.

Legt man die Schweifiraupen bei 20° nicht in die Mitte, sondern an 

die beiden Seiten, wie es in Abb. 13 dargestellt ist, so werden bei St 52 

und St 37 grofie Biegewinkel erreicht. Der Grund hierfiir mufi der sein, 

dafi ein Spannungszustand hervorgerufen wird, der die Formanderung 

nicht behindert.

60° ein Anrifi in den Raupen ein, beim zweiten Versuch (b) zwar schon 

bei 35°, die Probe war aber bei 65° noch nicht gebrochen.

V ersuch2 : Bei zwei Nasenprofilen 200 X  50 wurden die Nasen ab- 

gehobelt. Eine Schweifiraupe wurde nicht gelegt. Bei beiden Versuchen 

(a und b) waren bel 30° noch keine Anrisse zu bemerken.

Versuch 3. Bei drei Nasenprofilen 200X50 wurden die Nasen ab- 

gehobelt und eine Langsraupe in der Mitte bei 20° gelegt. Beim ersten 

Versuch (a) trat bei 29° der erste Anrifi in der Naht ein; bei 50° war 

die Probe noch nicht gebrochen. Beim zweiten und dritten Versuch 

(b und c) waren die Verhaitnisse ahnlich.

Versuch 4: Bei einem Nasenprofil 200X50 wurden die Nasen ab- 

gehobelt und nach Vorwarmen der Probe auf 200° eine Schweifinaht ln 

der Langsrlchtung in der Mitte gezogen. Bei einem Biegewinkel von 

55° war noch nicht der geringste Anrifi bemerkbar.

Legt man die Schweifiraupen bei 20° in die Mitte von 200 mm 

breiten und 50 mm dicken Platten und hobelt die Platten auf 50 mm 

Breite ab, so werden grofie Biegewinkel erzielt, wie es in Abb. 14 ver- 

anschaullcht ist. Ein plótzllches Durchschlagen der Proben trat zu keinem 

Falle ein. Das Abhobeln der Proben beeinfluflt den Spannungszustand 

so giinstig, dafi die Formanderung nicht mehr behindert ist.

abgehobe/t ouf
200-SO 
200-30

a. 60° /In riB  in der Raupe 
b 35° " " "  "

65° noch n/chr gebrochen

~rife.Tobe/t, 20° '50 t  fb°} o/jne/!nriO, 1/ersucb abgebrochenNase 
o/rne Schr/eiBnaht

Nase abaehobe/t, 
SchiyeiBna/itin der Mitte

a 23° AnriO in der Naht
1 cn 50° ohne Bruch, Mersuch abgebrochen 
J b 29° /tnriO in der Naht

55 ° ohne Bruc/t, Persach abgebrochen 
_ _ _ _ _ £  29° dnriB in der Naht, farsach obgebrochen

t/Viebei3 ober m r dem SchweiBen 
ganz auf 200 ° erwdrmt

a 5 5 ° ohnednriB, Persach abgebrochen

Abb. 15.

Versuche mit normalisierten (d. h. auf 850° erhitzten und langsam 

abgekflhlten) Nasenprofilen aus St 52 des Dortmund-Hórder Hiittenvereins 

sind in Abb. 15 dargestellt.

Versuch 1: Bei zwei Nasenprofilen 200X50 wurden bei 20° C zwei 

Schweifiraupen auf die Nasenflugel gelegt und dann wurden 20 mm ab- 

gehobelt. Bei dem einen Yersuch (a) trat erst bei einem Biegewinkel von

Biegewinkel von 27° bis 29° aushielten (Abb. 17), ehe der erste Rifi ln der 

Schweifinaht auftrat, und bei 120° noch nlcht gebrochen waren.

Nach den bei der Firma Frled. Krupp durchgefiihrten Versuchen 

neigen 50 mm dicke Platten mit Langsraupen ln der Mitte bei St 52 und 

St 37 zum plótzlichen verformungslosen Bruch.

Bisher haben sich aber geschweifite Briicken aus St 37 auch mit sehr 

dicken Gurtplatten durchaus einwandfrei im Betriebe gehalten. Man kann 

also die Biegeprobe mit 50 mm dicken Platten mit Langsraupe ln der 

Mitte wohl nicht ais unbedingt mafigebend fiir die Schweifibarkeit des 

St 52 ansehen.

Aus den eriauterten Versuchen lassen sich folgende sichere Schlusse 

zlehen:

1. Kehlnahte an den Seiten von Platten, wie sie beim Aufschweifien 

von Verstarkungslamellen vorkommen, sind auch bei dicken Platten aus 

St 52 ganz unbedenklich.

2. Warmt man die zu verschweifienden Teile vor, so bilden sich 

weit gunstigere Spannungszustande heraus ais bei nicht vorgewarmten 

Teilen.

3. Diinnere Platten verhalten sich beim Schweifien weit gflnstiger 

ais dicke.

4. Normalisierter St 52 ist fflr das Schweifien weit geeigneter ais 

nlcht normalisierter St 52.

Die gflnstigsten Ergebnisse sind anscheinend dem Normalisieren zu- 

zuschreiben. Dies ist bei zahlreichen Vergleichsversuchen zwischen 

normalisierten und nicht normalisierten 50 mm dicken Platten mit 

Langsschweifiraupen in der Mitte festgestellt worden. Die nicht normall- 

slerten Proben brachen bei 'einem ganz geringen Biegewinkel plótzlich 

durch, wie aus Abb. 16 erslchtlich Ist, wahrend die normalisierten Proben

Abb. 17.
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denken hinsichtlich des 

Auftretens ungunstiger 

Spannungszustande beim 

SchweiBen vor. >,

Dic Fortfiihrung der ' ,|

eingeleiteten Versuche wird (gg

sicher die Beantwortung der ^

aufgeworfenen Fragen brin- '

gen und die Wege zeigen, 

wie man Briicken auch aus 

St 52 mit v011iger Sicher- 

heit SchweiBen kann.

Den beiden schadhalten 

geschweiBten Brucken aus 

St 52 am Bahnhof Zoo und 

bei Rudersdorf steht eine 

sehr groBe Anzahl ge- 

schwelBter Eisenbahn- ^

briicken und StraBenbrucken *«■

aus St 52 gegenfiber, die Ł.

schon lange im Betriebe 

sind und sich glanzend 

bewShrt haben.

Die Slteren geschweifi- 

ten Briicken aus St52, dereń fej*

Gurtungen aus d iinnen  

Profilen gebildet sind, sol- 

len nicht nSher eriautert B3

werden. Es seien nur er- 

wahnt die Allerbrflcke bei O

Verden aus dem Jahre 1931 {Hg

(Abb. 18) und dic Elbe- 

brflcke bei Torgau aus 

dem Jahre 1933 (Abb. 19).

Im folgenden sollen aus der Ffllle der geschweiBten Eisenbahn- und 

StraBenbrucken aus St 52 mit d icken  Gurtprofilen die wichtigsten aus- 

gewahlt werden:
Eisenbahnkreuzungsbauwerk bel M a in z- S fld  (Abb. 20). Durch- 

laufender Trager auf drei Stiitzen. Stutzweiten 19 und 33 m. Starkste 

Gurtung: Breltflachstahl 450 X  40 und 480 X  40. Die Briicke hat sich in

dr* Schnitt a-a .

Trager auf zwei Stiitzen. 

Stutzweite 24 m. Trager- 

hóhc 1,86 m. Gurtung:

a h 1 310 X 35 mi d 300; <35.
Abb. 18. Allerbrflcke bei Verden. Im Betriebe seit l.Jun i 1935.

Reichsautobahnbriicke 

flber den D ehm see  der 

Strecke B e r lin — F ra n k 

fu rt a. O. (Abb. 23). Durch- 

laufender Trager auf vier 

Stiitzen. GroBte Stfltzwcite

55,30 m. Tragerhohe 2,10m.

_____ Starkste Gurtung: Wulst-

^  jung: Wulstprofil 500 X  60^
Abb. 19. Elbebriicke bei Torgau. lm Be(riebc śeit 8 Oktober

1936.

Reichsautobahnbriicke flber den Q ue is  (Abb. 25). Durchlaufender 

Trager auf drei Stiitzen. GrOBte Stfltzweite 44,50 m. Tragerhohe 2,30 m. 

Starkste Gurtung: Nasenprofil 450X40 und zwei Flachstahle 185X40. Im 

Betriebe seit 27. November 1937.

Reichsautobahnbriicke flber die E lbe  bel D re sd e n , AnschluBbriicke 

(Abb. 26). Durchlaufender Trager auf vier Stiitzen. GioBte Stutzweite 

38 m. Tragerhóhe 1,80 m. Gurtung: Breitflachstahl 400X61. Im Be

triebe seit 1936.

m-so

Abb. 21. Querschnitt der Elsenbahnbrflcke bei Farchant-uso-W
Abb. 20. Eisenbahnkreuzungsbauwerk 

bei Mainz-Sfld. Haupttrager.

•300-35
•340-35

Abb. 23. Reichsautobahnbriicke flber den Dehmsee. Querschnitt,

220-56
f  - i ł l i i ;  ..............................  n

- iiIm ***390-35
----  ---- -■=300-35

i—-------------------3300-------------------- —<

Abb. 22. Querschnitt der Elsenbahnbrflcke flber die Heilbrookstrafie

in Hamburg.

350-25. 350-25

5. Bei Gurtungsąuer- 

schnitten aus halben Pciner 

Tragern oder aus i.-fórmi- 

gen Walzprofilen mit auf- 

geschweiBten Verstarkungs- 

lamellen liegen keine Be-

sehr starkem und schwerem 

Verkehr seit August 1934 

sehr gut bewabrt.

Elsenbahnbrflcke bei 

F archan t in der Nahe 

von G arm isch  (Abb. 21).



Abb. 24. Uberfiihrung der FernstraBe Berlin—Schwanebeck. Querschnitt.

j  \ I \ |{

« W ' .... '"-t50-w
fiO M  — 3700----- = _ L.—  — 3700------ -i '*50-31

Abb. 25. Querschnitt der Reichsautobahnbriicke iiber den Queis,

Abb. 26. Reichsautobahnbriicke iiber die Elbe bei Dresden 

AnschluBbriicke.

Der hochwertige Baustahl St 52 hat

___t ] __I sich heute auf allen Gebieten der

Stahlbauweise eine bedeutende Stellung 

i jr  erobert.

Die hohen Anforderungen, die heute 

an die Eigenschaften des Stahles auf

T  ii! vielen Gebieten gestellt werden miissen,

□
 lassen sich nur durch den Baustahl St 52

j  erfullen.

* ! Gerade heute in der Zeit des hohen

Stahlverbrauchs ist der Baustahl St52 

,9 ein wertvoller Baustoff, der Gewicht

und Kosten spart, der die deutsche 

Stahlbauindustrle wettbewerbsfahlg auf 

j0.5S dem Welfmarkt macht und auf vielen

Gebieten Konstruktionen er- 

móglicht, die in Baustahl 

r?/.: m St 37 nicht ausfiihrbar sind.

—  i Der Baustahl St 52 ist

/  \ j heute aus dem Schiflbau, aus

dem Fahrzeugbau, aus dem 

| I GrofibriickenbauunddemStahl-

\ i  hochbau fiir Auslandiieferungen

// i /  nicht mehr fortzudenken.
I /•= • 260W 1 I Durćh Anwendung des

600-55 1 I Schweifiverfahrens lassen sich

die Vorziige des Baustahls 
133 _ _ _  . St 52 noch stelgern; im Schlff-

bau und Stahlhochbau fiir 

Auslandiieferungen hat sich das 

Schwelfien von St52 siegreich durcbgesetzt.

Wenn jetzt im SchweiBen von St 52 im Briickenbau 

ein Stillstand eingetreten ist, so ist doch mit Sicherheit 

damit zu rechnen, dafi bald Mittel und Wege gefunden 

werden, die alle Gefahren ausschliefien.

In Deutschland sind ungefahr l Mili. t St 52 gewalzt 

worden, davon sind schatzungsweise 800 000 t genietet

und 200 000 t geschweifit worden. Diese grofien Zahlen 

zeigen deutlich, dafi wir auf dem richtigen Wege sind,

und dafi wir bemiiht sein sollten, mit Eifer an der 

weiteren Vervollkommnung des St 52 zu arbeiten, damit 

Deutschland die fuhrende Stellung im hochwertigen Bau

stahl weiterhin festhait.

2) Bautechn. 1938, Heft 27.

Abb. 27.

Reichsautobahnbriicke iiber die Emmericher StraBe. Querschnitt,

_ > J-- ----------  tJ3S —--------—I------   

Abb. 28. Kanalbriicke Dedensen. Querschnitt.

Abb. 29. Reichsautobahnbriicke iiber den Elster-Saale-Kanal
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Reichsautobahnbriicke iiber die E m m erich e r S trafie (Abb. 27). 

GerbertrSger. Grdfite Stiitzweite 40 m. TrSgerhóhe 2,75 m. Gurtung: 

Breitflachstahl 400X58. Im Betriebe seit 1937.

K an a lb r iic k e  D edensen  (Abb. 28). Tragerrost auf zwei Stutzen. 

Stiitzweite 69 m. Tr3gerh0he 1,55 m. Gurtung gebildet aus Nasen- 

profilen 600X55. Im Bauzugbetrlebe erprobt.

655

Reichsautobahnbriicke iiber den E lster-Saale-K anal (Abb. 29)2). 

Zweigelenkrahmen mit Kragarmen. Stiitzweite 56 m. Hdhe des Rahmen- 

riegeis in der Mltteldffnung 2,94 m. Gurtung in Riegelmitte gebildet aus 

Breitflachstahl 450X30. Gurtung in den Rahmenecken gebildet aus Breit

flachstahl 450X60. Im Betriebe seit 1936.
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Alle Rcchlc vorbchaltcn. Die Schweifiarbeiten am Storchensteg in Wien.
Von Ing. Hans Melhardt VDI, Wien.

Seit 1819 bestand in Wien an der Stelle des heutlgen Storchen- 

steges eine Oberbriickung des Wlenflusses zur besseren Verbindung der 

Vororte Gaudenzdorf und Sechshaus, anfangs in Form einer Hangebrucke, 

spater In Form eines stahlernen Fachwerksteges von 4 m Breite. Bei der 

WienfluBregulierung um die Jahrhundertwende wurde das damals be- 

stehende Tragwerk blofi durch Verkflrzung und Hebung dem neuen 

Bestande angepafit.

Infolge konstruktiver Mangel und schwerer Rostschaden bot der Steg 

nicht mehr genflgende Sicherheit fur den stark angewachsenen Verkehr. 

Daher wurde im vergangenen Winterhalbjahr ein neuer Stahlsteg mit 

einer Stfltzweite von 23 m und einer auf 5 m vergrOfierten nutzbaren 

Breite errichtet. Es ist dies das erste Tragwerk In Wien, das durchweg 

geschweifit wurde. Eine weitere Neuerung ist die bewufite Heranzlehung 

der Gehwegplatte aus Eisenbeton zur Entlastung der Haupttrager (Abb. 1). 

Zur Belastungsprobe, die diesmal nicht mit toter Last (Pflastersteinen 

od. dgl.), sondern mit lebender Last durchgefuhrt wurde, hatten sich 

Formationen der SA. und einige 

ZlvIlpersonen zur Verfflgung gestellt.

Dabei war jede Gefahrdung von 

Menschenleben ausgeschlossen, da 

das ausreichend bemessene holzerne 

Baugerust noch vorhanden war.

Ais Nutzlast wurde eine gleich

mafiig verteilte Belastung von 

500 kg/m2 ohne Stofizuschlag an

genommen. Im flbrigen kamen die 

einschlagigen Onormen (im wesent

lichen gleich den entsprechenden 

Dlnormen) und die vorlaufigen Vor- 

schriften der Deutschen Reichsbahn 

fflr geschweifite Brflcken bei der 

Standberechnung zur Anwendung.

Der Werkstoff ist St37.

Nachstehend soli beschrieben 

werden, welche Mafinahmen rein 

schweifltechnischer Natur die bau- 

flberwachenden Stellen im Hinblick 

auf die in Wien erstmalige Aus- 

fflhrung fflr notwendig hielten. Auch 

die Mitteilung einiger Versuchsergeb- 

nlsse und Bauerfahrungen dflrfte 

Interessleren.

beanspruchte Schwelfiverblndungen zu stellenden Forderungen auch hier 

ihre Geltung behaiten und daher sinngemafi einzuhalten waren.

1. E le k tro d en . Von dem Vorschreiben einer bestimmten Elektroden- 

sorte wurde abgesehen, ihre Wahl der ausfuhrenden Firma flberlassen, 

jedoch durch die Bedingung eingeschrankt, dafi ,jene Seelen- oder 

Mantelelektroden einheimischer Erzeugung zu wahlen sind, mit denen 

nachweisbar die in § 8 der VgE geforderten Werte erreicht werden 

konnen'. Hierdurch war einerseits die Vetwendung nackter Elektroden, 

anderseits der bei dem hohen Entwicklungsstand der ósterreichischen 

Elektrodenerzeugung unnOtige Bezug ausiandischer Elektroden aus- 

geschaltet.

Die Wahl zwischen Seelen- und Mantelelektroden wurde freigestellt, 

da bei dem in Betracht kommenden St 37 die Forderungen der VgE mit 

beiden Elektrodenarten erfflllbar sind, die Sicherheit dieser Erfflllung 

bei der gleichen Elektrodensorte aber auch von der dem ausfuhrenden 

Schweifier gelaufigen Arbeitsweise beeinflufit wird. Einen; Fehlgrlff ln

A He Kehlnahte 0.-5
Alle Kehlnahte' 

leichte Kehlnahte, 
a =  5, B BaustOfie

Abb. 1. Querschnitte.

der Elektrodenwahl ist durch die Ausfflhrungen des § 8 der VgE vor- 

gebeugt, da dort bestimmte Dauerfestlgke itsw erte  von mit dieser 

Elektrode ausgefuhrten Schw eifiverb indungen gefórdert werden.

2. Schw e ifie rp rflfung . Bei der gewahlten Formulierung fflr die 

Elektrodenwahl kamen nur solche Sorten in Betracht, mit denen bei 

sachgemafier Verschweifiung in allen Lagen ein Biegewinkel von fast 180° 

in der normierten Biegeprobe erreicht werden kann. Ein Schweifier, der 

mit derartigen Elektroden nur einen Biegewinkel von z. B. 60° erreichen 

wflrde, mflfite ais ungeeignet abgelehnt werden, obwohl die VgE einen 

Biegewinkel von nur 50° vorschreiben —  allerdings ohne auf die Art der 

verwendeten Elektroden naher elnzugehen. Um hier auch in formeller 

Hlnsicht eine Handhabe zur Ablehnung von Schweifiern mit unzuiang-

I. Ausschreibung.

Bel dem Bau dieser ersten ganz geschweifiten Brflcke Im Wiener 

Stadtgebiet wurden die „Vorschriften fflr geschweifite vol!wandige 

Eisenbahnbrucken" (VgE) mit dem Kommentar von K o m m e re ll1) 

der Ausschreibung zugrunde gelegt, die unmittelbar auf den Ergebnissen 

der „Dauerfestlgkeitsversuche mit Schweifiverbindungen“ des Kuratoriums 

fflr Dauerfestigkeitsversuche im VDI beruhen. In ihnen sind auch An

gaben flber geschweifite Strafienbrflcken enthalten, so daB die strengen 

Berechnungsvorschriften fur Eisenbahnbrflcken im vorliegenden Falle eine 

entsprechende Milderung erfahren konnten, wahrend die sonst an ernstlich

‘) Berlin 1936, Wilh. Ernst & Sohn.

Abb. 2. Tragwerk. Abb. 3. Querverband-Anschlflsse.
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iichem Konnen zu erhalten, wurde der mindestens zu erreichende Biege- 

winkel abweichend von den VgE mit 120° vorgeschrieben.

Im ubrigen wurde in der Ausschreibung die Forderung einiger 

ergSnzender Kurzproben zur SchweiBerpriifung vorbehalten, da es geboten 

erschien, die gunstigste Ausfiihrungsart einiger, den Schweifiern vielleicht 

weniger gelaufigen, aber durch die Konstruktion bedingten Nahtformen 

durch Versuche zu klaren.

II. Angebot.

1. K on s tru k tio n . Der auf Grund dieser Ausschreibung von der 

fiir die Vergebung in Betracht kommenden Firma eingegangene erste 

Entwurf zeigte eine Brucke mit zwei geschweifiten Haupttragern, wahrend 

die einzelnen Verb3nde ais genietete bzw. geschraubte Fachwerk- 

konstruktionen vorgesebcn waren. Eine solche Bauweise war nicht 

geeignet, die konstruktiven Móglichkeiten der Schweifitechnik auszuwerten.

Ich habe daher die Umarbeitung zu einer schweifigerechten Rahmen- 

konstruktlon in Anlehnung an bewahrte Ausfflhrungsformen des Auslandes 

vorgeschlagen, die im zweiten Entwurf durchgefuhrt erschien, der nach 

Anderung verschiedcner Verbindungsdetails zum dritten, dann endgtiltig 

genehmigtcn Ba'uplan ausgearbeitet wurde (Abb. 1,2 u. 3).

Dieser Bauplan Ist dadurch gekennzeichnet, dafi in ihm die schweifi- 

technlschcn Auswirkungen voll ausgenutzt sind. Seine Ausfiihrbarkeit 

darf aber nicht vcrallgemeinert werden, da mit Riicksicht auf die verhaitnis- 

mafiig geringe GróBe des vorliegenden Bauwerks eine Einschrankung der 

Baustellenschweifiungen tuniich war, die bei gróficren Bauwerken nicht 

mehr móglich sein wird. Durch die Herstellung der beiden Haupttrager 

in der Werkstatte mit angeschweiBten Ansatzen fiir Konsolen und Quer- 

verbande (Abb. 4, 13 u. 11) wurden BaustellenstóBe im Haupttrager ver- 

mieden und die Lange der Baustellennahte, insbesondere zwischen Konsolen 

bzw. Querverb3nden und Haupttrager, stark vermindert.

2. Sch w c ifivo rsch r iften . In Erganzung der Baupiane wurden von 

der Firma Angaben iiber die Hauptschwcifiarbeiten vorgelegt, die vor- 

iaufig genehmigt wurden, im Laufe des Arbeitsfortschrittes aber im 

einzelnen durchgearbeitet und zu tatsachlichen SchwelBpianen erweitert 

werden mufiten.

3. E lek troden . Im Angebot wurde die Sorte „Bóhler-Elite-KVA“ 

vorgeschlagen, eine Elektrode, mit der in vielen Fallen Bauwerke 

ahnlicher Art bereits mit Erfolg geschweifit worden waren. Zum Nach- 

weis ihres Entsprechens gemafi § 8 der VgE wurde die Abschrift des 

beziiglichen Priifungszeugnisses beschalft; die Errcichbarkeit eines Biege- 

wlnkels von mindestens 120° mit dieser Elektrodensortc war mir aus 

eigener Erfahrung bekannt.

III. Arbeiten in der Werkstatte.

1. Erste S chw e ific rp r itfung . Die nach § 9 der VgE vorzu- 

nehmende Priifung der Schweifier wurde durch die Winkelprobe nach §7  

der VgE und eine VersuchsschwelBung der Verbindung Gurt-Knotenbiech 

erganzt, um die zweckmaBigste Art der Herstellung der letzteren zu 

klaren. Die Schweifiung dieser Verbindung wurde in waagerechter, die 

aller anderen Probestiicke In senkrechter Ausfflhrungslage durchgefflhrt.

Die an diesen Probestflcken in der Materialprufungsanstalt der 

Gemelnde Wien durchgefflhrten technologischen Proben hatten ein 

unbefriedigendes Ergebnis. Zwar wurden die vorgeschriebenen Zerrelfi- 

festlgkelten zum Teil erreicht, doch lagen die Biegewinkel weit unter 

120°, und die Bruchflachen zeigten eine betrachtliche Unregelmafligkeit 

,m it zahlreichen Poren, Schlackeneinschlflssen und vor allem mit Blndungs- 

fehlern und unzuianglichen SchweiBnahtquerschnitten.

Nach diesem Ausfall der ersten Schweifierpriifung mufite das Kónnen 

dieser SchweiBer ais fflr die Herstellung hochbeanspruchter Nahte un- 

zureichcnd bezeichnet werden.

Man stand nun vor der Entscheidung, ob die Ausfflhrung der SchweiB

arbeiten am Storchensteg durch diese Schweifier und damit durch die 

betr. Firma iiberhaupt abzulehnen, oder ob es móglich ware, in absehbarer 

Zeit die SchweiBer so umzubilden, dafi bei sachverst3ndiger Leitung und 

Oberwachung der gesamten SchweiBarbeiten doch mit einem befriedigenden 

Endergebnis gerechnet werden konnte.

Fflr diese Entscheidung waren folgende Eindrflcke und Erwagungen 

mafigebend: Die Vorbereitung und Durchfflhrung der ersten Schweifier- 

prflfung liefi erkennen, dafi die Forderungen der Punkte 1 und 2 des § 1 

der VgE nicht erfullt wurden, daB sich' flber die Voraussetzungen zur 

sachgemafien Ausfflhrung grófierer SchweiBarbeiten nicht nur die SchweiBer 

nicht klar waren und daB man sich offenbar mit schweifitechnischen 

Fragen noch nicht eingehend genug befafit hatte, um den Anforderungen 

der VgE voli nachkommen zu kónnen.

Anderseits konnten zwei der in Betracht kommenden Schweifier ais 

recht gewissenhafte und ehrgelzige Arbeiter beurteilt werden, die bemflht 

sind, Ihre Arbeiten so gut ais irgend móglich auszufflhren, dlc aber 

mangels einer systematischen Schulung nicht immer den richtigen Weg 

finden und auch durch die Werkstattleitung nicht auf ihn gewlesen werden 

konnten, da diese selbst nicht flber genflgende schweifitechnische Erfahrung 

yerfiigte.

Abb. 4. Ansatze am Stegblech.

Unter diesen Umstanden konnte die in den VgE geforderte schweifi

technische Leistungsfahigkeit nicht vorausgesetzt werden, aber der gute 

Eindruck, den die beiden In Betracht kommenden Schweifier wahrend 

der Arbeit gemacht hatten, liefi es móglich erscheinen, dafi sie nach 

entsprechender Umschulung und beilaufender fachmannischerUberwachung 

doch noch befriedigende Arbeit leisten wiirdcn.

Der EntschluB, unter solchen Verhaltnissen die SchweiBarbeiten doch 

durchzufflhren, kann naturlich nicht ais Regelvorgang fflr spatere ahnliche 

Arbeiten gelten. Er war ln diesem Falle móglich und vertretbar, da 

einerseits durch Zuziehung eines erfahrenen Schweifiingenieurs die fach- 

iiche Oberwachung der Gesamtschwelfiarbeit gesichert erschien und 

anderseits die Ablehnung der Ausfuhrung durch die betr. Firma das Ent

stehen der ersten ganz geschweifiten Brflcke in Wien wieder verzógert 

hatte. Wenn hierdurch der Bau des Storchensteges zum Teil ais Versuchs- 

arbeit gekennzeichnet wurde und einzelne Abweichungen vom normalen 

Arbeltsgang vertretbar crschienen, hatte selbstverstandlich ais oberster 

Grundsatz zu gelten, dafi unter allen Umstanden ein zufriedenstellendes 

Arbeltsergebnis erreicht werden mufite.

2. N a ch sch u lu n g  der S chw e ifie r. Es wurde die Entsendung 

eines Schweifimeisters der Firma Bóhler, Kapfenberg, zur ersten kurzeń 

Instruktion der SchweiBer und dann eine mehrtagige Nachschulung 

beldcr SchweiBer in Kapfenberg selbst veranlafit. Natiirlich war nicht zu 

erwarten, dafi sich die Schweifier in dieser kurzeń Zeit eine Obung er-

werben konnten, die sie befahigt 

hatte, bei Jeder Verbindungsform 

und in jeder Schweifilage einwand

freie Schweifiungen auszufflhren. 

Immerhin war die Schulung in Kapfen

berg vor allem auf Uberkopf- und 

Senkrechtschweifiungen abgestellt. 

Die Zerreifi- und Biegeproben fielen 

recht befriedigend aus.

Da die Werkstattarbeiten in waagerechter Lage auszufflhren waren 

und man damit rechnen durfte, dafi bei der durch Unterweisung und 

Oberwachung becinflufiten sachgemafien Ausfflhrung dieser Arbeiten eine 

weitere Steigerung der Gelaufigkeit eintreten wird, wurden die Schweifi- 

arbeiten in Angriff genommen.

3. E rste  R ó n tg e n p r iifu n g  der G u r tn a h te . Alle Gurtnahte 

wurden an Ort und Stelle unter Belassung der seitlichcn Ansatzstflcke 

und der Raupen mit Róntgenstrahlen durchleuchtet. Alle Aufnahmen 

zeigten eine grófiere oder kleinere Anzahl von Fehlstellen in unregel- 

mafilger Vertellung (Abb. 5 u. 6), die aber nicht das typische Aussehen 

von Bindungsfehlern hatten und daher auf Schlackeneinschlusse zurflek- 

zufflhren waren. Irgendeine Gesetzmafiigkeit in der Verteilung war nicht 

zu erkennen, so dafi sich auch keinerlei Beziehung der Fehlstellen zur

Abb. 5.

Fehlstclle im Róntgenbild.

Abb. 6. 

Fehlstelle im Schnitt.
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Relhenfolge und Richtung der einzelnen SchweiBraupen und der Ansatz- 

stellen beim Elektrodenwechsel aufstellen liefi. Eine spatere Stereoskop- 

ROntgenaufnahme einer dieser Nahte liefi erkennen, dafi sich die bei nur 

einer Durchstrahlungsrichtung zeigende scheinbare Anhaufung von Fehl- 

stelien im raumlichen Bilde in eine gleichmafiige Verteilung auflOst, so 

dafi der Gesamteindruck zwar der ist, dafi die Gflte der Naht durch ziemlich

gleichmafiig verteilte Fehlstellen nicht mehr die einer vóliig porenfreien

Schwelfiung ist, dafi aber keine Bindungsfehler vorliegen, die an irgend-

einer Stelle der Naht zu einem vor- 

zeitigen Anrifi fuhren konnten. Der 

Gelaufigkeitsgrad des Schwelfiers 

war noch nicht grofi genug, um auf 

jede Ungleichmafiigkeit der Elektrode 

und des Lichtbogens (Blaswirkungen) 

so rasch zu reagieren, dafi solche 

Slorungen ohne Einflufi auf die

Schwelfinaht blelben.

Eine Ausnahme hiervon macht 

nur eine Naht, aus dereń ROntgen- 

aufnahme auf einen Rifi geschlossen 

werden mufite (Abb. 7 u. 8) und 

die daher unbedingt zu erneuern

war. Aufier dieser Naht wurden noch 

zwei Nahte, dereń Róntgenbild zahl- 

reichere Fehlstellen aufwies, ln der 

Weise ersetzt, dafi ein die Naht ent

halten des StOck von etwa 7 cm Breite 

herausgeschnitten wurde, die Kanten 

Abb. 7, Rifi im Riintgenblld. wieder zur U-Naht vorbereltet und

erneut verschwelfit wurden.

4. Z w e ite  R ó n tg e n p r iifu n g  der G u r tn a h te . Auch diese Ersatz- 

nahte wurden an Ort und Stelle gerOntgt, Die Aufnahmen zeigten, dafi

jedenfalls kein Rifi mehr vorhanden war; eine Naht zeigte ein besseres

Aussehen, bei den beiden anderen Nahten konnte der bel der ersten

Ausfuhrung gewonnene Eindruck nicht verbessert werden. Auch ein

nochmaliger Ersatz dieser Nahte hatte nicht sicher ein besseres Ergebnis 

erwarten lassen. Demnach war jetzt zu prflfen, ob die Nahte in diesem 

Zustande ais fiir dle vorllegenden Beanspruchungen ausrelchend anzusehen 

und daher zuzulassen waren.

Abb. 8. Rifi Im Schnitt.

Hierzu war zu bedenken, dafi es sich um Ausfilhrungsbedingungen 

der sogenannten „ l.G iite “ handelt, d. h. dle Nahte (der Zuggurten) waren 

unter 45° zur Beanspruchungsrlchtung angeordnet, wurden nach Aus- 

stemmen der Wurzelfuge wurzelseitig nachgeschweifit, der ungiinstige 

Einflufi der Anfangs- und Endkrater wurde durch Vor- und Weiter- 

schweifien auf Ansatzstiicken beseitigt und nach dereń Abschneiden 

eine kerbenfreie Oberflache der Randzonen erreicht. Uberdies wurden 

dle SchweiBraupen durch Abschleifen in der Zugrlchtung abgearbeitet 

und gegiattet.

Die Dauerfest!gkeitsversuche an Schweifiverbindungen haben ergeben, 

dafi derartig ausgefuhrte Stumpfnahte eine Ursprungsfestigkeit auf Zug 

von 22 kg/mm2 haben, die bel sonst gleicher Ausfflhrung, aber bel 

senkrecht zur Kraftrichtung liegender Naht auf 18 kg/mm2 und bei dieser 

Nahtrichtung, aber ohne wurzelseitige NachschweiBung auf 13 kg/mm2 

absinkt.

Dle Abminderung der Dauerfestlgkeit durch die ais quer zur Zug

rlchtung durchlaufende Kerbe wirkende, nicht nachgeschweifite Wurzel 

betragt demnach 18 — 13 =  5 kg/mm2. Es ist bekannt, dafi quer zur 

Zugrlchtung durchlaufende Kerben die gefahrlichste Form fflr eine Be- 

eintrachtigung der Dauerfestlgkeit darstellen. Selbst wenn also — wozu 

dle bisherigen Erfahrungen aber nicht berechtigen — der EinfluB der Abb. 10. Ansatze fertig geschweiBt.

im allgemeinen gleichmafiig auf das ganze Einschweifivolumen verteilten 

Schlackeneinschliisse mit der Kerbwirkung einer nicht nachgeschweifiten 

Wurzel gleich angenommen wird, konnten die vorhandenen Schweififehler 

dle Dauerfestlgkeit der unter 45° zur Kraftrichtung verlegten und wurzel- 

seltlg nachgeschweifiten Naht nicht um mehr ais 5 kg/mm2, d. h. auf 

22 —  5 = 1 7  kg/mm2 herabsetzen. Hierzu kommt, dafi bei Verlegen der 

Naht unter 45° der EinfluB der Fehlstellen dadurch verrlngert wird, dafi 

nur ein kleiner Teil des gefahrlichen Querschnitts durch die Schweifinaht

gebildet wird und sich die Aus- 

wirkung der Fehlstellen nur auf 

diesen kleinen Tell erstrecken kann — 

im Gegensatze zur senkrecht zur 

Kraftrichtung verlaufenden Naht — , 

wo die Naht den gesamten gefahr

lichen Ouerschnitt bildet und die 

Auswirkung von Fehlstellen daher 

auf die Gesamtverbindung wesentlich 

grofier sein wird.

Im iibrigen steht dieser zu erwar- 

tenden Dauerfestlgkeit von 17 kg/mm2 

eine Beanspruchung von 10 kg/mm2 

gegeniiber, die sich nach Einbeziehung 
der Betonfahrbahn in das Widerstands

moment auf 8 kg/mm2 erniedrigen 

wird. Nach K o m m e re ll genflgt es, 

wenn dle rechnungsmafiig erfafibare 
Róntgen-Feinstrukturuntersuchung Spitzenlast 1 kg/mm2 unter der 

eines Ausschnittes aus der Dauerfestigkeit liegt. Bedenkt man 

Stumpfnaht der Haupttragergurte. schliefilich, dafi der PuIsatorversuch

an Flachstaben 120-12 mm eine 

wesentlich scharfere Beanspruchung darstellt ais dle Betriebsspannungen 

am geschweifiten I-Tr3ger, so mufi gefolgert werden, dafi die Gurtnahte 

in ihrem jetzigen Zustande wohl geeignet sind, den praktlsch zu er- 

wartenden Dauerbeanspruchungen zu entsprechen. Trotzdem wurde noch 

von diesen neu hergestellten Nahten die, dle das schlechteste Aussehen 

aufwies, ersetzt.

5. F e in s tru k tu ru n te rs u c h u n g  e ine r G u rtn a h t. An der Schnitt- 

flache einer der Gurtstumpfnahte wurde nach entsprechender Atzung 

eine Feinstrukturuntersuchung nach dem Reglerschen Verfahren vor- 

genommen. Sie ergab starkę Verformungen in den der Nahtwurzel 

benachbarten Blechzonen und interessante Einbllcke in den Spannungs- 

verlauf (Abb. 9). Hierdurch wurde dle Erfahrungstatsache bestatigt, dafi in 

Schwelfiverblndungen an dickeren Blechen hohe Schrumpfkrafte auf

treten kónnen, dereń Spannungsziffern die Streckgrenze iiberschreiten. 

Mehrere an verschiedenen Steilen durchgefflhrte ZerstOrungsversuche an 

geschwelfiten Konstruktionen haben Indes iibereinstimmend ergeben, dafi 

auch Schrumpfspannungen dieser Grćłfienordnung die Widerstandsfahigkeit 

der Konstruktion nicht herabsetzen, wenn nicht wahrend oder nach dem 

SchweiBen Risse entstanden sind, die dann allerdings zum vorzeltigen 

Anbruch gefflhrt haben. Diese Erscheinung ist trotz ylelfacherBemflhungen 

bis heute in ihren Ursachen noch nicht eindeutig gekiart. Da die Róntgen- 

bilder keine Risse aufwelsen und auch hohe verbleibende Schrumpf

spannungen keine Vermlnderung der Beanspruchbarkeit erwarten lassen, 

gibt dieser Versuch kelne Veranlassung zu praktischen Schlufifolgerungen 

fflr den vorllegenden Fali.

6. K onso len  und Q u e rv e rb in d u n g e n . Inzwischen waren die 

Kehlnahtschweifiungen an den an die Ansatze des Haupttragers spater
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anzuschweifienden I-fórmigen Konsolen, Quer- und End- 

trSgern hergestellt worden (Abb. 10 u. 11), wobei die Ein- 

lage von DrShten zwischen Gurt- und Stegblech ver- 

anlafit wurde, um ein Verzlehen durch die Schrumpfung 

der Kehlnaht zu verhindern. Hierauf wurden diese Ansatze 

an die Stegbleche beiderscits angeschweifit (Abb. 12 u. 13).

7. H au p ttrag e r , G esam tschw e ifip lan . Im Ein- 

vernehmen mit der Betrlebsleitung wurde der Gesamt- 

schweifiplan festgelegt. Er enthalt die nach den vor- 

liegenden Verhaitnissen zweckmaBige Reihenfolge der 

SchweiBarbeiten am Haupttrager ais Richtlinie fiir die 

Werkstattleitung.

Abb. 11. Haupttrager fertig geschweiBt. Quertr2ger fertig geschweifit.

1. G u r t  k e h l n a h t e  im  B e r e ic h  d e s  m i t t l e r e n  S te g b le c h e s .

1. P j— P3, — V3 g ieichzeitig . V. P4—P7. V4— V7 gieichzeitig .

U. Trager wenden! V I. Triiger wenden!

III. P j— P3, V i— V3 gieichzeitig . V II. P 4— P7, V 4— V7 gieichzeitig .

IV. Trager wenden!

Abb. 14. Schweifiplan der Haupttrager.

Abb. 15.

Stumpfnahte der Haupttrager-Stegbleche.

8. H au p ttrag e r , G u r tk e h ln a h te  I. Fur die Her

stellung der Kehlnahte zwischen Gurten und Stegblech 

im Bereich des mittleren Stegblcchteils habe Ich die aus 

Abb. 14 ersichtliche Schweififolge festgelegt unter Be- 

dachtnahme auf ein storungsfreies Arbeiten der beiden 

gieichzeitig schweifienden Schweifier und zwecks mOg- 

lichster Verringerung derFormanderungen durch Schrumpf- 

spannungen.

9. S tu m p fn ah te  im S tegb le ch . Fur die Einhal- 

tung der im Haupttrager vorgesehenen Sprengung war es 

wichtig, ein móglichst paralleles Schrumpfen der aus- 

zufiihrenden Stumpfnahte im Stegblech zu erreichen. 

Um hier in Erganzung der bisher bekanntgewordenen 

Erfabrungswerte die gtinstigste Ausfuhrungsart zu kiaren, 

wurde ein Versuch durchgefiihrt, der das bisher bekannte 

Ausmafi der Querschrumpfung von rd. 2 mm und die 

Richtigkeit der gewahlten Folgę der einzelnen Lagen 

und SchwelBschrltte bestatigte. Es ergab sich eine 

Differenz der Querschrumpfungen an den Nahtenden 

von nur 0,4 mm, so dafi hieraus auf die durch das 

Stegblech zu sichernde Sprengung des Tragers praktisch 

kein EinfluB zu erwarten war. Der hieraus abgeleltete 

Schweifiplan fiir die Stumpfnahte des HaupttrSgers ist 

in Abb. 15 festgelegt.

10. S tu m p fn ah te , G u rte n - K n o te nb le che . Hier 

wurden in Anlehnung an die Versuchsschweifiungen laut 

Absatz 111/1 weitere Versuchsstucke geschweifit, um die' 

giinstigste Ausfuhrungsform fiir das Durchschweifien Abb. 13. Haupttr3gergurte, Stegbleche mit den Ansatzen.

Auskreuzen der W'urzel/uge 
mit abgerundetem Meiflel 
und geniigender Ó/fnung!

Wurzelnochschweiliung wie Z- Lage

vorHeften 3,5 , ,
nach » « 2,s min!

Z

, 5 mm! 
Cu-Unter/age

‘f mm 

5 mm

3 - '/ mm
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13. F e r t ig e  H a u p t t r a g e r .  Nachm essungen der fertigen H aupt

trager ergaben, daB d ic  vorgesehene Sprengung erhalten geb lieben  war 

und  daB die Langsverk iirzung bei 23 m Stiitzenabstand 10 m m  betrug. 

Es ist also ge lungen , d ie be iden  H aupttrager praktisch verziehungs- und 

verwerfungsfrei herzustelien . Es bestatig t sich —  auch be i den anderen

bleches ausw irken konnte , da durch E in legen von D istanzierungsdrahten 

zwischen Stegb lechkan te  und  G u rt das Schrum pfm om ent der Keh lnahte  

n ich t zur A usw irkung  kom m en konnte und die Schrum pfkraft zum  gleich- 

maBigen H eranziehen der Stegblechkante an d ie  G urtoberfiache aus- 

genutzt wurde. (SchluB folgt.)

Alle Rechte vorbehalten. Wissenschaftliche Tagung des
D ie Tagung fand am  5. und 6. O k tober ln der A u la  der Technischen 

Hochschule Berlin statt. D irektor Dr. H . W e l l h a u s e n ,  N iirnberg , erOffnete 

d ie  Tagung m it BegriiBung der zah lrc ichen T e ilnehm er, des Ehren- 

vorsitzenden und der Ehrenm itg lieder. D ie Versicherung, daB der D.St.-V. 

im m er in Treue zu F iihrer und  Reich stehen werde, k lang  ln ein drei- 

faches Sieg-Heil au f den F iihrer aus. D ie M itte ilung  der Berufung des 

M inisteria lrats S c h o n le b e n  zur F iih rung  des Arbeitskrelses S tah lbau  Im  

Rahm en des NSBDT. w urde m it Beifall au fgenom m en. D ie  Geschafts- 

fiih rung  des Verbandes ist nach dcm  Ausscheiden von  Dr. O e le r t  H erm  

D irektor R u s s ó w  iibergeben worden. Der Vorsitzende sprach Dr. Oelert 

fiir seine 19jahrige erfolgrelche Tatigkeit den D ank  des Verbandes aus. 

D ann  sprach D irektor R u s s ó w  zu  dem  Thema

„A us  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  T a t ig k e i t  d e s  D e u t s c h e n  

S t a h lb a u - V e r b a n d e s “ .

Der Auftragseingang ist in den Jahren 1937 und 1938 auf g le icher H óhe 

geb lieben , gegen iiber 1936 aber um  2 6 %  zuriickgegangen. D ie  strenge 

Durchfilhrung der S tah le insparung  w irkte sich besonders fur k le ine und 

m ittlere  Betriebe ung iinstig  aus. Das Ausfuhrgeschaft ist etwa auf g leicher 

HOhe geb lieben . Der Durchschnittspreis im  S tah lbau  hat sich um  ein 

geringes erhóht; an S te lle  der einfachen Tragerbauten m ufiten , durch den 

V ierjahrcsp lan bed ing t, hochwertigere Tragwerke genom m en werden. 

D ie  V erknappung  an Arbeitskraften erfordert ln ste lgendem  Mafie Aus

fiihrungen , d ie  unter A usnu tzung  a lle r vorhandenen  m aschinellen A nlagen 

rein werkstattmaBig hergestellt werden konnen . Der Forderung des 

technischen Nachwuchses w ird  grófite A ufm erksam keit geschenkt; es sind 

hierfiir crhebliche M itte l bere itgeste llt. E ine  Sonderaufgabe des Ver- 

bandes Ist im  A ugenb lick  der E tng liederung der osterreichischen Stahlbau- 

firm en die Schaffung eines Preisausgleiches fur die  O bergangszeit.

Deutschen Stahlbau-Verbandes.
Den Re igeń der rein fachw lssenschaftiichen Vortrage eroffnete M inisterial- 

d lrektor Dr. G a h r s ,  Prasident der A kadem ie  des Bauwesens, Berlin , iiber 

„ D ie  S c h i f f s h e b e w e r k e  am  M i t t e l l a n d k a n a l  u n d  ih r e  

v e r k e h r s t e c h n is c h e  B e d e u t u n g " .

Bei der P lanung  des M itte llandkana ls  war m an von vornherein bestrebt, 

d ie  A nzah l der fiir den Schiffahrtbetrieb lastigen Schleusen m it dem  

hohen  Verbrauch an Schieusungswasser zu  verringern. An S te lle  ursprung- 

lich  vorgesehener Speicherschleusen entschlofi m an sich zum  E inbau  

m echanlscher Hebew erke, die, w enn es sich um  ein Hóchstgefa ile  von 

m ehr ais 18 m hande lt, zum eist w irtschaftllcher s ind . M an  erbaute bei 

Rothensee ein einfaches, bei H ohenw arthe  aber ein Doppelhebew erk m it 

zw e i v ó llig  vone inander getrennten A n lagen . D ie  TrOge s ind , w ie in 

N iederflnow , 85 m lang, 12 m breit und  (zur A ufnahm e eines I000-t-Kahns)

2,50 m wassertief. Das bew egte Tragsystem eines jeden  Hebewerks 

w urde zu  5400 t erm itte lt. D ie Trogbrucke m it 5 m hohen vo llw and lgen  

Haupttragern ist ais belderseits uberkragender Balken von 51 m Stiitz- 

w eite  auf den KOpfen von zw ei Traggeriisten statisch bestim m t gelagert. 

M it diesen fest verbunden sind zw e i Schw im m er, d ie  in ihren 60 m tiefen 

Schachten stets unter Wasser b le iben . D iese Schw im m er bieten m it je 

2700 t Auftrieb den Ausg le ich , s ind in S t3 7  geschweifit und  haben be i

10 m Durchm . eine HOhe von 36 m . Besondere F iihrungsgeriiste, im  

G rundbau  fest verankert, d ienen zur A ufnahm e der Quer- und  Langs- 

krafte, g le ichze itig  aber auch zur A ufnahm e  der zum  Auf- und A bw inden  

des Troges benOtigten Sp inde ln  von 42 cm Durchm . O ftm a lige  Vergleichs- 

betrachtungen m it dem  bereits 40 Jahre  lang  erprobten W erk in Henrichen- 

burg  (ebenfalls m it Schw im m erausgle ich) und der neuen A nlage In Nieder- 

finow  (m it Ausgle ich durch G egengew ichte) m achten den Vortrag von 

Dr. Gahrs besonders lehrreich.

L=b-3m m

1. Abmessen von a anjedem Ouertrager und jeder Konsole 
Z Auftragen yon a auf den Slehblechen (R ift)
J. Abmessen yonb 
‘t. Knofenblechlange L -b -3 m m !

vor Heften win. ‘t 
nach • • » 3 mm

A bb. 18. V orbere itung  der W indverbandsknotenblech-Anschlusse.

2. G u r t k e l i I n a l i t e  im  B e r e i c h  d e r  i i u C e r e n  S t e g b l e c l i e .

I. P i—P2, V ,- V 2 glelchzeitig . | V . P3- P c, V3- V 0 gleiclizeilig.

I I. Triigcr wenden! V I. Trager wenden!
II I . P i—P<, V , V4 gleichzeitig. V II . P5- P c, V5—Vc gleichzeitig.
IV . Trager wenden!

A bb. 19. Schw eifip lan der Haupttrager.

der Gurt-Stum pfnahte fest- 

zu legen , das zunachst durch 

das quer zu r S tum pfnah t 

durch laufende Stegblech be- 

h indert erschien. Es ergab 

sich d ie  auf A bb. 16 u. 17 

ersichtliche Lósung  durch 

A usnehm ungen  im  Steg

b lech und  an den Schweifi- 

kan tenderK no ten  bzw.Gurt- 

b leche. In A bb . 18 erscheint 

auch der Zuschn itt der ein

ze lnen  Knotenb leche fest

gelegt, dessen M afi wegen 

der ung le lchen Breite der 

B ram m en bei jedem  A n 

schluB gesondert erm itte lt 

werden mufite.

11. R O n t g e n p r i i f u n g  

d e r  S t e g b le c h - S t u m p f-  

n a h t e .  D ie  fertigen Nahte 

w urden vor H erste llung  der 

K eh lnah te  im  Bereich der 

aufieren S tegb lechte ile  in  

den Zugzonen  gerontgt. 

A bb . 16. A usnehm ungen  D ie  A u fnahm en  zeigten

in. den Stegblechen der Ansatze. ein zu friedenste llendes Er

gebnis.

12. H a u p t t r a g e r ,  G u r t k e h l n a h t e  II. Auch fiir diese A rbeit 

w urden die  Schweifispriinge im  Schweifip lan der A bb . 19 festgelegt.

Teilen des Tragwerks — , 

dafi be i E inha ltung  eines 

zw eckm afiig  aufgestellten 

Schweifip lanes die ais A us 

w irkung  der Schrumpf- und 

W arm espannungen auf- 

tretenden Form anderungcn 

so herabgesetzt w erden 

kónnen , dafi sie praktisch 

ohne B edeutung  b le iben .

Voraussetzung h ierbe i ist 

allerd ings, dafi a lle  zu 

diesem  Zw eck getroffenen 

M afinahm en die  Schrumpf- 

vorgange nicht zwangsweise 

beh indern , da h ierdurch die 

Gefahr der R isseb ildung  ein

treten kónnte , d ie  es ja in 

erster L in ie  zu  verm eiden 

g ilt. So ware es z. B. ver- 

feh lt gewesen, die zur E r

ha ltung  der Sprengung der 

H aupttrager erforderliche 

G le ichm afiigke it der Quer- 

schrum pfung  der Stegblech-

nahte auf dereń ganzer a d d .  i i . Ausnenm ungen

Lange durch Schweifien im  in den G urten der Ansatze.

eingespannten Zustande  zu

erzw ingen, statt be l freiei L ageanderungsm óg lichke it der aufieren S teg

b lechteile  das paraile le Querschrum pfen nur durch zw eckm aB ige Reihen- 

folge der H afte und  SchweiBschritte zu erreichen. E rw ahnt sei h ierzu  

noch, daB sich die Q uerschrum pfung  der G urtkeh lnah te  w eder in einer 

V erform ung  der G urte  noch in einer solchen der Randzonen des Steg-
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In  e inem  Vortrage von Prof. ®r.=3ng. K. K lo p p e l

„ A u s  d e r  t e c h n is c h  - w is s e n s c h a f t l i c h e n  T a t ig k e i t  

d e s  D e u t s c h e n  S t a h lb a u - V e r b a n d e s “ 

w ird  iiber die im  Rahm en der A rbeiten des Deutschen Ausschusses fur 

S tah lbau  betriebenen Versuchsforschungen berichtet. D ie  vorgenom m enen 

Dauerfestigkeitsversuche m it N ie tve rb indungen  lassen den  SchluB zu , dafi 

sehr w ahrschein lich in den Briickentragern giinstigere Beanspruchungs- 

verhaitnisse vor!icgen ais in  den k le inen Prufkorpern der Pulsations- 

m aschine; eine V erm inderung  der zu lassigen Beanspruchungen im  Bau

w erk erscheint keinesfalls angebracht. D ie Dauerfestigkeit von Stab- 

anschltissen kann durch Be iw inke l am  abstehenden Schenkel n icht un- 

betrachtlich erhóht werden. Bei d iinnen  S tegblechen, bet denen Beulen 

eintritt, lieg t die kritische Spannung  nicht unw esentlich  hóher, ais der 

Vorschrlftenwert betragt. Es erscheint uberhaupt angezeigt, unsere Beul- 

vorschrlften zu  vereinfachen und  aufierdem  dabei den S t5 2  gegen iiber dem  

St 37 besserzustellen. An eine allgem e ine  A nw endung  des „Traglast- 

verfahrens“ kann  im  A ugenb lick  noch n icht gedacht werden. Unter sonst 

g le ichen  U m standen bedeuten 1400 kg/cm 2 Beanspruchung fiir e inen ge- 

nie te ten Tr3ger eine geringere Sicherheit ais fiir e inen im  Bereich grofier 

M om ente  ungelochten W alztrager. D ie  G ew ahrle istung  eines gew issen 

Mafies plastischer Verform barkeit des Tragwerks kann eine w ichtige Rolle  

spielen. A uf dem  G eb ie te  der Schw eifitechnik haben die Grofivcrsuche 

in der M PA . Stuttgart, im  M P A . D ah lem  und  an der T. H . Berlin  beachtens- 

werte Fortschrltte gem acht. In U ntersuchung stehen auch d ie  verschieden- 

artigen E influsse auf die Sicherheit der aus dicken St 52-Platten bestehenden 

Tragwerke. Bel b iegungsfesten Langstrageranschliissen sollte auf Stumpf- 

nahte im  Zugflansch  (an S te lle  von K eh lnahten) sow ie auf K onso le  und  

Stegkeh lnahte  n icht verzichtet werden. Bei m ehrte iligen S tahlstutzen 

m it Betonkern kónn te  der S tah ląuerschn ltt nach einem  aus der Fachpresse 

schon bekannten Bem essungsvorschlag des V ortragenden um  3 3 %  hóher 

ais b isher beansprucht werden. H inw e ise  auf Stah le insparungen an Stiitzen- 

fiifien und auf d ie  V erw endung  von Le ich tm eta ll b ilde ten  den Abschlufi 

des inha ltre ichen K lóppe lschen Vortrages.

In fesselnder und  iiberzeugender W eise sprach dann Professor 

Dr. F r ie d r i c h ,  C lausthal-Zellerfeld , iiber

„ G r u n d a u f g a b e n  d e r  M e n s c h e n f i i h r u n g  im  B e t r ie b * .  

D ie Art der m enschlichen E i n z e l l e i s t u n g  ist verschieden. Der eine 

tre ibt m it seinen G aben Raubbau, um  zum  Z ie le  zu kom m en , der andere 

erreicht es s ingend , pfeifend. Es soli n icht im m er nur davon die Rede 

sein, w a s  der M ensch zuw ege bringt, sondern auch w ie  er es zuwege 

bringt. Auch der W ert einer M aschine ist n lcht nur durch d ie  Leistung 

selbst, sondern auch dadurch bed ing t, m it w elchen M itte ln  d ie  Leistung 

erreicht w ird. W ir  w ollen  keine Streber, keine Nur-Kónner, sondern 

innerlich g luck liche  M enschen haben, d ie  m it rechter Freude ihre A rbeit 

zum  Z ie le  fiihren.

U m  das zu erreichen, ist eine anstandige, vo rb i!d llche  F u h r u n g  

nó tig , eine Fuhrung , die jedem  e inzelnen Kam eraden zu bester Kraft- 

entfa ltung verh ilft, d ie jederze it erkennen mufi, was dieser und jener zu 

leisten verm ag, d ie  fiir eine rechte A rbe itsverte ilung sorgt, die auf den 

M enschen achtet und  n icht nur auf das Fertiggestellte , die einerseits 

schópferische Krafte zu  entw ickeln verm ag, anderseits aber dem  an sich 

W ertvo lleren, doch n icht so Begabten im  rechten A ugenb lick  fórdem d, 

he lfend, au fm unte rnd  zur Seite tritt. D ie Fuhrung  soli augenfa ilige  Ober- 

lastungen der A rbeitskam eraden abste llen , von Fali zu F a li d ie Touren- 

zah l herabsetzen, soli zum  V erantw ortungsgefiih l erziehen, zum  rechten 

G e fiih l fur U rsache und  W irkung  im  Kraftespiel. Nur gute  Menschen- 

kenntn is bei der F uhrung  kann das rechte Zusam m ensp ie l der Einzel- 

krafte zustande bringen . W ahrc G e m e i n s c h a f t s a r b e l t  ist n icht be 

s tim m t durch das MaB der E inze lle is tung . In der G em einschaft sind 

M enschen m it be lebendem  EinfluB , aber nur m itte lm afiiger Le istung 

zum e is t w ertvo ller ais gu te  E lnze lle ister m it m ange lhaftem  Gemeinschafts- 

slnn. Sache der F uh rung  ist es, d ie  Arbeitsgem einschaften rich tig  zu- 

sam m enzuste llen , Stórungsursachen und  Fehlerque llen  rechtzeitig zu  be- 

kam pfen und  stets fiir saubere Luft zu  sorgen. Es soli m ehr an das 

Leben der arbeitenden K am eraden u n d  dann  erst an die  Tourenzahl der 

G esam tle is tung  gedacht w erden; besondere organisatorische M afinahm en 

sind h ierzu gar n lcht nótig . Unsere M enschenfiihrung  ist A rbe it am 

Leben des deutschen Schaffenden. Es ist notw end ig , in der Betriebs- 

gesta ltung den Fragen der M enschenfiihrung eine Beachtung zu sichern, die 

a lle in  einen hóchsten Aufstieg  verb iirgt. —  Der Vortrag, durch starken Belfall 

be lohn t, stellte eine ungew o llt nette O be r le itun g  zu  dem  am  g le ichen A bend  

sta ttfindenden Kam eradschafts-Zusam m ensein im  Landw ehr-K asino  dar.

D ie  Tagung am Donnerstag, dem  6. O ktober, begann m it e inem  

Vortrag von Prof. Dr. C h w a l  la ,  Briinn , uber die

„ P r o b le m e  u n d  L ó s u n g e n  d e r  S t a b i l i t a t s t h e o r i e  d e s  

S t a h lb a u e s " .

M an  sei sow ohl m it Rucksicht auf S tah le insparung  ais auch m it Riicksicht 

auf d ie im m er grófier w erdenden AusmaBe unserer S tah lbauw erke ge- 

nó tig t, dem  Stabilitatsproblem  besondere Beachtung zu  schenken1).

N icht m inder hohe  A nforderungen an A ufm erksam keit und  mathe- 

matischer E in fiih lungsgabe  stellte der dann fo lgende Vortrag von 

Dr. S c h le u s n e r  iiber

„ S t a b i l i t a t  u n s y m m e t r i s c h e r  S y s t e m e  a u f  e la s t i s c h e n  

S t i i t z e n " .

Das der F achw e lt schon vor Jahresfrist Im  „S tah lbau" bekanntgegebene 

Verfahren ist au f ein Bauw erk neuester Ze it angew endet worden, und 

zw ar auf den D ruckgurt der 36 m w eit auskragenden S tah lb inder bei der

*) V g l. auch C h w a l l a ,  „Uber das Ausk ippen zw eistab iger Rahm en" 

im  S tah lbau  1938, H eft 21/22, S. 161 (m it reichem Schrifttumnachweis).

neuen Tem pelhofer F lugste igha lle . Es m ufite d ie  Knicksicherheit dieses 

Druckgurtes nachgew iesen werden. Der S icherheitsbeiwert v w urde 

dam als m it H ilfe  des Verfahrens von R itz - T i m o s h e n k o  nach der 

Energ iem ethode errechnet2). Nach M itte iiung  des V ortragenden kann 

m an m it e inem  neuen erganzten u n d  verbessertem Verfahren sogar einen 

genauen E inb lick  in das elastische Verhalten des Stabes bei be lieb ig  

sich andernden Stiitzcnw iderstanden erhalten und daraus u. U . konstruktiv 

w ichtige Schlufifo lgerungen ziehen.

Reichsbahnrat Dr. S c h m e r b e r ,  Berlin , sprach iiber 

„ S t a h le r n e  B o g e n b r i ł c k e n " .

M an  hat in  letzter Ze it d ie  Ba lkenform en m erklich bevorzugt, dort aber, 

w o Bogenbrucken in Stahl w oh l angebracht gewesen waren, Ste in , Beton 

oder E isenbeton ais Baustoff gew ah lt. Sicherlich kónnte unser Osterreich 

m it seinem  schluchtenreichen A lpengeb ie t u nd  A lpenvorland  fur stahlerne 

Bogenbrucken ein grofies, aussichtsreiches A nw endungsfe ld  b ieten. Stahlerne

A bb. 1. Brucke bei Echelsbach.

Bogenbrucken sehen gut aus und  kónnen  auch w lrtschaftllch hergestellt 

werden (Abb. 1). E inen kurzeń geschichtllchen U berb lick  von der ersten 

Bogenbriicke in Gufle isen Ober das Strlegauer Wasser bei Laasan (1794) bis 

zur M aiarseebrucke in  St 52 em pfand m an ais einen begriifienswerten Aus- 

gle ich zu  der schwerverdaullchen m athem atlschen Kost der be iden vor- 

aufgegangenen Vortr3ge.

A bb . 2.

Es folgte ein Vortrag von Baudirektor E r n s t  

„ S t a h l  im  I n d u s t r i e b a u " ,  

den O berlngen ieur G e h  le n  von der M inera ló lbau-G . m . b. H . zu  G ehór 

brachte. Behande lt w urden  in dem  Vortrage sehr um fangreiche Bau-

2) S tah lbau  1938, Heft 12, S. 92.
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werke und  Trelbstoffaniagen neuester Zeit. Es wurden Vor- und  Nach- 

teile der be iden Bauweisen E isenbeton und Stahl be i Bauten der chem ischen 

Industrie gegcneinander abgew ogen und  Beweise erbracht, daB m an durch 

V erw endung  m óg lichst g iinstiger statischer Systeme und  durch beste 

konstruk tive  D u rchb ildung  der Tragwerke beachtliche Stahl- und  Kosten- 

ersparnisse zu erzielen verm ag. So w urden in e inem  Fa lle  statt genleteter 

Rahm en m it je 15,9 t G ew icht geschweiBte Rahm en aus W alzprofilen  m it 

nur 12,15 t G ew ich t verw endet (Abb. 2). A n  anderer S te lle  konnte m an 

dank einer sachgemSBeren E ntw urfbearbe itung  bei einer H a lle  von 22 m 

Stu tzw eite  den Stah lbedarf von 14,8 k g /m 3 auf 12,6 kg /m 3 um bau ten  Raum  

herabsetzen. Fast durchw eg eńtschled m an sich fiir den S tah l, u nd  zwar 

aus betrlebstechnischen, term in lichen und w irtschaftlichen G riinden . E in  

H Inw eis auf d ie grofien Vorte ile  der A nw endung  dynam ischer Baugrund- 

untersuchungen b ilde te  den AbschluB des Vortrages.

E ine  besondere A ufm erksam keit schenkte m an dcm  fo lgenden Redner, 

Reichsbabndirektor G ehe im ra t Dr. S c h a p e r ,  der iiber 

,S t  52 im  B a u w e s e n "  

sprach. D ie  Erfahrungen, d ie  m an m it S t52 , genietet w ie geschweiBt, 

gesam m elt hat, s ind durchw eg gute . D ie  in letzter Ze it beobachtcten 

M ange l be im  SchweiBen dicker St 52-Bleche gaben V eranlassung zu ein- 

gehenden  und um fangreichen Versuchsarbeiten, dereń b isherige Ergebnisse 

vom  Redner m itgete ilt w urden. W eitere Versuchsarbeiten werden die 

rechten W ege weisen, d ie  zur endg iiltigen  B ehebung  der aufgetretenen 

M ange l bei vo!ler Beherrschung geelgneter Arbeitsvcrfahren fiihren 

w e rden3).

Reichsbahnoberrat Dr. K r a b b e ,  M iinchen , sprach dann

„ Z u r  F r a g e  d e r  r i c h t i g e n  G r ó B e  d e s  S t o B b e iw e r t e s  

im  S t a h lb r i i c k e n b a u " .

D ie  Frage nach der tatsachlichen GróBe der StoBzahlen fur Eisenbahn- 

briicken muB unter Berucksich tigung der lotrechten Verform ungen des 

Gesam ttragw erks beantw ortet werden. Entsprechende E rm ittlungen  sind 

an verschiedenen Fachwerkbriicken durchgefiihrt worden. D ie  gemessenen 

D urchb iegungen ergeben in G em einschaft m it den erm itte lten „statischen 

K ennw erten“ der Briicke ein G le ichungssystem  fur d ie  „Ersatzlasten". 

Der „dynam lsche K ennw ert“, der m it in Rechnung geste llt werden muB, 

w ird  m it dem  Schw inger erm itte lt. Aus den Krabbeschen U nte rsuchungen4) 

kann der Schiufi gezogen w erden, daB der fiir fachwerkgegliederte Eisen- 

bahnhaupttrager von m ehr ais 50 m  S tiitzw eite  elngefiihrte StoBwert ver- 

m indert werden kann. Der Vortragende errechnete den dynam ischen 

Belwert fiir d ie  H aupttrager m ittlerer Stiitzw eite  (bei Brucken ohne 

Schotterbett) zu  1,15 fiir d ie Gurtstabe und  zu  1,21 fur d ie  D iagona len . —

Den A bschlufi der fachw issenschaftlichen Erórterungen b ildete  ein 

Vortrag yon Prof. v a n  G e n d e r e n  S t o r t ,  Den Haag, Ober

„ V e r w e n d u n g d e s S t a h I e s im H o c h b a u d e s e u r o p a i s c h e n

A u s la n d e s * .

M it dem  e igentlichen Ske lettbau w urde in Europa zuerst in Eng land  b e 

gonnen ; 1851 entstand ge legentllch  der Londoner W e ltauss te llung  der 

(inzw ischen durch Brand zerstórte) schm iedeeiserne „K rista llpa last". U m  

zu  sehen, ob der Bau auch halten w ird , liefi man auf der G alerie  zu 

nachst e inen Trupp So ldaten antreten; der Erfolg war zufriedenste llend , 

lind  angstliche G em iite r waren beruhig t. N euerdings w urden bei der Er

w eiterung der Regentstreet in  London sam tliche 84 neuen G ebaude  in Stahl- 

ske lettbau errichtet. —  In Frankreich w urde das erste S tah lskelettbaus 1871 

erbaut; es war die von Architekt J u l e s S a u n i e r  erbaute Schokoladen- 

fabrik M enier in Noisie l s. M . R ichtig  in A u fnahm e  kam  die Bauweise

3) D iesen Vortrag s. Bautechn. 1938, H eft 48, S. 649 ff.

D ie  S c h r i f t l e i t u n g .

4) V g l. auch S tah lbau  1937, H eft 26, S. 201.

in Frankreich aber erst vor etwa zehn Jahren ; zw ischen 1928 und  1932 

w urden in Paris alle ln  nicht w eniger ais 104 S tah lske le ttgebaude (m it 

m ehr oder weniger Geschmack) errichtet. —  D ie Am erikaner begannen , 

w oh l unabhang ig  von den Franzosen, um  1883 m it den ersten, sechs- 

geschossigen G ebauden . D ie  w eitere En tw ick lung  bis zum  Em pire State 

B u ild lng  ist bekannt. —  ln Belg ien, w ie auch in Ita lien  und Polen, w ird 

je tzt meistens geschweiBt (Abb. 3). Das hóchste G ebaude  Europas ist das 

G ebaude  der A llgem eenen  Bankveren ig ing  in Antw erpen m it 84 m H óhe .

A bb . 3. Skelett fiir das neue M useum  fiir Naturgeschichte 

in Briissel.

—  In  H o lland  verk le idet m an neuerdings, dcutschem  Geschm ack weniger 

entsprechend, d ie  W andę  m it S tah ib lechen . —  D ie  En tw ick lung  in  Deu tsch 

land  ist bekann t; der erste gróBere S tah lske le ttbau  ist verm utlich  das 

im  Jahre 1890 von Harkort erbaute E lb lagerhaus in M agdeburg . Nach 

Ansicht des Vortragenden w ird in  Z ukun ft die  Ske lettbauw eise , insbesondere 

die geschweiBte Ausffihrungsart, dank besonderer V orziige in Deutsch

land  w ie im  A uslande noch vielfache A nw endung  finden.
C. K e r s te n .

Alle Rechte vorbehalten. Bericht iiber die Hauptversammlung
des Deutschen Verbandes fiir die

Aus der F iille  der Vortrage, d ie  auf der vom  17. b is  19. O ktober 1938 

in  W ien  stattgefundenen H auptversam m lung  geha lten  w urden, kónnen 

h ier nur e in ige , fiir unsere Leser besonders w ichtige hervorgehoben 

w erden.

D ozent Dr. Fritz R e g le r ,  W ien , sprach iiber „G rund lagen  und  A n 

w endung  der róntgenographischen Fe ingefugeuntersuchung fiir d ic  Werk- 

stoffpriifung." D ic  Beurte ilung  der W crkstoffe igenschaften aus dem  

róntgenographischen Fe inge fiigeb ild  geschieht nur m itte lbar, und  zwar 

iiber die Beugungseigenschaften der Róntgenstrah len am  Kristallg itter der 

Werkstoffe. E ine  erfolgversprechende A nw endung  der róntgenographischen 

Fe ingefugeuntersuchung in der W erkstoffprflfung seizt daher d ie  grund- 

legende K enntn is der Beugungseigenschaften der Róntgenstrah len an 

Kristallen voraus. Natflrlich kónnen im  Fe ingefiigeb ild  nur solche Werk- 

stoffeigenschaften erfaBt werden, d ie  entweder auf róntgenographisch 

erfaBbare E igenschaften der E lem entarze lle  selbst oder auf der Lage der 

Krlstalle gegene inander beruhen. A is E igenschaften der E lem entarze lle  

sind das Kristallsystem , d ie  G itterabm essungen , d ie  A no rdnung  der A tom e 

in  der E lem entarze lle  (d. i. S truktur) und der Grad der S tórung  des 

G itteraufbaues zu nennen, wahrend unter d ie  A nordnung  der Krlstalle 

d ie  B estim m ung  der K ristailgróBe und der gegenseitigen K rista llanordnung  

durch W achstum  oder Bearbeitung, also d ie  Textur fa llen .

In v ie len Fallen w ird  es no tw end ig  sein, erst d ie  A usw irkung  einer 

bestim m ten  W erkstoffeigenschaft auf das Kristallg itter zu  stud ieren, bevor 

aus den krista llographischen E igenschaften die Beurte ilung  des Werk-

*) Bautechn. 1938, Heft 44, S. 599.

Materialprufungen der Technik.1)
stoffs m óg lich  ist. Da hSufig  verschiedene W erkstoffbchand lungen die 

g le ichen G itterveranderungen hervorrufen, ist fiir den W erkstoffpriifer die 

Kenntn is aller N ebenum stande  nó tig , um  aus dem  Rón tgenb ilde  richtige 

Schlusse fiir d ie  Praxis zu  ziehen . U nter Beachtung der angefiihrten 

E inschrankungen leistet die róntgenographische Fe inge fugeuntersuchung  

in der H and  geschulter Fachleute allerdings w ertvo lle  D ienste.

E in ige  w ichtige A nw endungsgeb ic te  der Verfahrens sind zunachst 

a lle  Fragen der Leg ierungskunde, da sow ohl d ie  A nde rung  des Kristall- 

gitters, ais auch die  Lage der Zusatze lem ente  im  G itter róntgenographisch 

erfafit werden kann. Ferner fallen a lle  Fragen des Hartens und der 

VergUtung der M eta lle  in  dieses G eb ie t. U m fangreich ist das Anwendungs- 

geb ie t der Róntgenstrah len beim  S tud ium  und Nachweis von V erform ungen, 

E rm iidungsersche inungen und elastischen Spannungen . Besonders Werk- 

stoffverform ungen und  -erm iidungen wurden vom  Vortragenden in v ie len 

hunderten praktischen Fallen  studiert, und  zwar fiihrten d ie  U ntersuchungen 

fast ausnahm slos zur K larung  der gestellten Fragen.

M it  besonderem  Erfo lg  verw endete der V ortragende die  Fe inge fuge

untersuchung be l der Erforschung der durch den Schw eifivorgang ver- 

ursachten V erform ungen, be i der Erfassung des Erm iidungszustandes von 

Lokom otivachsen u n d  groBen Bruckentragwerken. Durch U ntersuchungen 

an E isenbahnschienen w urde d ie  Ursache von zahlre ichen Bruchen auf- 

gedeckt und  beseitigt.

W enn  d ie  róntgenographische Fe inge fugeuntersuchung  voriau fig  nur 

ln den H anden  von Fachleuten brauchbare Ergebnisse liefert, so ist doch 

zu erwarten, dafi d ie  durch diese Untersuchungsart sich ergebenden wert- 

vo llen  Erkenntnisse zu ihrer stetigen Fórderung  fiihren w erden. Rege
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Zusam m enarbe it von Forschung und  praktischem  Betrieb sow ie Schu lung  

der Ju g e nd  an den Technischen H ochschulen werden im  Laufe der Zeit 

efne breitere A nw endung  des Verfahrens erm óglichen. —

Prof. Dr. R ichard G r i i n ,  Dflsseldorf, besprach die  „Bestim m ung 

feinster Bestandte ile  in Betonzuschlagstoffen." D ie  E inw irkung  feinster 

Bestandteile in  Betonzuschlagstoffen ist nicht im m er klar. B isweilen 

fflhren diese feinsten Ante ile  zu starken Qualitatsverschlechterungen, 

in  anderen Fallen  kónnen  sie, z. B . bei T onzum ischungen , ohne allzu  

groBe Festigkeitsbeeinflussung die W asserd ichtigkeit erhóhen. Es ist 

deshalb notw end ig , n icht nur zu  erórtern, w ie diese feinsten Bestandteile 

im  Betonzuschlagstoff bestim m t w erden, sondern auch diese feinsten 

A nte ile  selbst zu untersuchen auf ihre chem ische Zusam m ensetzung und 

KorngróBe, um  aus den Ergebnlssen dieser Untersuchung schliefien zu 

kónnen auf die W irkung . Aus e ingehenden Versuchen laBt sich unter 

U m standen eine G renze fflr die zulassige M enge  an abschlam m baren 

Bestandte ilen finden.

Im  e r s te n  Teile der A rbeit w urden an den vorhandenen Sanden 

aus der Praxls entsprechend dieser A usfuhrung  die absch lam m baren A n 

te ile  bestim m t, nachdem  ein geeignctes Verfahren, nam lich  das von 

H a r k o r t ,  sich ais brauchbar erwiesen hatte. W eiter w urde dann die  

KorngróBe dieser abgesch iam m ten Bestandte ile  bestim m t nach dem Ver- 

fahren A n d r e a s e n  und ihre chem ische Zusam m ensetzung  analytisch 

festgestellt. SchlieB lich w urde auch erm itte lt, welche E igenschaften die 

geprflften Sande hatten, elnerseits so lange sie diese abschlam m baren 

Bestandte ile  en th ie lten , anderseits nach Entfernen dieser Bestandte ile  

durch W aschen. D ie U ntersuchung erstreckte sich auf Festigkeit, Wasser- 

durch iassigkeit, Schw indne igung  und  Frostbestandigkeit des Betons. —  Im  

z w e i t e n  Teile der A rbe it w urde der an sich reine Natursand k iinstlich  m it 

abschlam m baren Bestandte ilen , so z. B. m it Ton in verschledenen Prozent- 

satzen „verunre in ig t“, um  auf diese W eise zu  sehen, w ie dle so zugesetzten 

Fe instante ile  auf d ie  verschiedenen E igenschaften des Betons w irken.

D ie A rbe it g ib t AufschluB flber dle zweckmaBigste Art der Be

s tim m ung , flber die W irk u n g  einiger geprflfter abscbiam m barer A nte ile  

und  b ring t A nregungen bez iig lich  der festzusetzenden A rbeltsweise und 

der G renze fiir dle H óhe  der absch lam m baren Bestandteile . —

Prof. Dr. J. L ie s e ,  Ebersw alde, behande lte  „D ie  e inhe itlichen Prflf- 

verfahren von  H o lzschu tzm itte ln  gegen Fauln is  und  Insekten0. Zur 

Beurte ilung der W irksam ke it von H o lzschu tzm itte ln  sind Kurzpriifverfahren 

im  Laboratorium  unbed ing t erforderllch, da AuBenversuche v ie le  Jahrzehnte  

andauern kónnen. Diese Prflfungen werden unter V erw endung  der natflr- 

lichen Fe inde des Holzes, also der holzzerstórenden P ilze und  Insekten 

durchgefiihrt. Sie haben bel den S c h w a m m s c h u t z m i t t e l n  w esentliche 

Verbesserungen erfahren, indem  die frflher ub liche  V erw endung  von 

kflnstlichem  Nahrboden fallen gelassen worden Ist, und  statt dessen m it 

der H olzsubstanz selbst gearbeitet w ird . Das in Deutschland entw ickelte 

„K lótzchenverfahren“ b enu tz t GlasgefaBe, in denen zunachst ein w ichtiger 

holzzerstórender P ilz  rasenfórm ig gezflchtet w ird ; auf diesen gelangen 

dann zw e l H o lzk lótzchen gleicher Beschaffenheit, von denen das eine 

unverglftet b le ib t und  zur B eurte ilung  der P llz ta tigke it d ient, das andere 

dagegen m it einer bestim m ten K onzentration des zu untersuchenden 

Schutzm itte ls  zuvor getrankt worden ist. Zur Prflfung eines M itte ls  ist 

e ine gróBere A nzah l derartiger Schalen erforderlich, w obe i d ie getrankten 

K lótzchen m it ste lgenden K onzentrationen des Schutzm itte ls versehen 

werden. Nach vier M onaten folgt der A usbau : dle n icht behande lten  oder 

m lt-zu geringer Konzentration versehenen K lótzchen zeigen starken Angriff, 

der sich im  G ew lchtsverlust (oft flber 5 0 %  Anfangsgew icht) bem erkbar 

macht. D ie  M indestkonzentration , bei der ein P ilzbefa ll nicht m ehr eintritt, 

g ib t d ie  M óg lichke it einer verg le ichenden Beurte ilung des betreffenden 

M itte ls m it den bereits bekannten Pr3paraten. Das K lótzchenverfahren 

lieg t in Deutschland und  Eng land  dem  NormenausschuB zur A nerkennung  

ais am tllche  U ntersuchungsm ethode vor.

D ie  Prflfung von H o lzschu tzm itte ln  gegen I n s e k t e n  hat erst in 

neuerer Ze it im  Zusam m enhang  m it dem  starkeren Auftreten des Haus- 

bocks Interesse gefunden . D le vorgeschlagenen Arbeitsweisen verwenden 

ebenfalls den lebenden  Schad ling , also HausbockIarven, und  m it bestim m ter 

Konzentration  des zu  untersuchenden M itte ls behande lte  H o lzk ló tze .

Geben  derartige Arbeitsverfahren auch d le  M óg lichke it zu einer 

schnellen Festste llung der pilz- bzw . insektenw idrigen E igenschaft eines 

Holzschutzm itte ls , so genflgt dies aber nicht a lle in  fiir eine allgem e ine  

Beurte ilung. Auch die sonstigen E igenschaften des M itte ls , besonders 

sein Verha lten  zur H olzsubstanz, E isen, Beton und  anderen Baustoffen, 

ferner seine W irkung  auf Mensch und  Tier mflssen festgestellt werden. 

SchlieBlich ist seine Bestandigkeit von B edeu tung ; auch hieruber sind 

bereits V orarbeiten durchgefiihrt w orden, so daB dle fflr d le Praxis so 

w ichtige Frage nach der A uslaugbarke it und  V erdunstbarkc it von H o lz 

schutzm itte ln  a lsba ld  ebenfalls  nach einem  a llgem ein  anerkannten Labo- 

ratorium verfahren gelóst werden w ird . —

Direktor S r .^ t tg .  F. R a p a t z ,  Dusseldorf, sprach flber „ZeltgemaBe 

Fragen der Schw e iB priifung“. Das W achscn der SchweiBtechnik in den 

letzten 15 Jahren war so stiirm isch, daB sie der Entw ick lung  der Priif- 

verfahren vorauseilte . Auch heute ist m an sich uber die  Art und  Not- 

w end igke it der anzuw endenden  Prflfungen noch n icht im  klaren. D ie 

Schw ierigkeit lieg t darin, daB die  Schw eifiverb lndung ein neuartiges 

K onstruktionse lem ent sow ohl von der werkstofflichen Seite, w ie der Form 

nach ist. Das SchweiBen unterscheidet sich in dieser H insicht vom  N ieten 

und  von der H erste llung durch GuB. E ine  weitere Erschwerung tritt 

dadurch ein, daB man im  hóheren MaBe ais sonst von der VeriaB lichkeit 

des Arbeiters abhang ig  ist und daB daher zu  der Prflfung des Grundwerk- 

stoffs und  der SchweiBdrahte noch d ie  Prflfung des Schweifiers h inzukom m t.

D le  be iden  fflr den K onstrukteur w ichtigsten Prflfverfahren sind die 

Festste llung der Festigkeit und  der Schw ingungsfestigkeit. Erstere g ib t 

dem  Konstrukteur A nha liszah len  fflr die Belastbarkeit bei ruhender und 

letztere bei schw ingender Last. D le  Festigke itspriifung  bietet, bel Be

achtung e in iger Vorsichtsm afiregeln, ke ine Schw ierigkeit, u nd  es ist auch 

bei Festigkeiten bis zu etwa 55 kg /m m 2 in der Schwelfie n icht schwer, 

dieselbe Festigke it zu  erhalten w ie  im  G rundw erkstoff. V ie l schw ieriger 

ist d ie Festste llung der Schw ingungsfestigkeit, weil diese nicht a lle in  von 

dem  W erkstoff, sondern auch von der Form  abhang ig  ist. Trotz dieser 

Schw ierigkeiten ist d ie  Festste llung der Schw ingungsfestigkeit ais Er- 

p robung  schon fflr e ln igeV erw endungszw eckee inge fflh rtunda lsw esentlicher 
Fortschritt zu betrachten.

Behelfm aBIg w erden fflr d ie  Schw eiBverbindungen auch noch Biege- 

w inke l, D ehnung  und K erbzah igke it bestim m t. M an w ill dadurch Sicher- 

he it gegen Oberbeanspruchung haben . D ies diirfte aber beziig lich  der 

D ehnung  und  des B legew inkels nur dann m it Recht anzunehm en sein, 

w enn  es sich um  s t a t i s c h e  Oberbeansprucbungen hande lt. D ie Be- 

rechtigung des Verlangens nach hohem  B legew lnke l und  hoher K erb

zah igke it w ird  ubrigens von v ie len Fachleuten bestritten.

Daneben werden auch noch m it H ilfe  von Róntgenstrahlen Prflfungen 

auf D ichtheit des SchweiBgutes vorgenom m en . AuBer dieser schon m it 

Erfolg verw endeten Prflfung g ib t  es auch noch m agnetische und  akustische 

Prflfungen, d le sich noch weniger eingefflhrt haben.

Trotz aller dieser v ie len Verfahren sind vor a llem  bei der VerschweiBung 

f e s t e r e r  Stahle e in ige Schadensfalle aufgetreten (s. S. 650), d le zw ar im  

Verhaltnis zur A nzah l der durchgefflhrten SchweiBungen gering s ind , aber 

doch Aufsehen erregt haben und die A nw endung  der SchweiBtechnik in 

m anchen Belangen aufhalten .

M an  hatte v ie lle icht zu w en ig  Rflcksicht auf die Prflfung des zu ver- 

schweiBenden Werkstoffs selbst genom m en . Vor a llem  mflBte m an die  

A nfa iligke it zur A ufhartung  neben der SchweiBstelle zum  Gegenstande 

der Prflfung m achen. Auch ware es v ie lle ich t angezeigt, d le praktischen 

Verhaltnisse durch weitere einfache technologische Proben, z. B. d ie Prflfung 

des E lnbrandes, die Prflfung der guten W urzelverschweifibarkeit m ehr zu 

berflcksichtigen, in der Erkenntnls, daB SchweiBfehler hau fig  die  Ursache 

von M lBerfolgen sind. D iese Verfahren sind zw ar heute zur E infflhrung 

nicht reif, aber schon erórterungsfahig. W ich tig  ware es auch, ein brauch- 

bares Verfahren zu  finden , das die R isseem pfind lichkeit einer Schweifl- 

ve rb indung  vorher prflft. —

.D ie  Bewertung und  Prflfung natflrlicher S te in e ' war das Them a eines 

Vortrages von Prof. Dr. F . G r e n g g ,  W ien . Trotz der G le ichhe it e inzelner 

Priifungsverfahren ist d ie  U ntersuchungstechnik natflrlicher G este ine von 

der anderer W erkstoffe wesentlich verschieden. D le Ursache hierfflr liegt 

einerseits darin, daB be i ihnen (w ie bei den Baustoffen im  allgem einen), d le 

W itterungse inw irkungen m it statischen oder dynam ischen Beanspruchungen 

ine inandergre ifen; anderseits ist sie in der V ie lfa ltlgke it dieses uns von 

der N atur vorgegebenen Baustoffes begrflndct. Kein anderer Baustoff 

kom m t dem  Naturgestein in der V eranderllchkeit von stofflichem  Be- 

stande, Grofl- und K le lngefflge auch nur annahernd g leich. D ie Eigenschaften 

der Naturgeste lne kónnen , sowohl was Stoffbestand, ais auch was K orn

gróBe, Kornverband und  K lfiftung  betrifft, im  beschrankten Bereich eines 

V orkom m ens v ie lfa itlg  wechseln. Daher erfordert e ine a llgem e ine , ver- 

schiedene Verwendungsbereiche um fassende Beurte ilung  gew issermaBen 

ein E in leben  in die  N atur jedes e inze lnen V orkom m ens, jeder e inze lnen 

Probe. So grelfen hier zw ei einander in Auffassung und  A rbeitstechnik 

fremde Fachgeblete lne inander: d le geolog ische bzw . petrographische 

A rbeitstechnik und  das M ateria lpriifungsw esen. D ie Untersuchungstechnik 

beg innt an der Lagerstatte, setzt im  Laboratorium  m it beschreibenden 

Geste insuntersuchungen und ziffernm aB ig faBbaren Prufungsgangen fort 

u nd  endet vielfach erst an der Baustelle, bei Beobachtung alter Bauten usw.

A u f dem  G eb ie te  der Prflfung natflrlicher G este ine haben in der 

O stm ark schon H a n is c h  und  R o s iw a l  reiche A rbeit geleistet. Im  Zuge 

der m it 1923 begonnenen Norm ungsarbeiten wurde dieses Fragengebiet 

e ingehend bearbeitet. A is Ergebnis hat sich hier eine z iem lich  beweg- 

llche, dem  Gestein ais Naturerzeugnis gerecht w erdendc Untersuchungs

technik ausgeb ilde t, d ie ein geschlossenes B ild  von den Gestelns- 

eigenschaften, seinen Vorte ilen  und  Nachte ilen fflr d ie  w esentlichen 

Verw endungszw ecke unter Beriicksichtigung der Schw ankungen der 

E igenschaften innerha lb  eines V orkom m ens zu entwerfen gestattet. D ie  

U ntersuchungstechnik um fafit daher stets eine gróBere A nzah l von 

Prflfungsverfahren, unter denen sich sow ohl reine Stoffprufungsverfahren, 

ais auch der besonderen V erw endung  gerecht werdende Gebrauchs- 

priifungen finden.

Bei N euordnung der U ntersuchungstechnik natflrlicher Geste ine be- 

reltete die  B eurte ilung  der W etterbestand igkeit besondere Schw ierigkeiten . 

U m  Fehld iagnosen zu  verm eiden, mflssen h ier d ie  Ze it und  die  besonderen 

Verhaltnlsse am Bauw erk e ingehend berucksichtigt werden. U nter Zu- 

g rundelegung  der ln den letzten Jahren auf dem  G esam tgeb ie te  der 

Baum aterla lverw itterung gelelsteten um fangrelchen Arbeiten steht auch 

dieser Abschnitt der P ru fungsm ethod ik  vor einem  befried igenden AbschluB.

Das Hauptinteresse fflr die Prflfung natflrlicher Baustoffe g in g  ln der 

O stm ark vom  Strafienbau aus, so dafi sich die  Prufungstechnlk haupt- 

sachlich in R ich tung auf diesen Verw endungszw eck entw ickelte . D abe i 

ergab sich auch eine M itbeu rte ilung  des nahen Untergrundes, was eine 

A usdehnung  der Felsgeste insuntersuchung auf Bodenarten zu r Fo lgę hatte. 

H ier war vorerst e ine nahere A bgrenzung  der w ichtigsten Bodenarten 

nótig , da sich zeigte , dafi durch V erw echs!ungen (z. B. Lehm  m it Mehl- 

sand) U nklarhelten  und  Feh lm e inungen  en tstanden , d ie der richtlgen 

Frageste llung h indernd im  W ege standen.
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A bb . 1. Schw enkbagger der G rube  „A nna S iid “.

(Yorlage Fried. Krupp AG.)

diese W eise w ird die V erb indung  der be iden  W e llen  sehr schnell unter- 

brochen und  dadurch verm ieden, dafi im  E im erkettenantrleb grófiere 

M om ente  auftreten, ais vorher an der K upp lung  eingestellt waren. Nach 

Beseitigen der Ursache des Oberlastens ist d ie  E inrich tung  durch Ein- 

schalten der Druckluft sofort w ieder betriebsfahig.

A bb . 2. D ruck lu ft-S icherhe itskupp lung zum  Schutze des Antriebes 

der E lm erkette  vor zu grofien O berlastungen.

(Bauart Fried. Krupp AG.)

n u u .  o,
Ein  Fahrgcstell des Baggers, der au f vier solchen Fahrgeste llen ruht.

(Bauart Fried. Krupp AG.)

Bei einem  E im erinha lt von 8001 leistet der Bagger (Abb. 1) 1000 m 3/h 

gewachsenen Boden und  erreicht e ine Baggertiefe von 23 m (Schnitt- 

w lnke l 4 5 °) oder in der H ochschn itts te llung  eine AbtraghOhe von 20 m .

Im  Antrieb zur E lm erkette , d ie  durch e inen 800-PS-Motor in B ew egung  

versetzt w ird , Ist eine neuartlge S icherhe itskupp lung e ingebaut (Abb. 2), 

d ie  be im  Oberlasten und  Festfahren der E im erkette  d ie  A ntriebsw elle  

vom  M otor trennt. In dieser K upp lung  sind die  be iden gle ichachsigen 

W e llen  derart verbunden, dafi durch drei D ruck lu ltzy linder die zugehOrigen 

Druckstiicke, d ie an drei A rm en eines Arm kreuzes auf der einen W e lle  (I) 

angebracht sind, in d ie  zugehórigen Aussparungen eines R inges auf der 

anderen W e lle  (II) gedrtlckt werden. Da zw ischen den Druckstticken 

und  dem  R inge keine gegcnse itigen Bew egungen m óg lich sind, tritt 

ke ine A bnu tzung  der unter hohem  FISchendruck stehenden Teile ein . 

Der erwahnte R ing  m it den Aussparungen auf der W e lle  (II) ist ferner 

durch elne A nzah l Schraubenfedern m it einer Scheibe auf der W e lle  (1) 

verbunden , so dafi d ie  S icherhe itskupp lung  in eingerucktem  Zustande w ie 

eine elastische Federkupp lung  w irkt. Dabe i ist d ie  N achg ieb igke it sehr 

grofi, da sich die  K upp lungsw e llen  nur langsam  drehen und  an der 

M o to rw e lle  e in  V erdrehungsw inke l der Kupp lungste ile  gegeneinander 

von  180° m óg lich  ist. D ie  Stófie in der E im erkette , die be im  Baggern 

n icht zu verm eiden sind, werden daher von  der K upp lung  besser abge- 

schw ich t, ais es durch eine gew óhn llche  F ederkupp lung  auf der M o to r

w elle  m it e inem  Y erdrehungsw inke! von nur w enigen Graden erreicht
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D e r  ne ue  S c h w e n k b a g g e r  z u m  A u fsch lu f i d e r  G ru b e  „ A n n a  S fld “ . 

Im Dezem ber 1937 kam  zum  Neuaufsch lufl der genannten G rube  der 

N iederlausitzer K ohlenw erke A G  ein grófier Schw enkbagger in Betrieb, 

der e in ige bauliche Besonderhelten aufweist und  der grdfite von der 

Fried. Krupp A G  gebaute Bagger dieser Art ist.

werden kann. Da die Federung in der K upp lu ng  dem  iibertragenen 

D rehm om ent proportional ist, w ird  sie zum  Steuern des Ausschaltens der 

K upp lu ng  benutzt. Im  Falle  des Oberlastens w ird be l einem  bestim m ten, 

e instellbaren D rehm om ent ein Steuerventil ausgelóst, das sofort d ie  Luft- 

zu fuhr abschaltet u nd  die Luft aus den Zy lindern  austreten lafit. A uf

Der torartige U nterbau  m it einer S tiitzw eite  von 10 m  fahrt auf 

64 Radern, die zu vier G ruppen von je 16 RSdern zusam m engefaBt sind 

(Abb. 3). 16 Radcr werden durch vier M otoren m it zusam m en  70 PS

Leistung angetrieben. In fo ige  der Leonard-Schaltung der M otoren lafit 

sich die Fahrgeschw ind lgke it stufenlos zw ischen 2 und 10 m /m in  ein- 
stellen.

Der schwenkbare O berte il w ird  durch einen Doppelschneckenantrieb 

gedreht, be i dem  zw ei R itzel in  den Zahnkranz der K uge lbahn  von 8 m 

Durchm esser eingreifen. Durch eine Lam ellen-Rutschkupplung werden 

zu grofie, seitliche Beanspruchungen an der E lm erkette verh indert.

D ie  im  Bagger e lngebauten M otoren, d ie  zusam m en 1200 PS leisten, 

werden durch Drebstrom von 3000 V  oder nach U m fo rm ung  von 380 V  

Spannung  betrieben. V om  fes tenU nterbauw ird  de rS trom dem  schwenkbaren 

O berte il durch einen im  RingtrSger untergebrachten Schle ifringkdrper 

zugefuhrt. R.


