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Alle Rechte vorbehalten.

Der Vierjahresplan will die deutsche Wirtschaft in allen wlchtigen 

Rohstoffen vom Auslande unabhSngig machen oder wenigstens die Ab- 

hangigkeit auf ein ungefahrliches MaC beschrSnken. Die an sich sehr 

beachtliche deutsche Holzerzeugung gentigt nicht, um den durch die all- 

gemeine wirtschaftliche Belebung der letzten Jahre gewaltig gestiegenen 

Bedarf zu decken. Eine nachhaltige Stelgerung der Erzeugung ist bei 

Holz naturgemafi nur in bescheidenen Grenzen móglich, dem Ziel ist 

deshalb nur durch Einschrankung des Verbrauchs naherzukommen. Fiir 

den Nadelholzverbrauch ist von jeher der Bedarf des Baugewerbes ent- 

scheidend, wie umgekehrt auch die Hóhe der Gesamterzeugung des Bau

gewerbes in vielfacher Hinsicht von der Menge des verfiigbaren Nadel- 

holzes abhangt. Zu einem grofien Teil, lnsbesondere bei allen den Bau- 

gliedern, dereń Querschnitte nach der Tragfahigkeit bemessen werden, 

ist der Holzverbrauch von unseren einschiagigen Normen abhangig, zu- 

mal diese zum Teil verbindlich eingefiihrt sind. Im folgenden werden 

deshalb die wichtigsten dieser Normen unter dem Gesichtspunkte spar- 

samen Bauens betrachtet.

I. Zulassige Spannungen nach DIN 1052.

Wie weit die Festlgkeit des Holzes fiir Bauzwecke ausgenutzt werden 

darf, bestimmen die Baupolizeivorschriften. Ais solche kommen zur Zeit 

im Altreich in Betracht die „Bestimmungen fiir dle Ausfuhrung von Bau- 

werken aus Holz im Hochbau" v. 9. 6. 1938 (DIN 1052), die „Berechnungs- 

und Entwurfsgrundlagen fiir holzerne Brucken" DIN 1074, und fiir den Bereich 

der Deutschen Reichsbahn dereń „Voriaufige Bestimmungen fiir Hoiz- 

tragwerke" (BH). Bei der im Gang befindlichen Neubearbeltung von 

DIN 1074 werden die nach DIN 1052 zulassigen Spannungen im wesent- 

lichen iibcrnommen werden. Die BH, dle bei ihrem Erscheinen 1926 

ais die fortschrittlichsten 

HoIzbauvorschriften gal- 

ten und fiir die spater 

erschlenenen Normen- 

biatter in vieler Hin

sicht ais Muster gedlent 

haben, werden voraus- 

sichtlicn bald durch 

DIN 1052 und 1074 er

setzt werden, so dafi 

zum mindesten fiir das 

Altreich die langst 

erstrebte Vereinheit- 

lichung der Holzbau- 

vorschriften Wirklich- 

keit werden wird.

Fiir den Holzverbrauch

Holzbau, Vierjahresplan und Normung.
Von Oberingenleur Sv.=3ng. H. Seitz VDI, Stuttgart.

S in d  d iese zu la s s ig e n  S p an nu n ge n  nun ta ts a c h lic h  die 

ob erste G renze  dessen , was un te r den gegebenen  Ver- 

h a itn is se n  ve ran tw o rte t w erden  kann?

Die Antwort auf diese Frage wird sehr erschwert durch die Ab- 

hangigkeit der Holzfestigkeit von der Grófie der zugelassenen Fehler. 

Keinesfalls darf angenommen werden, dafi beliebig fehlerhaftes Holz mit 

den Spannungen der Tafel I beansprucht werden kónne, ohne dafi Schaden 

eintreten. Anderseits sind die oben wiedergegebenen Anforderungen an 

die Beschaffenheit des Holzes so dehnbar, dafi mit ihnen praktisch nicht 

viel anzufangen ist. Um hierln klare Grundlagen zu schaffen, wird im 

folgenden eine Holzbeschaffenheit entsprechend Giiteklasse II von DIN 4074 

„Bauholz, Giitebedingungen" vorausgesetzt (vgl. Abschn. II).

Fiir die verschiedenen Festigkeiten ergibt sich dann folgendes Bild. 

a) D ru ck fe s tig ke tt. Die Druckfestigkeit ist mehr ais die anderen 
Festigkeiten von der Feuchtigkeit des Holzes abhangig. Zwischen 
den beiden Grenzwerten des frischen Holzes (Feuchtigkeitsgehalt 
iiber dem Fasersattigungspunkt, d. h. >  26 %  des Trockengewichts) 
und des vollstSndig trockenen Holzes erhóht sich die Druckfestig
keit im Verhaitnis 1 :2,8 bis 3. Nach G raf betragt die Druckfestig-

100 — 2,5 x
kelt von Nadelholz bei x  %  Feuchtigkeit - 100

der Druck-
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e) Abscheren In faserrichlung IZkgjcm2

Tafel 1. Zulassige Spannungen fiir Nadelholz 

nach DIN 1052 (gekiirzt).

entscheidend sind die nach DIN 1052 zu

lassigen Spannungen von Nadelholz, dle in Tafel 1 gekiirzt wledergegeben 

sind. Sie gelten fiir Holzbauwerke „aus gewóhnlichem, gutem, bau- 

reifem Bauholz mit geringer Astbildung, bei denen sich die Kraftwirkungen 

zuverlassig rechnerisch erfassen lassen und dle Krafte durch einwandfreie 

Verbindungen und Verbindungsmittel sicher iibertragen werden". Sie 

sind auf %  zu ermafiigen

a) „bei Bauteilen, die der Feuchtigkeit und Nasse ausgesetzt und 

nicht durch Trankung, Schutzanstrich oder andere Mafinahmen 

gegen Faulnis geschiitzt sind,

b) bei Geriisten, wenn in Ausnahmefailen frisch gefailtes Holz ver- 

wendet werden sollte*

und diirfen anderseits „bei Dach- und Hallenbauten um 1/6 erhóht werden, 

wenn das Holz fur diese Bauten durch einen geeigneten Fachmann des 
Unternehmers sorgfaitig ausgewahlt wird, und eine den strengsten An

forderungen genugende Berechnung, Durchbildung und Ausfuhrung des 

Bauwerks gesichert ist. Der entwerfende Fachmann und der ausfiihrende 

Unternehmer miissen die fur diese Arbeiten notwendigen besonderen 

Kenntnisse und Erfahrungen haben. Der Name des verantwortlichen Bau- 

Ieiters und die seiner fiir dle Baustelle bestimmten órtlichen Vertreter sind 

der Baupolizei vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich anzugeben. Jeder 

Wechsel ist sofort mitzuteilen. Die Baupolizei kann auBerdem die Angabe 

des Namens des fiir die Auswahl des Holzes verantwortllchen Fach- 

mannes verlangen“.

festigkeit Im vollkommen getrockneten Zustande. In dem praktisch 
wichtigsten Fali der Verwendung des Holzes unter Dach oder im 
Innern von Gebauden wird sich dle Feuchtigkeit des Holzes in 
der Regel auf 16%  des Trockengewichts oder weniger einstellen1), 
Fiir diesen Zustand kann bei Bauholz der Giiteklasse II mit durch- 
schnittllch etwa 300 bis 320 kg/cm2 Druckfestigkeit gerechnet werden. 
Bei Stiicken an der unteren Grenze der Giiteklasse II sinkt dieser 
Wert auf etwa 180 bis 200 kg/cm22). Bei frischem Holz mit 26 oder 
mehr Prozent Feuchtigkeit vermindern sich diese Werte allerdings 
um etwa 1/3 auf im Durchschnitt 200 kg/cm2 und im Mindestfall auf 
etwa 120 kg/cm2. Wo derart feuchtes Holz einen Dauerzustand 
darstellt, wird dem durch Herabsetzung der zulassigen Spannung 
um V3 Rechnung getragen; fflr den Hochbau im allgemeinen kann 
dieser Umstand aufier Betracht bleibcn, da selbst frisches Holz 
rasch unter 20 %  Feuchtigkeit trocknet.

b) B ie g e fe s tig k e it . Hier ist die Abminderung zwischen 16 und
26 %  Feuchtigkeit kleiner ais bei Druck, nur etwa ‘/s bis 1/t. Fur 
Holz der Giiteklasse II ergibt sich nach Graf durchschnlttllch 
etwa 400 und mindestens rd. 240 kg/cm2 fur 16%  Feuchtigkeit. 
Der EinfluB von schragem Faserverlauf ist etwas ausgepragter ais 
bei Druck.

c) Z u g fe s tig k e it . Der Feuchtigkeitseinflufi ist hier ziemlich be- 
langios, er gibt im Bereich von 16 bis 26%  nur e*ne Abminderung 
von etwa '/8. Lelder liegen im iibrigen uber dem Einflufi von 
Holzfehlern auf die Zugfestigkeit nur wenige Versuche vor. Immer- 
hin lafit sich erkennen, dafi sowohl Aste wie schrager Faserverlauf 
sich noch starker ais bel Druck und Biegung geltend machen.

d) D ru ck fe s tig k e it X zur Faser und S ch e r fe s tig k e it . Diese 
beiden Festigkeiten spielen fiir den Holzverbrauch eine unter- 
geordnete Rolle, sie beeinflussen mehr die Einzeldurchbildung der 
Knotenpunkte. Versuche iiber den Einflufi der Holzfehler auf 
diese Festigkeiten fehlen fast ganz. Man wird aber nicht fehl- 
gehen mit der Annahme, dafi die sonst am meisten stórenden 
Mangel, Astwuchs und Schragfaser, hier belanglos sind, ja dle Aste 
auf beide Eigenschaften in der Regel vorteilhaft wirken.

Bei aller Wichtigkeit dieser Zahlen darf aber nicht vergessen werden, 

dafi sie nur die eine Seite des Problems beleuchten, und dafi der 

praktischen Erfahrung mindestens das gleiche Gewicht zukommt. Diese 

erst lafit erkennen, ob und in welcher Richtung dle unseren Belastungs- 

und Spannungsannahmen innewohnenden Sicherhelten reichlich, knapp 

oder gar unzureichend sind. In zwei Jahrzehnten ununterbrochener 

Tatigkeit im Holzbau hatte ich Gelegenheit, nicht allein an uber 

1000 Holzbauten der verschiedensten Art tnafigebend mltzuwirken, sondern 

viele dieser Bauten auch jahrelang nach ihrer Herstellung in ihren Ver- 

halten gegenuber den verschiedensten Einflussen zu beobachten, ver-

Ł) Vgl. hierzu S e itz , Bautechn. 1932, S. 23.
2) Vgl. G ra f, Tragfahigkeit der Bauhólzer und der Hoizverbindungen; 

Heft 20 der Mitteilungen des Fachausschusses fur Hoizfragen, lnsbesondere 
Zahlentafel 9. Zu beachten ist hierbei, dafi besonders die Proben mit 
iiber 25 %  Feuchtigkeit Druckstabe mit Schlankheltsgraden von 25 bis 35 
(w =  1,20— 1,30!) waren.
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einzelt auftretende Mangel und Schaden auf ihre Ursachen zu unter- 

suchen und sie zu beheben. Selbstverstandiich habe ich in dieser Zeit 

auch vlele fremde Bauten aufmerksam studiert und mit Kollegen des 

In- und Auslandes Erfahrungen ausgetauscht. Ich glaube sagen zu diirfen, 

dafi mir meine berufliche Tatigkelt einzigartige Gelegenheit zur Samm- 

lung von Erfahrungen auf diesem Fachgeblete geboten hat, auf Grund 

dereń ich in diesem Zusammenhang folgendes feststellen kann:

Es ist m ir ke in  e in z ig e r  F a li b e kann t g e w o rden , in  dem 

e in  au f B ie gu n g  berechne tes  K an th o lz  oder ein e in te il lg e r ,  

au f K n lc ku n g  be rechne te r D ruckstab  un te r Irg e n d w ie  ge- 
arte ten  U m standen  versag t hatte .

D agegen  s ind  w ie d e rh o lt  u n te r  besonde ren  V e rha itn issen  

Z ugs tabe  und g e g lie d e r te  D ruckstabe  be schad ig t oder sogar 

ze rs tó rt w o rden , ebenso s ind  m ehrfach A nsch liisse  wegen 

O b e rw ln d u n g  der S ch e r fe s tig k e it gebrochen .

Hieraus geht hervor, dafi unsere bisherigen Vorschriften nicht in jeder 

Hinsicht gleiche Sicherheitsgrade zur Folgę hatten. Ungleiche Sicherheits- 

grade bei den yerschiedenen Beanspruchungen bedeuten aber Baustoff- 

yerschwendung, da stets die Spannung mit dem geringsten Sicherheltsgrad 

fflr das ganze Tragwerk entscheidet. Zu beachten ist dabei, dafi unsere 

Normen sich seit Jahren fflr Verbindungen, die auf Grund von Versuchen 

bemessen werden, mit dreifacher Sicherheit begnugen. Obwohi die 

iiblichen Versuche in mancher Hinsicht nicht yóiiig der praktischen Ver- 

wendung entsprechen, auch das Versuchsverfahren und seine Auswertung 

bisher zlemlich roh zu sein pflegt und die yerlangte Sicherheit daher zum 

Tell oft nur auf dem Papier steht, hat sich dieser Sicherheltsgrad, aufs 

Ganze gesehen, doch durchaus bewahrt. Zur Herstellung eines besseren 

Verhaitnisses zwischen den yerschiedenen Spannungen schlage ich fflr die 

Neubearbeitung von DIN 1052, immer unter Voraussetzung einer Holz- 

beschaffenheit nach Gflteklasse II, folgende Anderungen der Spannungen 

fflr Nadelholz vor:

1. Die zulassige Druckspannung in Faserrichtung von 80 auf 90 kg/cm2 
zu erhohen. (Sogar eine Erhóhung auf 100 kg/cm- erschiene ver- 
tretbar.) Im Durchschnitt wird dadurch der Sicherheitsgrad von 
3,75 auf 3,33 (fflr Holz an der unteren Grenze der Gflteklasse 11 
auf etwa 2) ermafiigt. Da Druckstabe yorwiegend auf Knickung 
bemessen werden, wird hierauf unten noch zurflckgekommen;

2. die Biegespannung auf etwa 105 kg/cm- zu erhohen und die Ein- 
schrankung fflr den Wohnhausbau zu streichen. Die Sonder- 
behandlung des Wohnhausbaues dflrfte auf die Absicht zurfick- 
zufuhren sein, das unangenehme Schwingen und Durchbiegen der 
Deckenbaiken herabzusetzen. In der jetzigen Fassung wird dadurch 
aber auch das Dachstuhlholz, fflr das dieser Gesichtspunkt nicht 
in Betracht kommt, betroffen. Ubrigens wird durch die Spannungs- 
herabsetzung der Zweck der Verkleinerung der Durchbiegung nur 
sehr unvollkommen erreicht3);

3. die Scherspannung von 12 auf 8 kg/cm2 herabzusetzen. Die Scher- 
festigkeit ist auf Grund von Messungen an kleinen Probekórpern 
bisher flberschatzt worden. Neuere Versuche haben gezeigt, dafi 
sie mit zunehmender Scheriange wegen ungleichmafiiger Kraft- 
yerteilung abnlmmt4). Zudem kann die Scherf estigkeit durch nach- 
tragliches Auftreten von Schwlndrissen sehr beeintrachtigt werden. 
Obrigens wurde die z. Z. zugelassene Scherspannung von erfahrenen 
Konstrukteuren bisher schon nicht voll ausgenutzt;

4. die Spannungsermafiigungen fflr der Nasse ausgesetzte Bauteile 
und fflr Gerflste aus frisch gefalltem Holz nicht schematisch fiir 
alle Spannungen auf 73 festzusetzen, sondern fflr Druck || zur Faser 
bei V:i żu belassen, fflr die iibrigen Spannungen aber auf l/e zu 
ermafiigen. Bei Biegung und Scherung mag diese Abminderung 
im Vergleich zur Festigkeitsminderung etwas zu klein erscheinen. 
Durch die yorgeschlagene Herabsetzung der Scherspannung ist hier 
aber immer noch ausreichende Sicherheit gewahrleistet, und die 
Biegespannung scheint auch nach obigem Vorschiag noch reichliche 
Sicherheit aufzuweisen;

5. fur die Spannungserhóhungen die alte Fassung von DIN 1052, Aus- 
gabe vom Juli 1933, wiederherzustellen. Danach waren Spannungs
erhóhungen um 1/(} zulassig:
a) „bei Bauten untergeordneter Bedeutung". Gerade fflr solche 

Bauten (wie etwa Feldscheunen, Holz-oder Kohlenlagerschuppen) 
wird Holz mit Vorliebe yerwendet, und es ist eine nicht zu 
vertretende Verschwendung, an solche Bauten gleich hohe An
forderungen zu stellen, wie etwa an Bahnsteig-, Ausstellungs- 
oder Werkstatthalien, bei denen ganz andere Werte an Menschen- 
leben und Gfltern auf dem Spieie stehen.

3)B e is p ie l :  Fur ein Gebalk von 5,0 m Spannweite und 0,70 m 
Balkenabstand bel 500 kg/m- Gesamtlast wird /W =1092 kgm. Mit den 
beiden Querschnltten 18/20 und 10/25 cm ergibt sich folgender Vergleich:

Querschnitt Spannung Durchbiegung 
18/20 cm . . 360 cm2 91 kg/cm2 2,38 cm
10/25 cm . . 250 cm2 105 kg/cm2 2,20 cm,

d. h. der hóhere Balken bat trotz 15°/o hóherer Spannung und 30%  Holz- 
ersparnis eine um 7,5% kleinere Durchbiegung, und dabei genflgt sogar 
ein Rundholz vom gleichen Durchmesser!

4) Vgl. G raf, Heft 22 der Mitteilungen des Fachausschusses fflr Holz- 
fragen.

b) „bei Dach- und Hallenbauten, wenn sorgfaitige Auswahl des 
Holzes und eine den strengsten Anforderungen genflgende 
Berechnung, Durchbildung und Ausfiihrung des Bauwerks ge- 
sichert ist. Hierzu ist der Nachweis zu erbringen, dafi der 
entwerfende Fachmann und der ausfiihrende Unternehmer 
wiederholt einwandfreie Bauwerke gleicher Art entworfen und 
ausgefflhrt haben".

Der zweite Satz dieser Bedlngung enthait einen objektiy zu er- 

bringenden Nachweis und gibt so die Móglichkeit, einer gummiartigen Be- 

griffsausweitung entgegenzutreten. Die in die drei letzten Satze der Neu- 

fassung eingearbeiteten yerwaltungsmafiigen Erschwerungen (s. S. 397) be

deuten fflr alie Beteiligten eine unnótlge Belastung, sollten kfinftlg fflr die 

normaien Falle —  wo sie m. E. gar keine Aussichten haben, beachtet zu 

werden — wegfailen, und waren nur etwa am Piatz, wo von den erhóhten 

Spannungen der Gflteklasse I Gebrauch gemacht werden soli. Unverandert 

biiebe demnach die Zugspannung trotz der erwahnten Fehlschiage. Dies 

scheint tragbar, da die Gfltenormung kflnftig eine sachgemafie Holzauswahl 

erleichtert, und es sich bei den bisherigen Versagern um vereinzelte 

Ausnahmefaile, meist mit Haufung yerschiedener ungflnstiger Umstande, 

handelte.

K n ickung . Leider ist die fflr Vollstabe durch die Erfahrung er- 

wiesene Zuyeriassigkeit bei gegliederten Staben nicht ln demselben Mafie 

yorhanden. Bei hohen Schlankheitsgraden und bei stark gespreizten, 

dielenartigen Einzeląuerschnitten haben geringe Dberschreitungen der 

rechnungsmafiigen Last oder haufige Erschfltterungen (z. B. durch Fórder- 

bander oder Transmissionen) wiederholt zu bedenklichen Verformungen 

gegliederter Stabe gefiihrt und nachtragliche Verstarkungen nótig gemacht.

60 80 100 ko no
Schlonkheitsgrad

Abb. 1. Knickberechnung nach DIN 1052, 1. u. 2. Ausgabe, 

sowie nach dem Vorschlage des Verfassers.

Die Ursache dieser Erscheinungen ist lSngst erkannt in der zu nachgiebigen 

Verbindung der Einzelstabe, wenn diese in iiblicher Weise durch Bolzen, 

Dflbel oder Nagel hergestellt ist. (Nur durch Verleimen der Bindehólzer 

werden die theoretischen Knicklasten ungefahr errelcht.) Die Nachgiebigkeit 

der Verbindung yerringert das wirksame Tragheitsmoment. Obwohl noch 

umstritten ist, ob aus den bisherigen Versuchen der Grad der Abminderung 

erschlossen werden kann, hat DIN 1052 in der Ausgabe vom Mai 1938 

die bekannte Formei , ,
i  —  I  4 -Jw o i 4

von frflher flbernommen. Darflber hinaus wurde die Berechnungsweise 

gegliederter Druckstabe dadurch yerscharft, dafi Sprelzungen a > 2 d  

nicht mehr rechnerisch berflcksichtlgt werden diirfen. Ferner mufi das 

kleinste Tragheitsmoment des Einzelstabes J e in cm4 mlndestens

15 5  V
— ; - sein, wo 5 die Gesamtstabkraft in t, sk die Knickiange des

Gesamtstabes in m und n die Zahl der Einzelstabe ist. Diese Gleichung 

yerlarigt mit anderen Worten von den Einzelstaben fiir ihren Lastanteil 

noch 1,5-fache Sicherheit nach E u le r , wobei jede yersteifende Wirkung 

der Bindehólzer aufier Betracht bleibt. Diesen Verscharfungen gegeniiber 

steht eine kieine Vergunstigung insofern, ais die w-Werte in der Fassung 

vom Mai 1938 zwischen .̂ =  0 und 100 auf glelchbleibende3,75-fache Sicher

heit abgestellt werden, wahrend frflher die Sicherheit in diesem Bereich
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geradlinlg von 3,75 auf 4,50 anstieg. Abb. 1 zeigt fiir Vollstabe aus 

Nadelholz die Auswirkung dieser Anderung, sowie meines Vorschlages 

auf Erhóhung der Druckspannung in Faserrichtung auf 90 kg/cm2, wobei 

bis 7. =  100 eine gleichbleibende Sicherheit von Z ll3, von 100 bis 200 

geradlinlg auf 473 ansteigend, vorgesehen ist. Die m-Werte andern sich 

daher gegeniiber DIN 1052, 2. Ausgabe, erst ab 1.— 130 um eine Klelnig- 

keit «  2,5<>/0).
In Abb. i 5) ist gezeigt, wie sich die Vorschriften fiir gegliederte Stabe 

bei Erhóhung der Druckspannung auf 90 kg/cm2 unter Einhaltung der 

Knicksicherheit nach meinem Vorschlag (Abb. 1) auswirken. Die friiher 

zugelassene —  ohne Abminderung des Tragheitsmoments ermittelte — 

Last Ist durch die 100%-Linie dargestellt. Die dicken Linien geben die 

Auswirkung des /^-Yerfahrens, die gestrichelten die zusatzliche Ein- 

schrankung durch das Mindesttragheitsmoment des Einzelstabes. Nicht 

zum Ausdruck kommt dabei, daB Spreizungen a > 2 d  rechnerisch nicht 

mehr berQcksichtigt werden diirfen. Schon durch das J w-Verfahren allein 

sind die zulassigen Lasten ln grofien Bereichen auf 50%  ur>d weniger 

herabgesetzt. Durch den Nachweis von Je wird vollends auch bei den 

praktisch am haufigsten vorkommenden Schlankheitsgraden von 20 bis 50 

die zulassige Last unverhaitnismafiig verringert. Bel 2 =  40 betragt die 

Last fiir a =  d nur noch

Mangel wurden neben amerikanischen Veróffentlichungen vor allem die 

Untersuchungen der Materialpriifungsanstalt der Technischen Hochschule 

Stuttgart unter Prof. G raf und statistische Erhebungen an bestehenden 

und im Bau begriffenen Holzbauten herangezogen. Beabsichtlgt ist eine 

Staffelung der zulassigen Spannungen, etwa im Yerhaitnis 0,7: 1,0: 1,3.

100
50%, fflr a — I d  gar o/0 
nur noch 23% (1!) der gg 

fruheren Werte. Waren 

die gegliederten Holz- g0 

stabe nur annahernd 

so schlecht, wie sie 70 

hier behandelt werden, 

so muBten Hunderte von eo 
Hallen aus damaliger 

Zeit eingestiirzt sein. so 
Von verschwindend 

wenlgen Ausnahmen ab- 10  
gesehen haben sich 
diese Bauten aber durch- 30 
aus bewahrt, und kein 

Mensch denkt daran, 20 

sie zu verstarken. Es 

kann kein Zwcifel sein, 10 

daB die Vorschriften 

iiber gegliederte Stabe 0 

in der jetzigen Fassung 

weit iibers Ziel hinaus- 

schieBen und auf ein 

vertretbares MaB zu- 

ruckgeschraubt werden 

miissen.
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Abb. 2. Zulassige Tragkraft 

verschieden gespreizter zweiteiliger Knickstabe 

in %  der theoretischen Tragkraft.
D i c  g e s t r i c h e l t e n  L i n i e n  e r g e b e n  s i c h  a u s  d e m  N a c h w e i s  

d e s  T r a g h e i t s m o m e n t e s  Je d e s  E i n z e l s t a b e s .

II. Gutenormung fiir Bauholz nach DIN 4074.

Die Festlgkeit des Holzes ist durch waldbauliche MaBnahmen kaum 

nennenswert zu beeinflussen, sie schwankt schon an fehlerfreien Stiicken 

stark. Naturgegebene Eigenschaften, wie Astigkeit, Rissebildung, Schrag- 

faserigkeit und Drehwuchs erhóhen diese Streuung noch betrachtlich. 

Der Weg, iiber hochwertigeren Rohstoff zu hóherer Baustoffausnutzung 

zu gelangen, wie er auf anderen Gebieten mit Erfolg eingeschlagen 

wurde, ist im Holzbau nicht gangbar. Hier muB durch entsprechende Aus- 

wahl des Naturerzeugnisses eine bestmógliche Nutzung angestrebt werden.

Die Sortierung des Nadelschnittholzes nach Giiteklassen, die die 

„Verordnung iiber die Preisbildung fiir Nadelschnittholz' vom 11. Ok- 

tober 1938 gebracht hat, ersetzt die bisherigen unterschiedlichen Holz- 

handelsgebrauche durch eine fur ganz Deutschland giiltige Regelung, die 

auBerdem fast durchweg mit den friiher iiblichen dehnbaren Begriffen auf- 

geraumt und an dereń Stelle eindeutlg mefibare Anforderungen gesetzt 

hat. Sie wird In Einzelheiten noch vervollkommnet werden kónnen, stellt 

aber ohne Zwelfel einen grofien Fortschrltt dar. Die Klassen sind hier 

im wesentllchen nach den Geslchtspunkten der Schónheit und Bearbelt- 

barkeit, nicht aber der Festigkeit eingeteilt. Beim Bauholz beschrSnkt 

sich die Sortierung kiugerweise auf die ln die Hand des Sagers gegebene 

Beschaffenheit des Einschnitts. Bei Schnittklasse A wird verlangt, daB 

Baumkanten schrag gemessen an keiner Stelle 1/8 der grófieren Quer- 

schnlttseite, bei Schnittklasse B 73 dieses Mafies iiberschreiten diirfen. 

Schnittklasse C muB auf allen vier Seiten auf ganze Lange von der Sage 

gestreift sein.

Eine Guteklasseneinteilung des Bauholzes nach Festlgkeit, die allein 

die Voraussetzung fiir eine vollkommenere Baustoffausnutzung ais bisher 

bilden kann, bringt das vor kurzem erschlenene Normenblatt DIN 4074. 

Vorgesehen sind drei Giiteklassen, dereń Bedingungen in Tafel 2 gekflrzt 

wledergegeben sind. Zur zahlenmafligen Abgrenzung der zulassigen

5) Vgl. hierzu auch S e itz , Bauing. 1932, S. 348.

Bedingungen der G iiteklassen 1 -m . (g e k u rz ł)
1 l 3 1

Benennung der 
Giiteklassen

Giiteklasse I  
Bauholz mit besonders bober 

Tragfahigkeit

Giiteklasse U  
Bauholz mit gemhn- 

ticher Tragfahigkeit

Giiteklasse IR 
Bauholz mil geringer 

Tragfahigkeit
1. Allgemeine 

Beschaffenheit
2.. Schnittklasse

3. Motthattigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Feuchtigkeit Das Ito/z darf halbtrocken 
auf den trockenen Zustan 
Im ubrigen vgt. DIN 1052

eingebaut mrden, ab 
i  fur dauernd zuriic 
und DIN 1071

er so, daB es bald 
kgehen kann.

5. Mindest- 
raumgemcht

Mindestraumgemcht bei 
20% feuchtigkeit in kg/dm3

Probekórper
ast-
fre i

mit
fisten

fichte und fanne 
Kiefer und Idrche

0.3S
m

0,10
0.1S

6. Jahrringbreite Ringbreiten uber Imm 
hdchstens bei der ttdlffe des 
Oaerschnitts zuiassig

7. Aste
a ) Durchmesser des 

einzelnen As/es 
im Hrhdltnis zur 
Breite der Ouer- 
schnittsseite, an 
der er sitzt

bis 1/5 der Breite, 
aber nicht Ober Scm

bis 1/3 der Breite, 
aber nicht iiber 
7cm

bis 1/2 der Breite

b) Summę der Ast- 
durchmesser auf 
Kem Lange auf 
jeder Flachę

bis 2/5 der Breite bis 2/ j der Breite bis 3 /l der Breite

8. Fasenertauf grdffte Neigung der Fasi 
a.) gemessen nach den Sc 

oder 1 : 10

r  zu den Langskante 
hmndrissen 

1--5

1

1:3
b ) wenn Schmndrisse fehten, nach den Jahrrin 

1-15 | 1-8
gen

1 :5

3. Kriimmung zulassige Pfeiihóhe, bezogen auf 
a) 2 m MeSlange an der Sie/te der groBten Kriimmung:

5mm I Bmm | I5mm
b) die Gesamtiange L, aber nur bei Druckslaben: 

1/WO | 1/250

Tafel 2.

Es w3re nun am beąuemsten, wenn der Verbraucher sein Holz elnfach 

im nachstbesten Sagewerk in der seinem Verwendungszweck eben noch 

entsprechenden Giiteklasse bestellen kónnte. Dem stehen aber erheblichc 

Hindernisse im Weg:

1. Die Sagewerke haben voriaufig kein mit der Handhabung der 
BauholzgOteklassen vertrautes Personal und werden sich das auch 
nicht kurzfristig zulegen kónnen.

2. Die durch die Marktordnung festgelegten Preise sind fiir Bauholz 
nur nach Langen, Starken und Schnittklassen gestaffelt. Es kann 
aber auch bei ruhigerem Geschaftsgang ais heute nicht erwartet 
werden, daB sich Sager mit solchen nicht einfachen DIngen ohne 
ins Auge springenden Vorteil befassen.

3. Jeder Einschnitt von Listenbauholz nach Giiteklasse I ist mit grofiem 
Wagnis verkniipft, weil in der Regel nicht vorausgesagt werden 
kann, ob ein fiir diesen Zweck vorgesehenes Rundholz tatsachllch 
entsprechendes Kantholz liefert. Stellen sich nach dem Einschnitt 
Mangel heraus, die das Stilck in Giiteklasse II oder gar III ver- 
weisen, so ist es zum Ladenhiiter verurteilt, oder es muB unter 
zusatzlichem Schnittlohn und meist erheblichem. Schnittverlust fiir 
einen geringeren Zweck nachgeschnitten werden.

Viel kleiner ist das Wagnis bei Giiteklasse II, da hier bel einiger Obung 

schon dem Rundholz die ausreichende Eignung etwa angesehen werden 

kann. Behoben ware die durch Ausschufl drohende Schwierlgkeit nur da, 

wo fur ein und dieselbe Abmessung der Absatz in allen Giiteklassen 

gesichert ist. Dies ist heute zwar bei Brettern, Dielen, Latten, auch bei 

Eisenbahnschwellen, nicht aber bei Bauholz der Fali.

im Hinblick auf diese Schwierigkeiten, und weil sich auf solche 

Weise m. E. iiberhaupt nicht die hóchstmógliche Leistung aus unserem 

Holz herausholen lafit, bin ich von Anfang an dafiir elngetreten, dafi die 

Anwendung der Bauholzgiiteklassen in d ie  H ande  des weiterver- 

a rbe ite nden  B au fachm annes , sei er In g e n ie u r  oder Z im m er- 

m e iste r, ge leg t w ird , und dafi die G iite m e rk m a le  n ich t vom  

ganzen  H o lzs tiic k , sondern  nur von den en tsp rechend  hoch 

bean sp ruch ten  T e il en e r fu l l t  zu w erden  brau  che n. In den meisten 

Fallen ist ein Stiick Holz nicht an allen Stellen gleich hoch beansprucht. 

Deckenbalken z. B. sind nur etwa im mlttleren Drittel ausgenutzt. Die
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DIE BAUTECHNIK

Fachschrlft f. d. ges. Baulngenlcurwesen

Stabkrafte in den Gurten von Dreleckbindern sind am Auflager vlel gróBer 

ais gegen die Mitte der Spannweite zu. Bei Eckstielen von Funktflrmen 

nehmen die Stabkrafte nach unten zu. Bei Zugstaben kommt cs vor allem 

auf gute Beschaffenheit an den durch Anschliisse verschw3chten Teilen 

an. Aste beeintrachtlgen die Biegefestlgkeit in der Zugzone viel mehr 

ais in der Druckzone usw. In vielen Failen kann somit durch verst3nd- 

nisvolle Weiterverarbeltung sehr viel gerettet, durch Glelchgultigkeit 

oder Utikenntnis allerdings auch viel verdorben werden. Jedenfalls aber 

zeigen diese Beispiele, dafi die Bauholzgfltenormen zweckmafiigerweise 

nicht vom S3ger, sondern vom entsprechend geschulten Weiterverarbeiter 

gehandhabt werden miissen. Im einzelnen wird etwa folgendermafien zu 

verfahren sein:

G iitek lasse  III ist vor allem dort am Platz, wo aus praktlschen 

Grflnden eine hohe Festigkeitsausnutzung ohnehin nicht móglich ist, wie 

meist bei auszumauerndem Fachwerk, Schiftsparren, kurzeń GcbSlk- 

wechseln, Biigen, Futterhólzern in Dachbindern u. dgl. Die Gflteanforde- 

rungen sind hier so gering, dafi die wenigen, auch dieser Klasse nicht mehr 

entsprechenden Stflcke durch besonders grobe Fehler auffallen miissen.

G iite k lasse  II ist iiberall da zu verwenden, wo von den im vorher- 

gehenden Abschnitt behandelten Spannungen Gebrauch gemacht werden 

will, also z. B bei frelgespannten Dachbindern, aber auch bei statisch 

ausgenutzten Gebalken, Pfetten, Sparren usw. Auch diese Anforderungen 

sind mit unserem einheimischen Nadelholz nicht schwer zu erfflllen, zu

mal, wie gesagt, oft nicht alle Steilen eines Holzcs In vo!ler Hóhe be- 

ansprucht sind. Jedenfalls haben bisher schon manche Betrlebe aus freien 

Stiicken und eigener Erfahrung das Holz etwa so ausgewahlt, wie es jetzt 

Klasse II vorschreibt. Durch die Bedlngungen dieser Giiteklasse wird 

nun auch den priifenden Steilen ein objektlver GfltemaBstab an die Hand 

gcgeben, was mit der Zeit zu einer Verbesserung der Holzbauwerke fuhrt 

und um so mehr die jetzt vorgeschrlebenen und oben vorgeschlagenen 

Spannungen rechtfertigt.

G iite k la sse  I soli und kann nicht fur ganze Tragwerke —  auch 

nicht besonders hochwertlge wie etwa Funktiirme —  vorgeschrieben 

werden. Ihre Verwendung wlrd immer nur an vereinzelten Steilen oder 

bel ganz bestimmten Bauglledern am Platze sein. Wo von den erhóhten 

Spannungen der Giiteklasse I Gebrauch gemacht werden will, ist dies in 

der statischen Berechnung und den Planen anzugeben, aufierdem sind an 

den verwendeten Hólzern die diesen Anforderungen entsprechenden Steilen 

blelbend so zu kennzeichnen, dafi sich aus dem Zeichen die fiir die Holz- 

auslese verantwortliche Person eindeutig feststellen lafit. Selbstverst3ndlich 

miissen die fiir die Holzauswahl Verantwortlichen eine entsprechende 

Schulung erfahren haben. Damit ist nicht gesagt, dafi die Holzauswahl 

nur von Technikern oder Ingenieuren getroffen werden kónnte, auch 

Melster, Pollerc, Vorarbeiter oder Zlmmerleute kónnen, Schulung und 

Verantwortungsgefflhl vorausgesetzt, solche Posten ausfiillen. Schon durch 

die Fórmlichkeiten, die mit der Benutzung dieser Giiteklasse verbunden 

sind, mufi Mifibrauchen durch unverantwortliche oder unzulangliche Betrlebe 

vorgebeugt werden.

Nur wenige Betriebe mit entsprechender Erfahrung, geschultem 

Personal und gunstiger Holzversorgung werden von den Vorteilen der 

Giiteklasse I regelmafilg Gebrauch machen kónnen. Fiir die Mehrzahl 

der Betriebe wird sich dlc Anwendung der Giiteklasse I auf besonders 

geelgnete Ausnahmefaile beschranken. Wo solche gegeben sind, wird 

sich nach der jeweiligen Holzbeschaffenhelt richten und durch Probieren 

festgestellt werden miissen. AUzu grófier Optimismus hinsichtlich der 

wlrtschaftlichen VortelIe, die durch Giiteklasse I erzielt werden kónnen, 

Ist nicht am Platze. Eine 3 0 % 'g e Spannungserhóhung hat noch lange 

kelne 30% igc Senkung der Selbstkosten oder auch nur des Holz- 

verbrauches zur Folgę. Den privatwirtschaftllchen ErsparnlsmógUchkeiten 

sind m. E. recht enge Grenzen gesetzt. Es ist deshalb zu erwagen, ob 

entsprechend dem bei Elnhaltung der Giitevorschriften erzielbaren Festig- 

keitszuwachs von etwa 50 °/o nicht von Anfang an etwas iiber die bisher 

vorgesehene 30°/oige Spannungserhóhung hlnausgegangen werden kann.

Weiter kónnte wohl unbedenklich eine Erleichterung etwa im folgenden 

Slnn in DIN 4074 eingearbeitet werden:

a) fiir Giiteklasse II: cln Holz, das sonst der Giiteklasse II entspricht, 
in einer der Bedlngungen 7 bis 9 jedoch nur den Anforderungen 
der Giiteklasse 111 geniigt, gilt troizdem ais Giiteklasse II, wenn es 
mindestens 2 der Bedlngungen 5 bis 9 fflr Giiteklasse I erfflllt.

b) fflr Giiteklasse I: ein Holz, das sonst der Giiteklasse I entspricht, 
In einer der Bedlngungen 7 bis 9 jedoch die zulassige Fehler- 
grenze um nicht mehr ais 1/3 flbcrschreitet, gilt noch ais Gflte- 
klasse I, wenn es mindestens 2 Bedlngungen von 5 bis 9 relchlich 
erfflllt.

III. Abmessungen von Nadelschnittholz nach DIN 4070, 4071 und 4072.

Durch die ,Verordnung zur Regelung der Abmessungen von Nadel

schnittholz'" vom 14.12.1938 wurden die Normbiatter DIN 4070, 4071 

und 4072 verbindllch eingefflhrt. Die Vorteile elnheltlicher Spundung 

nach DIN 4072 sind offenslchtlich, auch eine Yereinheltlichung der Dicken

von Brettern und Bohlen ist zu begrflfien. Schwerer zu beurtellen ist 

die Auswirkung von DIN 4070, soweit Kantholz und Balken in Betracht 

kommen6). Sicher handelt es sich hier um eine Frage von grófiter Wich- 

tlgkeit, die eingehendc Prflfung verdient. Dabei darf bei aller Anerken- 

nung der Bestrebungen des Normenausschusses nicht unerórtert bleiben, 

ob die Normung auf diesem Gebiete flberhaupt Vorteile versprlcht und 

welche.

Mit allgemelnen Vergleichen Ist hier wenig getan. Die Normung 

der Walzprofile brachte dem Hfltten- und dcm Stahlbau unschatzbare 

VorteiIe: ganz abgesehen von der Vereinfachung und Verbilllgung in der 

Erzeugung und Lagerhaltung wflrden sich fflr die Weiterverarbcitung, bei 

Berechnung und Entwurf wie auch in der Werkstatt, grofie Schwierig

keiten ergeben, wenn jede Hfltte ihre eigenen Profile liefern wollte. 

Lassen genormte Holząuerschnitte ahnliche Vorteile erhoffen? Zunachst 

bestehen wesentliche Untcrschiede. Die Holząuerschnitte sind durch nur 

zwei Mafie, Breite und Hóhe, bestimmt, die Walzprofile dagegen meist 

durch fiinf bis sleben Mafie, sie hatten also eine Normung viel nótiger. 

Die Sagegatter erzeugen mit derselben Lelchtlgkeit genormte und un- 

genormte Rechteckąuerschnitte und Seitenabmessungen mit geraden, 

ungeraden oder halben cm, und jedes Sagewerk ist dazu ohne weiteres 

imstande. Die Elnfachheit der Rechteckąuerschnitte im Holzbau macht 

Tabellenwerke fast belanglos. Dem Stahlbau stehen, abgesehen von den 

Waggon- und Schiffbausonderprofllen, annahernd 300 verschiedene Form- 

stahlprofile zur Verfiigung, wahrend DIN 4070 nur 32 Kantholz- und 

Balkenproflle enthalt. Aufierdem ist die Anfertigung von nichtgenormten 

Walzprofllen nicht verboten, sondern wo wlrtschaftllch vertretbar, fiir 

Sonderzwecke durchaus gebrauchllch. Man sleht, dieser Vergleich hinkt 

in jeder Hinslcht.

Aber in England, Holland, Belglen und manchen anderen Landem 

werden Im Bauwesen doch auch zum grofien Tell genormte Holząuer

schnitte verwendet?! Ja, aber hier handelt es sich um Lander ohne 

nennenswerte eigene Rundholzerzeugung und Sageindustrie, die das Holz 

geschnitten, zum Teii aus grófier Entfernung einfiihren mussen. Die Lang- 

wierigkeit der Beschaffung macht es unmóglich, in jedem Falle den 

sparsamsten Querschnitt zu benutzen, wenn er nicht vorr3tig ist. Auch 

besteht in diesen Landem keln solcher Zwang zum Holzsparen wie bei 

uns. Obrigens Ist auch nlrgends die Verwendung anderer Querschnitte 

untersagt, sie kónnen fiir Sonderzwecke aus Importlertem Starkholz nach 

Llste eingeschnitten werden.

E ines Ist aufierst w ic h t lg  und v o llk o m m e n  k lar: durch  

d ie  Q u e rsch n itts n o rm u n g  se lbst kann be i B auh o lz  n ie  e ine  

V erm inde rung  des H o lzv e rb rau che s , w oh l aber h a u f ig  e in  

M eh rve rb rauch  elntreten. Denn wo ein genormter Querschnitt am 

sparsamsten war, konnte er ja bisher schon gewahlt werden; wo aber 

ein ungenormter Querschnitt sparsamer war, ist er heute untersagt. Der 

Mehraufwand kann unter Umstanden sehr betrSchtlich sein. Wo z. B. 

fflr Dachsparren der Querschnitt 6/12 mit Widerstandsmoment W —  144 cm3 

eben nicht mehr ausreicht, steht ais nSchster genormter Querschnitt 10/10 

mit 100 cm2 zur Verfiigung, wahrend bisher z. B. 6/13 mit 78 cm2 gewahlt 

werden konnte. Der Mehrverbrauch betragt 28 °/0, und trotzdem werden 

die Durchblegungen um 30°/0 grófier, die Konstruktion wird also schlechter. 

An einer Reihe von Beispielen verschiedener Holzbauwelsen wurde der 

durch die Querschnittnormung bedlngte Mehraufwand an Holz ermittelt, 

s. Tafel 3. Der Mehrverbrauch schwankt stark, er wird im Durchschnitt 

auf etwa 10 bis 15 °/0 zu schatzen sein. Genau I3fit er sich nur fflr 

statisch berechnete Tragwerke feststellen; wo die Querschnitte gefuhls- 

mafiig geschStzt werden, ist aber etwa mit dem gleichen Mehraufwand 

zu rechnen.

Weiter bringt die Querschnittnormung in vielen Failen konstruktlve 

Erschwernisse. Dies gilt besonders beziiglich der Stofiverblndungen und 

Knotenpunkte beilngenieurholzbauten. Stofilaschen erhalten zweckmafiiger- 

weise etwa die 0,5 bis 0,7fache Dicke des gestofienen Holzes. Vor allem 

bei den starken Hólzem fehlen nun die zugehórigen, fflr Laschen ge- 

eigneten Abmessungen. Jeder konstruktlv tatige Ingenieur wird leicht 

Beispiele dieser Art in grófier Zahl flnden.

Wenn die verbindllche Normung der Bauholząnerschnitte angesichts 

dieser, ln jetziger Zeit besonders schwerwiegenden Nachteile flberhaupt 

noch eine Berechtigung haben soli, so mflfiten den Nachteilen sehr wlchtige 

Vorteilc gegenflberstehen. Worin kónnen dlese bestehen?

Denkbar w3ren Vorteile im Rundholzeinschnitt, und zwar entweder 

durch gflnstigere Rundholzausnutzung oder durch Verringerung des 

Schnlttlohnes. Nun ist nicht einzusehen, weshalb Querschnltte in ge

raden Zentlmeterzahlen zu gflnstigeren Schnittergebnissen fflhren sollten, 

ais solche mit ungeraden oder gemischten Zahlen. Erst wenn das

6) DIN 4070 enthalt aufierdem noch die Abmessungen von Dachlatten. 
Dlese gehóren sowohl nach ihrer Erzeugung wie nach den Handels- 
gebrSuchen zu den Schnittwaren und w3ren deshalb zweckmafilger in 
DIN 4071 aufgenommen worden. Die folgenden Ausfiihrungen betr. 
DIN 4070 beziehen sich nur auf „Kantholz" und „Balken“.
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Rundholz in bestimmten genormten Dicken anfiele, kónnten vielleicht 

besonders schnittgunstige Bauholząuerschnitte ermittelt werden. Die Hóhe 

des Schnittlohnes Ist ebenfalls nicht davon abhangig, ob Querschnitte mit 

geraden oder ungeraden Zahlen zu schneiden sind, sondern davon, ob 

eine Llste viele gleiche Holzdlcken enthalt oder nicht. Beąueme- Listen 

mit vlelen gleichen Abmessungen sind in genormten und ungenormten 

Abmessungen gleich gut móglich.

Nr. Bauherr bzw. Bau Entwurf Zeichnung Bauteil Holzverl
bisher

rauchm1
kunffig

Mehrre
m3

rbrauch
%

1 N.N. Kub/er 2361111 Haupttrager ( W 7.610 1,227 19.1
2 » V n n 0uer-u. Langstrager 15,116 18,120 3,301 21,9
3 N.N. • 2302/20. Norma/binder - - 3.311 18
9 » U V ■ / 05 Langstrager — — 2,283 10.8
5 N.N. - 2213/2 Pfettensparren/age 3.272 io,m 1.130 12,2
6 futterscheune 2317/2 Norma/binder 3,163 3.693 0.230 47
7 Fabrikbau » 2299/11 Norma/binder 5.130 6,186 1058 19,1
8 Auto - Union • /ta. Pfettensparren/age 52,119 69,682 16.963 32.1
9 Kellerneubau n 2333/1 Norma/binder 2.233 2,573 0.271 11,9
10 Getreide -LagerhaUe Bauherr — Binder 1,572 1,752 0,180 H I
11 X. X. S BU 3650 Binder L-26,50m i  710 1.255 HSfS IV
12 ■ » * Pfettensparrenfeld 2.210 2.610 oi no 16,7
13 x x  X.X. snu 3611 Binder 3,310 3.670 0.330 39
11 - - - > SparrenfeiJ 1.1H0 1,680 1210 16,7
15 Winlershall A.G. Wintershall 1331 Binder ‘i  133 1,973 0.820 19,8
1S Rohsatzschuppen ■ • • Pfe/ten, Sparrenentw. 1.632 5.832 1200 25,6
17 Wintershall A.G. Winlershall 1683 Sruckenfe/d L-25.00m 6,365 1,820 0655 123
18 Fórderbriicke n • L-2D.oom 7.216 8.261 1,016 111
19 Bei/hal/e 0. Appet — Binder 121.168 138,287 16,819 13,5
20 n n — Sparrenlage , 16,132 51,901 8,752 18.9

fheoretischer Lagerbestand bei Vorrat 
von je  20 Kan/ho/zern und Balken nach DIN 1070

Langen Ldngenstafe/ung Kantholz Balken Zusammen

1-6m 50 zu SOcm 
25 zu 25 cm

110m.3
250m>

235rn3
130m3

375m.3 
680m3

1-7m 50 zu 50cm 
25 zu 25 cm

215 m? 
100 m1

365 m? 
680m3

580 m3 
1080 m3

1-8m 50 zu SOcm 
25 zu 25cm

300m.3 
570 m.3

510 m3 
370m1

eto m3
1510 nt*

Tafel 4.

oder gar Grofibetriebe — sind die Voraussetzungen fflr eine Lagerhaltung 

in Kantholz und Balken nur ausnahmsweise, bei grofien Sagewerken oder 

bei Handelslagern an grofien Platzen gegeben. Fflr den Gcsamtabsatz 

wird auch in Zukunft der Listenbezug weitaus flberwiegen. Hlerzu 

kommt, dafi bei der derzeltigen Holzknappheit die Ansammlung aus- 

reichender Lagervorrate unwahrscheinllch und vielleicht nicht einmal 

wflnschenswert ist.
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Tafel 3. Mehrverbrauch an Holz bei Einhaltung von DIN 4070 

gegenflber freler Querschnittwahl.

Der einzlge ernsthafte Vortell genormter Bauholząuerschnitte Ist die 

Verelnfachung der Lagerhaltung und die Erlcichterung des Bezuges ab 

Lager. Gegenflber dem Listeneinschnitt bietet der Bezug ab Lager fol- 

gende Vortelle:

1. die Gftte der Ware kann sofort durch Besichtigung uberprflft 

werden;

2. die Ware ist je nach Lagerdauer trockener ais bel frischem Einschnitt;

3. die Lieferzeit ist kiirzer.

Demgegenflber stehen folgende Nachteile:

1. Lagerspesen und Zinsverlust wahrend der Lagerdauer;

2. nur bel sorgfaitiger Lagerung wird die Ware besser, schlechte 

Lagerung brlngt die Gefahr der Faulnis;

3. bei Lagerholz mufi stets ein gewisser L3ngsverschnitt ln Kauf ge

nommen werden. Dieser ist um so grófier, je kleinere Durch- 

schnittsiangen ln Frage kommen (demgemafi bei Holz grófier ais 

bei Walztragern mit flblichen Langen von 12 bis 15 m und je 

grófier die Langenstaffelungen sind). Fur Langen von 4 bis 6 m Ist 

bei Staffelung von 25 zu 25 cm durchschnlttlich mit 2 bis 3% . t>el 
Staffelung von 50 zu 50 cm mit 4 bis 6%  Langsverschnitt zu 

rechnen.

Der Bezug ab Lager kann erst dann in grófierem Umfange praktisch 

werden, wenn in den Werks- oder Handelslagern jeder genormte Quer- 

schnltt in Langenstaffelungen von 50 zu 50 oder besser 25 zu 25 cm mit 

einiger Wahrscheinllchkeit vorratig ist. Es nutzt nichts, wenn von jeder 

Sorte nup einige wenige Stflck auf Lager sind, so dafi der Kaufer auf 

das stflckwelse Zusammensuchen seiner Listę auf zahlrelchen Lagern an- 

gewlesen ist oder doch in der Hauptsache auf Listeneinschnitt zurflek- 

greifen mufi. In den meisten Holzlisten kommen einzelne Abmessungen 

mit 10 bis 100 Stflck, oft sogar mit noch wesentlich gróBeren Stflckzahlen 

vor. Schon ein ganz bescheidenes Lager mufite auf einen Durchschnltts- 

vorrat von 20 Stflck von jeder 

Abmessung eingestellt sein.

Der hierdurch bedingte Lager- 

vorrat ist aus Tafel 4 ersichtlich.

Unberucksichtigt ist dabei, dafi 

eigentlich alle Abmessungen 

in den drei Schnittklassen A, B 

und C yorhanden sein mflfiten.

Denn zu geringe Schnlttklasse 
ist oft technisch unbrauchbar, 

zu gute Schnittklasse bedeutet 

Holzverschwcndung.

Auch bei bescheidenen Anforderungen ergeben sich demnach Lager- 

inengen, die nur ganz vereinzelte, vorw!egend auf Bauholzelnschnltt ein- 

gestellte Sagewerke mit Rundholzkontingenten etwa von 15000 bis20000 fm 

an aufwarts und mit grofien Lagerschuppen halten kónnten. Bei der 

Struktur der deutschen Sageindustrie — viele Kleinbetriebe, wenig Mittel-

Abb. 3. Querschnitte, Widerstands- und Tragheltsmomente 

sowie erforderliche Rundholzdurchmesser bei scharfkantigem Einschnitt 

ais Vollholz (D J  und ais Halbholz (D2) fflr Querschnitte nach DIN 4070.

Die bisherlgen Betrachtungen gclten unabhanglg davon, welche Quer- 

schnitte im einzelnen ais genormt zugelassen und welche untersagt sind, 

Da bei der Aufstellung von DIN 4070 wohl ntemand an eine kflnftige 

Verbindlichkeitserkiarung gedacht hat, ist es nicht verwunderilch, dafi 

die genormten Querschnitte in mancher Hinsicht nicht befriedigen. Die 

ais Kantholz aufgefflhrten Querschnitte sind wegen der Vielseitigkelt 

ihrer Verwendung (fflr Pfosten, Fachwande, Binder, also teils auf Druck 

und Knlckung, teils auf Zug oder Biegung beansprucht) schwer zu be- 

urteilen. Jeder Konstrukteur wird aber den bisher sehr gebrauchllchen 

Querschnltt 8/12 cm unangenehm vermissen. Lelcht zu flberblicken sind 

dagegen die Verhaitnisse bei den Balken, die nur auf Biegung beansprucht 
werden und fflr dereń Tragkraft und Durchbiegung das Widerstands- 

bzw. Tragheitsmoment entscheidend ist. ln Abb. 3 sind die genormten 

Balken, geordnet nach zunehmenden Querschnitten, mit den zugehórigen 

Widerstands- und Tragheltsmomenten aufgetragen. Dabei sind die Kant- 

holząuerschnltte, die fur Sparren u. dgl. noch in Betracht kommen, mit 

aufgefflhrt. Die fflr vo!Istandig scharfkantlgen Einschnitt (ais VoIl- und 

Halbholz) erforderlichen Mindestdurchmesser des Rundholzes sind eben

falls ersichtlich. Es zeigt sich,

1. dafi von den Kanthólzern die Querschnitte 8/10, 10/14, 12/16 und 
14/18 wenig geelgnet sind;

2. dafi von den Balken die Querschnitte 16/20, 16/22, 18/22 und 20/20 
ganz ungeeignet sind, da ihre Tragkraft zum Teil erheblich geringer 
ist, ais diejenige der vorangehcnden Balken mit kleineren Quer- 
schnitten. Auch der Querschnltt 14/20 brlngt gegenuber 10/22 
nur einen geringen Zuwachs an Tragkraft, bel grofiem Querschnitts- 
zuwachs und gleichem erforderlichen Rundholzdurchmesser.

Eine bekannte Aufgabe lautet, denjenigen in einen Kreis von ge- 

gebenem Durchmesser einbeschriebenen. Rechteckąuerschnltt zu be- 

stimmen, fflr den das Widerstands- oder Tragheitsmoment ein Grófitwert 

wlrd. Die Lósung ergibt fflr das Widerstandsmoment das Seitenverhaitnls 

1 : y 2 , fflr das Tragheitsmoment 1:| '3 . Bei dieser Rechnungsweise 

bleiben aber die abfallenden Kreissegmente, die ja kelneswegs wertlos 

sind, unbewertet. Technisch und volkswirtschaftlich richtig sind Balken von 
móglichst grofiem Verhaltnis von Hóhezu Breite, wobei die oberen Grenzen 

durch die verfflgbaren Rundholzdurchmesser und unter Umstanden durch die 

Scherspannung gegeben sind. Privatwirtschaftlich mógen ąuadratische oder 

annahernd ąuadratische Querschnitte fflr den Sager insofern verlockend sein, 

ais sie beąuem zu schneiden sind und die gróBte Ausbeute an Hauplprodukt, 

d. h. am wenigsten Seitenware ergeben. Da der volkswirtschaftliche Vorteii 

den Vorrang vor dem prlvatwirtschaftllchen hat, gehóren Querschnitte wie 

16/20, 16/22, 18/22 und 20/20 ais Balkenholz nicht genormt, sondern ver- 

boten. Ais Kantholz mag 20/20 noch eine gewlsse Berechtigung haben7).

7) lm „Merkblatt flber Holzersparnis* des GeneraIbevollmachtigten 
fflr die Regelung der Bauwirtschaft vom 4. 4. 1939 werden hohe schmale 
Balkenąuerschnltte empfohlen. .Das gunstigste Verhaitnis b : h liegt 
zwischen 1 :2  und 1:3*. Damit ist die Unzweckmafiigkeit der Mehrzahl 
der Balkenąuerschnitte nach DIN 4070 klar erkannt.
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Soli die verbindliche Einfiihrung der Querschnittsnormung fiir Bauholz 

nicht entweder volkswirtschaftliche Schaden zur Folgę haben, oder durch 

grofiziigige Gewahrung von Ausnahmegenehmigungen zum groflen Teil 

auBer Kraft gesetzt werden, so muB sie m. E. auf den Einschnltt von 

Vorratsholz beschrankt werden. Sagewerke diirften also von DIN 4070 

abwechselnde Querschnitte nur bel Vorliegen der Holzliste eines Ver- 

brauchers einschneiden. Lauft eine Bestellung uber den Handel, so 

ware die Handelsfirma dafiir verantwortlich zu machen, daB sie nicht 

genormte Abmessungen nur insoweit bestellt, ais ihr Holzlisten von 

Verbrauchern vorliegen.
Bei einer solchcn Regelung konnte die Zahl der genormten Quer- 

schnitte noch ohne Nachteil erhebllch verringert werden. Tafel 5 enthalt 

einen Vorschlag fflr Norm- 

quer'schnitte von Vorratsholz.

Hlernach wiirde sich der theo- 

retische Lagervorrat laut Tafel 4 

auf etwa 30°/o ermaBigen, d. h. 
die Lagerhaltung in Vorrats- 

holz w3re sehr erleichtert, und 

auch kleinere Betriebe kOnn- 

ten schon praktisch brauchbare 

Lager in Vorratsholz halten. Es 

mag dahingestellt bleiben, ob 

auf diese Weise schon wahrend 

der Zeit empfindlichen Holzmangels eine grOfiere Lagerhaltung in Bauholz 

móglich wird. Zum mindesten aber w3re ein Weg gebahnt, der uns 

kunftig einem solchen Ziel n3herbrlngen wird.

IV. Einzelvorschiage.

In letzter Zeit sind teils von behOrdlicher, teils von privater Seite 

eine Reihe beachtllcher Vorschl3ge zur Holzersparnis im Bauwesen gemacht 

worden. Ohne Beriicksichtigung der mannigfachen MOglichkeiten, Holz 

durch andere Baustoffe zu ersetzen, selen im folgenden elnige bisher 

noch nicht geniigend beachtete Punkte herausgegriffen.

1. D achscha lung . Vor allem beim Bau von Schuppen und Hallen ist 

Pappdach auf Schalung sehr gebrauchlich, ausgezelchnet bewahrt und schwer 

vollwertig zu ersetzen. Sehr haufig wird Schalung in Nut und Feder vor- 

geschrieben. Diese Ausfuhrung bedingt wegen der Bearbeitung der Kanten 

und wegen des Ineinanderschubs einen Verlust von etwa 8 bis 10°/0- 'n 

vlelen Fallen lieBe sich dieser Verlust ohne nennenswerte Nachteile mit 

parallel besaumter Schalung vermelden. Wo Dacher hin und wieder be- 

gangen werden, mag das Pappdach durch gespundete Schalung besser ge- 

schont werden, da sich 

dle Einzellast hier auf 

grOfiere Breite verteilt.

Auch in der Dicke liefie 

sich oft noch sparen.

Unter Annahme von 

100 kg/cm2 Biegespan- 

nung ergeben sich die 

rechnerisch zulassigen 

Sparrenabstande

a) fiir 25 kg/m2 Eigengewicht und 75 kg/m2 Schneelast (ohne Wind 
und Einzellast)

b) fiir eine Einzellast von 100 kg bei Annahme einer Lastverteilung 
auf 40 cm Breite (fiir gespundete Bretter wohl ohne weiteres zulassig)

c) fiir eine Einzellast von 100 kg bei Annahme einer Lastverteilung 
auf nur 25 cm Breite (fiir parallel besaumte Bretter)

aus Tafel 6.

Man erkennt leicht, daB gleichmafiig verteilte Last (auch bei Hinzu- 

treten von Wlnddruck) nie entscheidend sein wird, und daB die statischen

MOglichkeiten in der Praxis kaum je ausgenutzt werden. Ich hOrte schon 

vor Jahren von einem in schneereicher Gegend des Sudetenlandes an- 

sSsslgen Zimmermeister, daB dort meist parallel besSumte 20-mm-Dach- 

schalung verwendet wird und Sparrenabst3nde von 1 m und mehr durchaus 

nicht gescheut werden. Auch wenn man nicht soweit gehen will, zeigt 

Tafel 6, dafi bel gegebenem Sparrenabstand oft mit schw3cherer Schalung 

oder bei gegebener Schalungsdicke mit gróBerem Sparrenabstand ais 

tiblich auszukommen ist.

In den Vereinigten Staaten hat sich teilweise die sogenannte vier- 

seitlg gespundete Schalung eingefiihrt, bei der die Bretter auch an den 

Stirnseiten mit Nut und Feder versehen sind und wie Schiffsboden mit 

schwebenden StOfien (StOfie unabhangig von der Sparrentellung) verlegt 

werden. Es entfallt dabei jeder L3ngsverschnitt. Die Eignung dieses 

Verfahrens sollte durch Versuche geklSrt werden.

2. S tre ifbO den . Fiir den Einschub zwischen Gebaiken, soweit er 

nur Fiillstoffe und nicht die Nutzlast zu tragen hat, konnten in den meisten 

Fallen aus 24 mm aufgespaltene Bretter verwendet werden.

3. A bstand  von Sparren , P fe tten  und  G eb a ike n . Allgemein 

gilt, dafi der Holzaufwand mit zunehmendem Abstand der Sparren, Pfetten 

oder Balken kleiner wird, solange dadurch keine Verst3rkung des quer- 

liegenden Bauglledes (also der Schalung oder Lattung, der Sparren oder 

des Fufibodens) notig wird. Der grOfiere Abstand fiihrt gleichzeitig zu 

st3rkeren Einzeląuerschnltten und verringert damit die Durchbiegung. 

Allerdings sind manchmal der Balkendicke durch das Rundholz Grenzen 

gesetzt.

4. V erm elden  von Q u e rschn ittschw 3ch ung en . H3ufig werden 

besonders auf Biegung beanspruchte Bauteile in der N3he des grOfiten 

Moments durch Kerben, Zapfenlocher u. dgl. verschwacht, so dafi der 

betreffende Balken auf ganze Lange dicker gewahlt werden mufi. Meist 

liefie sich dies durch Annageln von Brettstiicken, Knaggen usw. vermeiden.

5. H o lzv e rsc hw en du n g  aus a rc h ite k to n is c h e n  E rw agungen . 

Bis in die jungste Zeit lassen sich Belspiele aufweisen, wo aus archi

tektonischen Erwagungen ein weit uber das Notige hinausgehender Holz

aufwand getrieben wurde. Es mufi vom Baukiinstler verlangt werden, 

dafi er in der Gestaltung seiner Bauwerke Wege geht, dle ihnen auch in 

dieser Hinsicht den Stempel der Zeit geben.

6. A b rechnungsw e ise . Bei der immer noch weitverbreiteten Ab- 

rechnungsweise nach AusmaB, sei es nun einfach nach m3 Holzverbraucb, 

oder fQr die Holzlieferung nach m3, fur Abbund und Aufstellcn nach lfdm, 

hat der Unternehmer meist ein Interesse an groflem Holzverbrauch. Es 

empfiehlt sich, entweder einen Hochstverbrauch an Holz im voraus zu 

verelnbaren, iiber den hinaus eine Vergiitung nicht gewahrt wird, oder 

in geeigneten Fallen iiberhaupt einen Pauschpreis festzusetzen. Dieses 

Verfahren bletet zudem den Vortell, das die unproduktlve und oft-sehr 

zeitraubende Abrechnungsarbeit, fiir die man heutzutage weder auf der 

Unternehmerseite noch bei der Bauleitung Zeit zu haben pflegt, auf ein 

Mlndestmafi beschrSnkt wird.

7. Bem essung  auf G rund  s ta tischer B erechnung . Wo die 

Holząuerschnltte statlsch ermlttelt werden kOnnen und nicht andere Um- 

st3nde — wie etwa Abnutzung —  eine Rolle spielen, mufi kunftig immer 

mehr nach Berechnung und nicht nach Erfahrung bemessen werden. 

Wirkliche Erfahrung ist seiten. Ob unter bestlmmten Umstanden ein 

gewlsser Querschnltt noch ausreicht, mag oft durch Erfahrung zutreffend 

entschieden werden, kaum je aber wird Erfahrung angeben konnen, ob 

der vorgesehene Querschnitt die sparsamste LOsung darstellt. In den 

Zelten, in denen ausschliefilich nach Erfahrung bemessen wurde, hat der 

Holzverbrauch gegenuber heute noch kaum eine Rolle gespielt. Heute 

sind solche Verfahren iiberholt. Wo Einzelberechnung zu umstandllch 

ist oder noch nicht beherrscht wird, muB durch Bemessungstafeln ge- 

holfen werden.

Vorsch!ag fiir  Normquerschnitte von VorratsMz
Kantholz Balken

cmjcm cmi cm/cm cmi
6112 36 6/20 160
10/10 100 10/20 200
10/12 120 10/22 220
12/12 111 12/21 286
12/11 166 12/26 312
11/11 136 16/21 361

Tafel 5.

Bectmerisch zu/assiger Sparrenabstand in m

Hicie der 
Schalung 
in mm

fur WOkglm2 
gleichmaBig verteitter 

Last

fur 100kg 
bei// besaumter 

Schai

finze/tast 
bei gespundeter 

Jng
21 2.77 0,36 i i i
20 2,31 0.61 i  06
16 2.06 0.51 086

Tafel 6.

Alle Rechte vorbehalten. Die Arbeiten der ReichswasserstraBenverwaItung im Jahre 1938.
Von Ministerialdirektor Sr.=3n<!. cfjr. Gahrs.

(Fortsetzung

Hansakanal.

Zur Vorbereitung fiir den Bau des Hansakanals wurde am 1 Mai 1938 

eine der Wasserstrafiendlrektion Hannover angegliederte Vorarbeiten- 

abteilung in Hamburg-Harburg eingerichtet. Aufgabe dieser Abteilung 

ist die Ausfuhrung von ergSnzenden Vor- und Entwurfsarbelten zu dem 

aus dem Jahre 1930 stammenden Entwurf des Hansakanals. Dle er- 

ganzenden Entwurfsarbeiten umfassen den Einflufi auf Llnlenfiihrung und 

Kosten beim Ausbau des Kanals fiir das 1500-t-Schiff, die Berucksichti- 

gung der neuen Hamburgischen HafenerwelterungsplSne bei der Ein- 

miindung des Kanals in die alte Silderelbe, die Verbindung des Hansa

kanals mit Liibeck und den dreischiffigen Ausbau des Ems-Weser-Kanals 

von Bevergere bis zur Abzweigung des Hansakanals bei Bramsche fur 

das 1500-t-Schiff.

aus Heft 25.)

6. W estliche  K anale .

E r w e i t e r u n g  d e s  D o r t m u n d - E m s - K a n a l s .

Ziel und Zweck des Ausbaues sind in den Jahresberichten 19337) 

und 1935s) angegeben und zwei Lagepiane in den Berichten fur 1934®) 

und 193710) erhalten. Die Bauausfuhrung wird von den Neubauamtern 

Datteln, Munster I und II, Lingen und Meppen, den Wasserbau3mtern 

Hamm und Rhelne — Neubau — wahrgenommen und steht unter Leitung 

der Wasserbaudirektlon Munster (Westf.).

7) Bautechn. 1934, Heft 16, S. 219 (220).
8) Bautechn. 1936, Heft 20, S. 272.
9) Bautechn. 1935, Heft 17, S. 213 (214).

10) Bautechn. 1938, Heft 18, S. 228 (233).



Jah30.nju in 939 28 G ahrs , Die Arbeiten der Reichswasserstraflenverwaltung im Jahre 1938 403

Abb. 67. Bau des Stelnacker-Dukers in zwei Teilabschnitten 

unter Aufrechterhaltung einschiffigen Verkehrs.

Abb. 68. Baugrube des Stever-Diikers mit Aussteifungen 

aus Eisenbeton.

a )  T e l l s t r c c k e  v o n  D o r t m u n d — H e r n e  b i s  

z u r  A b z w e i g u n g  d e s  E m s - W e s e r - E l b e - K a n a l s  

(bei B e r g e s h ó v e d e ,  K a n a l - k m  108,3).

S tic h k a n a l nach Herne. 

L ippe- Se itenkana l D a tte ln — Hamm.

Am Stichkanal nach Herne wurde die Er

weiterung der 2. Fahrt an der Emscher fiir zwei- 

schiffigen Verkehr und 1500-t-Kabne zwischen 

km 2,0 und 3,6 fertiggestellt. In der alten Fahrt 

stellten die Engstelle bei dem wahrend der 

Ruhrbesetzung gesprengten Emscher-Diiker und 

dessen schlechter Bauzustand Hindernisse fiir den 

Schiffsverkehr dar und gaben Veranlassung, diese 

Fahrt vóllig aufzugeben, sie an beiden Enden durch 

Damme abzuriegeln und den Diiker zu beseltigen.

Am Dortmund-Ems-Kanal wurden die Er- 

weiterungsarbelten von Kanal-km 1,4 bis 9,3 nach 

Verlegung der letzten beiden von fiinf eisernen 

Rohrdiikern vollendet und die umgebauten 

Strafienziige mit ihren Briicken und Rampen 
samtlich dem Verkehr iibergeben.

Der ( ,Steinacker-") Diiker bei km 4,2 (Abb. 67) 

wurde unter Aufrechterhaltung einschiffigen Ver- 

kehrs und seiner Sicherung durch hólzerne Leit- 

werke in zwei Teilabschnitten nachelnander in Bau- 

gruben zwischen eisernen Spundwanden erbaut.

Lediglich der Bau eines Slcherheitstores bei 

km 4,6 bleibt auszufuhren und das jetzige Tor 

bei km 1,9 zu beseitlgen.

Abb. 69. Unterer Próbsting-Diiker 

aus Schleuderbetonrohren.

Mit der Ausfuhrung der Erdarbeiten auf der 

anschliefienden Strecke von Kanal-km 9,3 bis 13,3 

ist begonnen worden. Bei planmafiiger Fort-

fuhrung werden hier die Arbeiten im Jahre 1940 

vollendet sein.

Auf der Strecke bei Liidlnghausen von 

km 30,6 bis 36,0 wurden die Arbeiten fortgefiihrt.

Beim Bau des Stever-Diikers in der 2. Fahrt 

bei Ludlnghausen-Senden kamen zwecks Elsen- 

erśparnis Aussteifungen aus Eisenbeton zur An

wendung (Abb. 68).

Ebenfalls zur Eisenersparnls sind beim un

teren PrSbsting-Diiker in deryorgenannten 2.Fahrt 

Schleuderbetonrohre verwendet worden (Abb. 69).

Die Erweiterungsarbeiten bei Senden siid- 

westlich von Miinster (Westf.), die in reiner Erd- 

bauweise ausgefuhrt werden, wurden volIendet, 

wobei die grofien Bodenmengen zur Verfiillung 

der durch eine 2. Fahrt ersetzten alten Fahrt am 

Rlenbach Verwendung fanden.

Die 2, Fahrt bel Hiltrup wird voraussichtlich 

im Jahre 1940 fertiggestellt sein.

Abb. 70 zeigt das Oberhaupt des unteren 

Emmerbach-Dilkers in der yorgenannten 2. Fahrt, 

der in einzelnen BaublOcken aus Pumpbeton in 

trockener Baugrube hergestelit wurde.

Die 2. Fahrt am Konlgsweg bei Munster 

wurde begonnen; die gewonnenen Bodenmengen 

wurden zur Aufhdhung des Dammes einer den

A bb. 70.

Unterer Emmerbach-Duker, Einlaufbauwerk.

Abb. 71. Kanalerweiterung siidlich Munster mittels eiserner Spundwand. 

Im Yordergrunde Yerlegung eines eisernen Rohrdiikers.
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Abo. 75. tingieisige KeicnsDannurucke 

bei der 2. Fahrt Liidinghausen— Senden.

Abb. 76. Umbau der Reichsbahnbriicke bei Hamm 

am^Lippe-Seitenkanal. Einschwimmen eiserner Spundwandtafeln.

Abb. 72.

Becklembriicke am Stlchkanal nach Herne.

Abb. 73. Karl-von-Hartmann-Briicke bei km 33,1 

des Dortmund-Ems-Kanals,

Kanał kreuzenden Bahnlinie der Westfalischen Landeselsenbahn-Gesell- 

schaft verwendet, wobei eine stadtische Ausfallstrafie („Albersloher Weg“) 

unterfiihrt werden konnte.

Abb. 71 zeigt eine Erweiterungsstrecke siid

lich Mflnster mit eiserner Spundwand und nach- 

folgenderWegbaggerung der vorgelagertenBoden- 

massen. Im Vordergrunde die Verlegung eines 

eisernen Rohrdiikers in eine vorher ausgebaggerte 

Baugrube in der Kanalsohle.

Die Strecke von der Schleusengruppe bei 

Munster bis zu der im Bau befindlichen 2. Fahrt 

an der Ems wurde vollendet. Bei dem Ersatz 

alter Diiker durch eiserne Rohrdiiker kam bei 

ungiinstlgem Untergrund fiir die gegenseitige 

Verbindung der Rohrschiisse VerschweiBung in 

Anwendung.

Die 2. Fahrten an der Ems und an der Glane 

sind so weit gefórdert worden, daB ihre Inbetrieb- 

nahme Im Jahre 1939 zu erwarten ist.

Der sehr groBe Bedari an gutem Ton zu 

Dichtungszwecken, insbesondere fur die 2. Fahr

ten, wird aus einem weitraumigen Vorkqmmen 

am rechten Ufer des Dortmund-Ems-Kanals bei 

Kanał-km 130,8 gedeckt, von wo aus der Ton 

zunachst mittels eines 3 km langen schmal- 

spurigen Fórderbahngleises und dann mittels 

SchlffsgefaBes herangefahren wird.

Die Erweiterung der anschliefienden Kanal- 

strecke bis Riesenbeck (bei km 108) ist vollig 

abgeschlossen; sie wird nórdllch Riesenbeck 

demnachst begonnen.

An neuen Brucken konnten nach Mafigabe 

der zur Verfiigung gestellten Eisenmengen 

mehrere Bauten ausgefuhrt werden.

Die Becklembriicke, eine leicbte Fahrwegbriicke in km 1,51 des 

Stichkanals nach Herne Ist ais Vollwand-Gerbertr3ger auf drel Stiitzen 

angeordnet worden, der den Kanał wie auch eine ihm gleichlaufende 

ReichsstraBe iiberspannt (Abb. 72).

Fur die im Zuge der ReichsstraBe Datteln— 

Liidinghausen bei km 33,1 des Dortmund-Ems- 

Kanals ausgefiihrte und nach einem seinerzeit 

eifrigen Fórderer der Kanalplanung benannten 

„Karl-von-Hartmann-Briicke" wurde ein Langer- 

scher Balken gewahit, dessen Aussehen sich sehr 

gut in das Landschaftsbild einfiigt und den Fufi- 

gangern und Autofahrern einen besonders schónen 

Uberblick flber den Kanał und einen Schiffs- 

verkehr gewahrt (Abb. 73).
Die eingleisige Reichsbahnbriicke bei 

km 0,388 an der 2. Fahrt Liidinghausen— Senden 

Ist alś schrag zur Kanalachse llegende Dreigurt- 

Fachwerkbrflcke von 105 m Stiitzweite ausgebildet 

worden; ihre Haupttrager bestehen aus S t52, 

ihre Fahrbahn aus St 37 (Abb. 74 u. 75).

Am Lippeseitenkanal Datteln— Hamm ist es 

erforderlich, bei der Reichsbahnbriicke bei Hamm 

die Gewólbe der vorhandenen Briicke abzubrechen 

und unter Hebung der Gleise durch Blechtrager 

zu ersetzen, um fflr die kfinftige Anspannung des 

Kanalwasserspiegels um 50 cm die erforderllche 

Durchfahrthóhe fflr den Schiffsverkehr zu er

halten.
Die schwlerigen Verstarkungsarbeiten an den 

Widerlagern unter den erst spater zu beseitigen- 

den Gewólben sind ausgefflhrt; im einzelnen 

wurden hierbei die fflr die Einfassung der Bau- 

gruben erforderlichen eisernen Spundbohlen zu

nachst zu fertigen Tafeln zusammengefflgt, dann
Abb. 74. Eingleisige Reichsbahnbriicke 

bei der 2. Fahrt Liidinghausen—Senden.
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Abb. 77.

Umbau der Reichsbahnbriicke bei Hamm 

am Lippe-Seitenkanal. Einramtnen der Spund- 

wandtafein zur Yerstarkung der Widerlager.

grabungen sind die vor ihnen liegenden Buhnen 

tiefer gelegt worden. Der von der Reichswasser- 

strafienverwaltung zu dem Gesamtvorhaben ge- 

leistete Zuschufi betragt 967 000 RM.

Die in Verbindung mit dem Deichbau nun- 

mehr beendeten Abgrabungen von Vorland- 

flachen bilden einen Teii des zur besseren Hoch- 

wasserabfuhrung des Rheins aufgestellten Regu- 

lierungsentwurfs und wirken sich gleichzeitig im 

Sinne einer Verminderung der fortschreitenden 

Sohlenvertiefung des Stromes aus.

Die im Herbst 1936 begonnenen Bauarbeiten 

zur Herstellung eines Schutzhafens fiir Tank- 

schifte „Am Hund“ unterhalb St. Goar im Bezirk 

des Wasscrbauamts I Koblenz haben iange ge- 

ruht, so daB hier wesentliche Fortschritte nicht 

zu verzeichnen sind.

b) Main.

Die zwischen Frankfurt a. M. und Aschaffen- 

burg liegenden Staustufen Mainkur, Kesselstadt 

und GroB-Krotzenburg wurden in den Jahren 1915 

bis 1922 erbaut und mit Walzenwehren aus- 

gestattet. Es hat sich bisher ais ein empfindlicher 
Nachteii erwiesen, daB diese nicht mit Vor- 

richtungen ausgerustet sind, die es gestatten, die 

einzelnen Wehrwalzen in der gflnstigen Jahreszeit 

aus dem Wasser zu heben, zu entrosten und 

den Anstrich zu erneuern.

Zu diesem Zweck wurden ais Wehrnot- 

verschliisse leicht umsetzbare Nadelwehre

eingeschwommen, abgesenkt und eingerammt 

(Abb. 76 u. 77).

Aus demselben Grunde wurden drei StraBen- 

briicken um das crforderliche MaB gehoben.

b )  T e i l s t r e c k e  v o n  d e r  A b z w e l g u n g  d e s  

E m s - W e s e r - E l b e - K a n a l s  ( b e i  B e r g e s h 8 v e d e ,  

K a n a ł - k m  1 0 8 , 3 )  b i s  z u  d e r  d e s  S e i t e n k a n a l s  

G l e e s e n — P a p e n b u r g  ( K a n a l - k m  132,7).

Im Hlnbllck auf die zu erwartende starkę 

Verkehrszunahme sind Entwurfsarbeiten zum Bau 

einer weiteren Schleppzugschleuse an den jetzt 

aus einer Kammer- und einer Schleppzugschleuse 

bestehenden Schleusengruppen aufgenommen 

worden.

c) Seltenkanal Gleesen—Papenburg.

Die Erdarbeiten wurden mit Arbeitsleistungcn 

bis zu 30 000 m3 am Tage betrachtllch geftkdert. 

Abb. 78 u. 79 zeigen das im Trocken- und im 

NaBbaggerbetrleb ausgehobene Kanalbett.

Ferner sind Briickenwiderlager und Diiker 

sowie in der Miindungsstrecke ein Siei gebaut 

worden.
Die bisher vergebenen BauauftrSge belaufen 

sich auf rd. 40 Mili. RM.

d )  E m s - A u s b a u .

Die Arbeiten wurden nach MaBgabe der zur 

Verfiigung stehenden Geldmittel planmaBlg fort- 

gefiihrt. Das Wehr Versen in der Emsschleife

Abb. 78. Seitenkanal Gleesen—Papenburg.

Aushub des Kanalbettes bei Meppen durch Trockenbagger.

Abb. 79. Seitenkanal Gleesen— Papenburg. Aushub des Kanalbettes 

in feinem Diinensand durch NaBbagger und Spuler.

unterhalb Meppen ist voll- 

endet und mit dem zu- 

gehórigen Durchstich in 

Betrieb genommen worden 

(Abb. 80).

7. R he ing eb ie t. 

a) Rhein.

Die im Bezirk des 

Wasserbauamts Wesel im 

Zusammenhang mit dem 

Deichbau Baerl— Ossenberg 

vorgenommenen Abgrabun

gen von Vorlandfiachen zur 

Verbesserung der Hoch- 

wasserabfuhrung sind An- 

fang November 1938 zum 

AbschluB gekommen. Ins

gesamt wurden dabei im 

Vorland rd. 1 160 000 m3 Bo
den abgegraben, die in den 

Deichkórper elngebaut sind. 

In Yerbindung mit den Ab- Abb. 80. Wehr Yersen in der Emsschleife unterhalb Meppen.

beschafft, die ausreichen, 

jeweils in zwei der 3X 3 -  

Wehróffnungen von 40 

bzw. 30 m Weite den 

Stau beheifsmafilg aufzu

nehmen.

Gegenwartlg sind die 

Bauarbeiten fiir den Ein- 

bau der Stahlbauteile in die 

Wehrsohle der Stauanlagen 

Mainkur und Kesselstadt 

im Gange. Die gleiche 

Ausfuhrung erfolgt an der 

Stauanlage GroB-Krotzen- 

burg im Jahre 1939.

Die drelecklgen Wehr- 

bdcke, die die Nadellehne 

tragen, werden an ihren 

oberstromigen FuBpunkten 

zur Aufnahme des auf- 

tretenden Zuges in Btigel 

eingehakt, die im Unterbau 

verankert sind.
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ln zwei Wehrróff- 

nungen war es moglich, 

den vorhandenen Wehr- 

boden auf der Unter

wasserseite ais Grund- 
bau zu benutzen. Hier 

wurden zur Aufnahme 

des erwShnten Zuges 

stahlbewehrte Prefi- 

betonpfahle durch die 

Wehrsohle hindurch 4 

bis 5 m tief in den Bo

den eingebohrt. Auf der 

einen Seite diente die 

Wehrwalze, auf der an

deren ein Erddamm ais 

BaugrubenumschlieBung 

(Abb. 81). Der fertige 
WehrnotverschluB Ist 

aus Abb. 82 zu ersehen.

In den iibrigen 

Wehróffnungen wurden 

die Wehrnotverschliisse 

oberwasserseitig erstellt, 

und zwar unter Abbruch 

Abb. 81. Einbau von Wehrnotverschliissen der vorhandenen, fiir 

in Mainkur, Kesselstadt und GroB-Krotzen- den neuen Zweck zu 
burg. Bohren der PreBbetonpfahle. schwachenVorbodender

Walzenwehre. Ais Bau

grubenumschlieBung dienten stromauf SpundwandfangedSmme, stromab 

die Wehrwalzen. Die Ausfiihrung selbst hat wegen der Schwierigkeit des 

dichten Anschlusses der Fangedamme an die Pfeiler sowie wegen erheb- 

llcher Rammhlndernisse und plótzlicher Wassereinbruche in die Baugruben 

unvorhergesehene Mehrarbeiten erfordert.

Die Bauarbelten wurden im Mai 1938 begonnen und werden im 

Fruhjahr 1939 beendet sein. Die Gesamtarbeiten waren mit 700 000 RM 

veransch!agt.
c) Lahn.

Im Spatjahr 1937 wurde der Bau einer neuen Schleuse an der 

untersten Staustufe N ie d e r la h n s te in  der bis oberhalb von Llmburg 

fiir 180- bis 190-t-Schlffe kanalisierten Lahn ln Angriff genommen und 

im Jahre 1938 bis auf die Ausriistung fertiggestellt. —  Die neue Schleuse 

soli ais Ersatz dienen fur die in einem Seltenkanal zur Umgehung

eines festen Wehres seit 

den 50 er Jahren des ver- 

gangenen Jahrhunderts 

bestehende massive 

Schleuse und fiir die in 

demglelchenSeitenkanal 

in den Jahren 1905/06 

zur Schaffung einer 

Drempeltiefe von 1,80 m 

in der oberen massiven 

Schleuse errichtete hól- 

zerne Schleuse. Letz- 

tere war infoige ihres 

Baustoffes abgSngig ge

worden und verursachte 

erhebliche Instand- 

setzungskosten. Da auch 

die Doppelschleusungen 

die Schlffahrt sehr be- 

hinderten, wurde der 

Bau der neuen, ebenfalls 

in dem Seitenkanal lie

genden Schleuse durch- 

gefuhrt, und zwar seit- 

w3rts, so dafi die Schiff- 

fahrt wahrend der Bau- 
zeit nicht gestórt wurde.

Die neue Schleuse 

hat eine Lange von 42 m 

vom Scheitel des Oberdrempels bis zum unteren Torkammeranfang, eine 

Breite von 6 m und eine Mindesttiefe von 2,20 m erhalten. Sie gestattet 

damit den Verkehr mit 300-t-Schiffen (Motorselbstfahrern), denen auch 

durch den geplanten weiteren Umbau der kanalisierten Lahn bis ober

halb Llmburg und durch den weiteren Ausbau der zur Zeit nicht schiff- 

baren Lahn oberhalb von Llmburg bis Giefien die Fahrt auf der rd. 145 km 

langen Flufistrecke ermógllcht werden soli.

Die Schleuse ist zugleich so ausgebildet, dafi die nur 800 m ober

halb gelegene Schleusenanlage Hohenrhein mit ihr vereinigt werden 

kann; sie wurde in wasserdichtem Trafizementbeton im Pumpverfahren 

hergestellt.
Der Einbau derTore, Umlaufverschliisse und die elektrische Ausriistung, 

dieAusbildung des Seitenkanals und der Abbruch der belden alten Schleusen 

werden Im Jahre 1939 durchgefiihrt werden. (Schlufi folgt.)

Abb. 82.

Einbau von Wehrnotverschliissen am Main. 

Blick auf den Wehrnotverschlufi.

Alle Rechte vorbeha!ten. Versuche iiber die Prtifung von Beton auf Wasserundurchlassigkeit.
Von 5Dr.=3ttg. Kurt Walz, Stuttgart.

1. Vorbemerkung.

Nach den Richtlinien fur die Priifung von Beton auf Wasserundurch

lassigkeit1) sind ąuadratische oder rundę Platten von 12 cm Dicke und 

einer Kanteniange bzw. einem Durchmesser von 20 cm fiir die Priifung 
zu benutzen.

Bel Durchiassigkeitsmessungen werden die aufier- 

halb der Eintritts- und der Ausflufifiache liegenden 

Teile der Platte nach Abb. IA  dicht ummantelt, damit 

ein einachsiger Strómungszustand gewahrlelstet ist.

Durch die in den Richtlinien vorgesehene Ver- 

einheitlichung der Proben und des Priifvorgangs soli 

die Vergleichbarkeit der Prflfergebnisse mehr ais bis

her ermógllcht werden2).

Abweichend hlervon vertrltt B ie l ig k 3) die An- tjecher
sieht, dafi dieser Versuchsanordnung priif- und 

strómungstechnisch noch Mangel anhaften. Bei der 

nach Abb. 1 A gewahlten Anordnung soli sich fiir das 

durchfliefiende Wasser kein einheitlicher Stromungs- 

verlauf ergeben, weil auch ein Durchflufi durch die 

aufieren Teile der Probe stattfinde.

Diese Auffassung ist, wie einfach nachzuweisen 

ist, nicht zutreffend. Wenn von dcm anfanglich 

gerlngen Wasserabflufi in die seitlichen Teile der 

Probeplatte (bis zur vólligen WassersSttigung) ab- 

gesehen wird4), muB angenommen werden, dafi sich

*) Deutseher Ausschufi fur Eisenbeton 1935; DIN Vornorm 4029.
2) G ra f u. W alz, Versuche und Eriauterungen zu den Richt

linien fiir die Priifung von Beton auf Wasserundurchlassigkeit. Bau
techn. 1937, S. 321 bis 324, 388 bis 391, 424 bis 427.

3) B ie lig k , Zement 1937, S. 189 bis 191.
■*) Die Proben sind bis zur Prufung feucht gelagert; eine Wasser- 

aufnahme wird daher nur noch beschrSnkt móglich sein.

bei Proben nach Abb. 1 A ein einachsiger Strómungszustand einstellt, 

weil das eingeprefite Wasser die Platte nur noch in Richtung des grófiten 

Druckgefailes, also notwendigerweise praktisch zwischen den beiden 

gegeniiberliegenden Fiachen /  durchstrómt.

tichicht

Mafte in mm

Abb. 1.

Weiter wird von Bieligk die Schwierigkeit der Abdichtung von 

Proben nach Abb. 1 A durch Ummanteln mit Mórtel erwahnt, Unsere 

bisherigen Versuche haben ergeben2), dafi eine Abdichtung einfach und 

zuverlassig durch einen dreifachen Anstrich mit Zementbrei zu erhalten 

ist (vgl. auch unter 2).

Im Anschlufi an diese Ausfiihrungen machte Bieligk dann Vorschlage 

fiir eine andere Gestaltung der Probekórper: Es wird davon ausgegangen,
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daB bei einer groBen Eintrittsflache bzw. bei Seitenabdichtung das in 

der Mitte durchflieBende Wasser von den Unregelmafiigkeiten des 

Strómungsvorgangs am Rande nicht mehr beeinilufit wird. Dieser 

Forderung sollen Proben nach Abb. 1 B und 1 D geniigen. Hierzu ist 

folgendes zu bemerken:

Im F a lle  B wird der Probekórper gleichmafiig vom Druckwasser 

durchstromt, der seitliche Wasseraustrltt ist durch den Stahlmantel, in 

den der Kórper einbetonlert ist, verhindert. Voraussetzung ist aber, daB 

der Beton satt an den Stahlmantel anschliefit, so daB dort keine durch- 

gehenden Stellen mit geringerem Strdmungswiderstand ais im Beton vor- 

handen sind5). Ist diese Voraussetzung wie in Abb. 1 C nicht erfiillt, 

so kann selbst das oben in der Mitte der Platte eintretende Wasser auch 

nach der Wand zustrómen und dort ausflieBen, weil der Weg nach dort 

zum Teil kleiner ist ais nach der unteren Beobachtungsfiache/der Platte. 

Es ist daher fraglich, ob die im Becher aufgefangene Wassermenge immer 

dem bei einachsiger Strómung tatsachllch vorhandenen Wasserdurchtritt 

entspricht.

Bel der V e rsuchsano rdnung  D ist das Beobachtungsfeld /  im 

Vergleich zur ganzen durchstrómten Flachę nur ein kleiner, in der Mitte 

liegender Ausschnitt. Es wird angenommen, dafi trotz der nicht ab- 

gedichteten Randfiachen im Bereiche der Flachę /  der gewiinschte ein- 

achsige Strómungszustand herrscht, weil eine geniigend breite Randzonc 

vorhanden ist, in der sich die Strómungsverhaitnisse erst allmahlich nach 

auBenhin andern6).

1.Versuch

Zusammenstellung 1 

Wasserdurchgang in g /Z fh /0,785 dmz

3. Priifung der Proben.

Die Proben lagerten bis zur Priifung im Alter von 28 Tagen unter 

feuchten Rupfen. Bei der Priifung wirkte das Druckwasser wie in Abb. 1 

•angegeben ist. Das durchgestrómte Wasser wurde ln allen Fallen auf 

der gegeniiberliegenden Seite in einem Becher fiir dic Flachę /  auf- 

gefangen; auBerdem wurde der Wasserdurchgang bei den Proben B, C 

und D auch auf der aufierhalb der Flachę/  liegenden Ringfiache F  bestimmt.

Die Platten wurden 5 Tage lang mit 1 at, dann wahrend 3 Tagen 

mit 3 at gepriift.

Der Wasserdurchtritt setzte bereits wenige Minuten nach Pruf- 

beginn ein.

Die Beobachtung nach Augenschein ergab fiir den Beginn des 

Wasserdurchtritts bei:

P la tten  A: gleichmafiige Tropfenbildung auf Flachę /;

P la tte n  B: Tropfenbildung zuerst am Rande der Flachę F  und bis 

rd. 5 cm vom Stahlmantel. Auf Flachę /  bildeten sich 

erst spater Tropfen;

P la tte n  C: kein deutlicher Unterschied gegeniiber den Platten B;

P la t te n D : starkę Tropfenbildung oben an der Mantelflache. Bildung 

unregelmafiig verteilter feuchter Stellen an den unteren 

Fiachen /  und F.

Bei allen Platten fand sich dann im weiteren Verlauf des Versuchs 

an allen Stellen der unteren Flachę Wasseraustritt. Die ermittelten 

Wassermengen sind in Zusammenstellung 1 wiedergegeben.

Z u s a m m e n s te llu n g  2.

Mlttlerer Wasserdurchgang in g/24 h/0,785 dm2.

Plot/en
1. Tag be/ 

Fk
f

fot
ty

2Taq bei 

f  m

fot
t y

3-Taabei
Hal

f

rai
heFD

9.Taq bei) 
F/a

f

at
t y

5. Taq bei 
Fiat

. f

at
t y

6. Tag bei ,. 
F/dc

f

la t
he
r 1>

7. Ta a bei 
F/a

. f

3at
t y

8.Taq beu 
F/dc

f

lat
t y

A),2,3 (33+89+3)3-90 (19+12* 53):3 
28

(19+12+39)3
-23

(17+16+37)3 
■23

(20+19+12)'-3 
-15

(65+39*59)-3 
-53

(58+97+53)3 
*53

Bl.2,3 (29+29+l2):3
=22 MO (23+25+39)-3 

-27 130 (25+68+3l):3
-91 100 (15 * 98+27):3 

-30 80 (20+35+18)'3 
-29 99 (50+61* 1 8):3 

-93 550 (38+57+36):3 
-99 280

O/,2.3 (22+36+91):3 
-33 1230 (39+90+65)'3

-98 6Z0 (36*91+98)3
-91 580 (39+35+92)3

-37 590 (27+35+27)-'3 
-30 390 -190 3960 i72+m+l39)'3 

-153 1720

01,2,3 (20*123*93)2
-79 710 (13+109+60)̂ 3

-61 +ł6 (l9+77+66):3
-52 97 (l2+17+56):3

-28 35 (9+39+39)'3
-27 22

2. Versuch
A’1,2,3 (99+125+77):3

-89
(59 *82*72}3 

-69
(51+96+39)4

-99
(97+99+55)3

-50
(95+57+90/3 -97

(292*915+283)3 
-313

(200+202+129)3
-177

(128+139+62)3
-108

o 'w
(97+36+92)3

-92 109 (96+H9+92)-3
-67 123 (35+69+29)3

-93 66 (90+72+29)'3 
-97 56 (32+198+21)'3

-67 39 (69+975+19)-3 
-188 326 (69+9Q2*58):3 

-176 226 (56+318+96)3 
»190 160

V Mittelwerte

Es erschien angebracht, die Feststellungen bei der Priifung solcher 

Proben mit den bei der Priifung nach den Richtlinien erhaltenen Er- 

gebnissen zu verglelchen.
Der hierzu dem Deutschen AusschuB fiir Eisenbeton eingerelchte 

Arbeitsplan wurde in der Sitzung des Arbeitsausschusses I am 3. und 

4. Juni 1937 gutgehelBen; die Mlttel fiir die Versuche wurden zur Verfugung 

gestellt7).

2. Probekórper.

Zunachst wurden je drei Probekórper der Bauart A, B, C und D nach 

Abb. 1 gepriift, die Reihen A und D wurden ąufierdem mit Platten, die 

6 Wochen spater hergestellt wurden, wlederholt.

V erw endeter Beton . Fiir die Versuche wurde durchiasslger 

Beton benutzt (210 kg Portlandzement D in i m3, Wasserzementwert 1,13; 

Klessand im brauchbaren Bereich der DIN 1045 mit 70%  Sand).

H e rs te llu n g  und  L age rung  der P roben . Die Probeplatten A 

wurden stehend, jene der Reihen B, C und D liegend durch gleichmafilges 

Einfiillen des Betons unter Stochem hergestellt.

Im einzelnen ist noch folgendes zu bemerken:

Die P roben  A wurden nach 1 Tag entformt, allseitig aufgerauht 

(ausgenommen die untere Flachę / )  und im Abstande von je einem Tag mit 

einem dreifachen Anstrich aus dickem Zementbrei versehen, vgl. Abb. 1 A.

Der Stahlmantel fur die P roben  B wies eine saubere Innenflache 

auf (Walzhaut), er erhielt im unteren Teil vier Ansatze angeschweifit, 

damit der Beton durch das Druckwasser nicht herausgeschoben werden 

kann. In den oberen Rand wurde eine Rllle fiir die Auflage des Dlch- 

tungsgummis eingedreht.

Die P roben  C waren ahnlich beschaffen wie bei B, jedoch wurde 

der Verbund zwischen Beton und Stahlmantel unterbrochen (Aufbringen 

einer rd. 2 mm dicken Schicht aus Felnsand mit wenig Gips).

Die Proben D waren ohne seitliche Abdichtung.

Platten
unter 1 at bei

Flachę ! Flachę 

/  I F

unter 3 at bei

Flachę Flachę 

/  F

A 26

. Versuch

—  ii 53
B 29 159 43 415
C 38 672 146 2590
D 49 52 — —

A '

2. Versuch 

59 — II 199
D' 53 78 168 237

5) Praktisćh bilden sich bei nasserem Beton am Stahlmantel eben
falls undichte Stellen, wie Wasseradern und sandige Fiachen, vgl. z. B. 
Abb. 13 der ln Fufinote 2 genanntcn Abhandlung.

6) Theoretisch wurde der Druck- und Strómungszustand in Priifkórpern 
mit verschiedenen Randbedingungen ausfiihrlich von T oelke behandelt, 
vgl. Ingenieur-Archiv 1931, II, S. 428u. f.

7) Die Versuche wurden Im Instltut fiir die Materialpriifungen des
Bauwesens (Direktor Prof. Graf) durchgefuhrt.

im ganzen nahm der Wasserdurchgang im Laufe der Zeit durch 

Selbstdichtung ab. Der Druck von 1 at und 3 at wurde daher langere 

Zeit gehalten, damit auch in den Durchschnittswerten ein gewlsser Gleich- 

gewichtszustand fflr die Beurteilung enthalten ist. Die Streuungen der 

Einzelwerte sind, wie gewóhnlich bei Durchl3ssigkeitsversuchen mit 

kleinen Proben, verhaitnismafiig hoch. Fiir die hier in Frage stehende 

Beurteilung der einzelnen Versuchsanordnungen erscheint es daher zweck- 

maBig, den gesamten mittleren Wasserdurchgang einer Druckstufe der 

Beurteilung zugrunde zu legen (s. Zusammenstellung 2).

Man erkennt, daB das Mittel des Wasserdurchgangs auf der F lachę  /  

unter 1 at beim 1. Versuch ln der Grófienordnung fiir die Platten A und B 

iibereinstimmt; auch unter 3 at ist dies der Fali. Der Wasserdurchgang 

bei den Proben C und D ist gróBer ausgefalien. (Die Proben D zerbrachen 

unter dem Druck von 3 at.

Beim 2. Versuch mit den Platten A' und D' stimmte der Wasser

durchgang annahernd uberein.

Der Wasseraustritt fflr die Flachę F  wurde bei den Proben B, C 

und D zum Teii deutlich gróBer ermittelt ais fur/, besonders ausgepragt 

bei den Proben C mit dem absichtlich undicht gehaltenen AnschluB an 

den Stahlmantel.

4. Folgerungen.

1. Die Abdichtung nach V ersuchsanordnung  A hat sich bewahrt8); 
die gedichteten Fiachen waren ohne Mangel, sie blleben iiber den ganzen 

Versuch trocken9).

2. Die V e rsuchsano rdnung  B ergibt fiir den Beton am Rande 

(vermutlich infolge ungeniigenden Anschlusses des Betons an den Stahl- 

zyllnder) einen hóheren Wasserdurchgang.

Man kann jedoch aus den Werten fur die Flachę /  folgern, dafi kein 

beachtlicher Einflufi auf das eigentliche Ergebnis (Wasserdurchgang auf 

der Flachę / )  vorllegt.

Die Probenform entspricht den in den Richtlinien gegebenen Vor- 

schriften, so daB entsprechende Priifungen hiermit vorgenommen werden 

kónnen.

8) Inzwischen wurden noch weitere Versuche durchgefilhrt, die diese 
Feststellung bestatigten.

9) Ein etwalger Wasseraustritt durch Verdunsten kann praktisćh 
vernachiasslgt werden.
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Praktisch ist die Herstellung dieser Proben einfach, doch ist zu beriick- 

sichtigen, daB die benutzten Stahlzylinder vor AbschluB einer Prufung nicht 

wleder zur Verfiigung stehen: es werden bei einer Priifstelle fQr laufend 

durchzufflhrende Prufungen daher geniigend Stahlzylinder vorzuhaltensein.

Bei der Prufung der Proben B sind auch die Abmessungen und dle 

Leistung der vorhandenen Prfifvorrichtung zu berflcksichtigen (vgl. auch 

im folgenden).
3. Mit der Prufung nach A n o rd n u n g  D werden ebenfalls noch 

Mittelwerte erhalten, die unter Beriicksichtigung der Streuungen, in der 

Grófienordnung mit den Ergebnissen der Platten A ubereinstimmten.

In vielen Fallen werden jedoch diese Platten fiir den Elnbau in die 

vorhandenen Einrichtungen zu groB sein, sie erfordern zudem eine be

sonders groBe Elnspannung und Abdichtung fiir die obere Druckwasser-

fiache. ■ Bei stark durchiassigem Beton dflrfte je nach der Versuchs- 

einrichtung die Wasserzufuhr und die Druckhaltung wegen des groBen 

DurchfluBąuerschnitts nicht immer leicht sein.

4. Im ganzen Ist zu sagen, dafi dle mit den Proben B und D er- 

haltenen Ergebnisse im Bereiche der Werte liegen, die nach den Richtlinien 

mit den Platten A erhalten wurden.

Die Beeinfiussung der Ergebnisse bel den Platten B und D durch 

die Strómungsverhaltnisse am Plattenrande trat bei den Ergebnissen fiir 

Flachę /  praktisch nicht in Erscheinung.

Die Prufung von Platten der Formen B und D ist aber im ganzen 

nicht einfacher und zuverI3ssiger ais dle der Platten A; auBerdem sind 

jene Prufeinrichtungen nicht zu benutzen, bei denen fur die Durchiassig- 

keit die Menge des eingeprefiten Wassers ermlttelt wird.

Yermischtes.
Strafienbautagung 1939 in Wien. Die diesjahrige Strafienbau- 

tagung  findet vom 19. bis 21. Oktober in Wien statt. Die Tagung wird 
am 19. Oktober in den Festsaien der Hofburg mit einer Ansprache des 
Generalinspektors fur das deutsche Strafienwesen, Prof. 5)r.=3itg. T odt, 
eróffnet. Der 20. Oktober ist fflr technische Vortr3ge aus dem Gebiete des 
Strafienbaues vorgesehen. Am 21. und 22. Oktober Besichtigungsfahrten 
auf Strafien der Ostmark. Die Leitung der Tagung liegt in den Handen 
der Forschungsgesellschaft fur das Strafienwesen, Arbeitskreis Strafienbau 
im NS.-Bund Deutscher Technik, Berlin NW 7, Unter den Linden 40.

Die 1. Reichstagung der Fachgruppe Bauwesen im NS.-Bund 
deutscher Technik fand am 3. und 4. Juni auf der Plassenburg ob 
Kulmbach und in Bayreuth statt. Im Mittelpunkte der Tagung stand die 
Rede des Generalinspektors Dr. Todt. Er sprach iiber die Notwendigkeit 
und die MOglichkeiten einer L e is tu n g ss te ig e ru ng  in der Bau- 
w irtscha ft. Die Verpflichtung, die Leistung auf allen Gebieten mensch- 
licher Tatlgkeit zu steigern, ist der Slnn unserer Zeit. Das gilt auch 
besonders von dem Bauwesen. Auf jeder Baustelle wird man feststellen 
kónnen, dafi dort vlele Verrlchtungen nicht unbedingt sinnvoll und zwang- 
lauflg sind. Der Redner schilderte an Einzelbelspielen die zahlreichen 
In den Baubetrieben noch vorhandenen Mangel und bewies, dafi es die 
hóchste Zeit sei, auch die Baubetriebe auf jenen Stand rationeller Betriebs- 
fuhrung zu bringen, der in den stationaren Werkstatten und Produktions- 
statten langst erreicht Ist.

Auf der materiellen Seite bestehen, wie Redner nachwies, durchaus 
die Voraussetzungen, um dle Leistungen der Bauwirtschaft um etwa 20%  
gegenuber 1938 zu steigern. Diese Steigerung ist freilich nur móglich, 
wenn auch dle Id e e lle n  Voraussetzungen geschaffen werden, d. h. wenn 
Betriebsfiihrung und Belegschaft einheitlich auf das gemeinsame Ziel 
ausgerichtet werden. Begrlffe wie Begeisterung, Arbeitsfreude, kamerad- 
schaftllche Betriebsgemeinschaft miissen in einem ganz anderen AusmaBe 
gefórdert werden ais bisher. Nicht allein der Arbeiter, sondern auch der 
Betriebsfiihrer mufi erzogen werden, denn immer kommt es auf die 
F iih rung  an. Die wichtlgste Aufgabe ist zunachst die Schulung und 
Prufung des Personals, lnsbesondere des alten Stammpersonals. Ebenso 
wichtlg ist die Aufstellung eines Betriebsingenieurs, der alle Baustellen 
iiberpruft auf die Móglichkeit von Betriebsverbesserungen. Der Lohn 
muB vor allem zum Leistungslohn werden. Die Leistungsrichtsatze der 
Deutschen Arbeitsfront sind in dieser Hinsicht ein wertvoller Fingerzeig.

VerSnderungen im Erdbaulaboratorium der Bergakademie Frei- 
berg (Sa.). Durch das Ableben von Prof. St.=3ng. K ó g le r1) ist das 
dessen Lehrstuhl angeglledert gewesene Erdbaulaboratorium der Berg
akademie Freiberg (Sa.) seiner Fiihrung beraubt worden. Damit der
Fortbestand dieses Instituts geslchert ist, wird es an die Technische 
Hochschule Dresden verlegt, wo es dem Lehrstuhl fiir Strafienbau und 
Stadt. Bauwesen Prof. S. W it t ig  angeglledert wird. Die Herren 
Prof. N euffe r (Grundbau), Prof, K lrschm er (FluBbau) und Prof. 
G a l lw itz  (Geologe) sind Mitarbeiter des neuorganisierten Instituts.

Die Geschaftsfiihrung des Erdbaulaboratoriums hat Herr Dr. techn. 
W. B e rna tz lk , ehemallger Assistent und Mitarbeiter von Prof. T erzagh i, 
Wien, ubernommen. Das Erdbaulaboratorium hat seine Tatigkelt wleder 
aufgenommen. Es werden, wie bisher, bodenmechanische Versucbe und 
Gutachten fflr dle Bedurfnisse des Tiefbaues ausgearbeitet, ebenso ist die 
wissenschaftllche Forschungstatigkeit wleder aufgenommen worden.

Trommel- und D urch lau fm ischer fur Beton und M ortel. Der
neue Mischer Bauart Keller & Knappich mit einem Fassungsvermógen 
von 120 1 (spater mit Riicksicht auf die Verordnung flber die Typen- 
beschrankung 150 1) kann den Beton absetzend (Trommelmischer) oder 
fortlaufend (Durchlaufmischer) erzeugen. Das waagerecht liegende Misch- 
gefafi (s. Abb.), das sich In einem Kugellager dreht (Dreipunktlagerung), 
lafit sich mit der Ausflufióffnung durch einen Schneckentrieb um 45° 
nach unten schwenken, so dafi es vóllig entleert werden kann. Die 
Einschuttóffnung fur dle Bestandteile liegt nur 70 cm iiber dem Erdboden.

Zum Antrieb dient ein klelner, auf Gum ml gelagerter Verbrennungs- 
motor, dessen Drehmoment durch drei Keilriemen auf die Trommel flber- 
tragen wird. Dle drei Keilriemen verhindern ein Gleiten Im Antrieb bel

‘) Nachruf s. Bautechn. 1939, Heft 11, S. 155.

Nasse und Feuchtigkeit. Das Drehzahlverhaitnis ist so gewahlt, dafi auch 
bei grófiter Belastung des MischgefaBes der Motor gleichmaBig arbeitet.

Das MischgefaB mit dem Antrlebmotor ist auf einem Rohrrahmen mit 
iuftbereiften Scheibenradern aufgebaut, so dafi der Freifallmischer schnell 
von einer Baustelle zur anderen gebracht werden kann. Beim Betriebe 
auf einer Baustelle schwenkt man dle Rader in das Fabrgestell ein, so 
daB das Gerat auf die vier Stahlrohrfiifie zu stehen kommt. Ein Fufi ist 
zum Ausgleich gefedert. Eingeschwenkt werden die Rader durch eine 
Spindel mit Handrad. In der Fahrtstellung, in der die Anhangegabel 
am ziehenden Kraftfahrzeug durch Stecker gesichert ist, betragt die 
Bodenfreiheit unter dem Rohrrahmen 17 cm.

Trommel- und Durchlaufmischer auf einem 
Iuftbereiften Rohrrahmenfahrgestell ais Anhanger 

fflr Kraftfahrzeuge.
W e r k a u f n a h m e .

An Stelle des Rohrfahrgestells ais Anhanger fur Kraftfahrzeuge kann 
auch ein gewóhnliches Gestell mit Stahlradem und einschiebbarer Hand- 
deichsel zum Yerfahren ais Handzugmaschine angebracht sein. R.—

Personalnachrichten.

Preufien. W asse rw irtscha ftsve rw a ltung . Befórdert: die Re- 
gierungs- und BaurSte Schaefer in Wiesbaden und G o r la nd  in Stettin 
zu Oberregierungs- und -bauraten; —- die Regierungsbaurate S e ide l In 
Potsdam und W e in rich  in Luneburg zu Reglerungs- und Bauraten; —  
die Regierungsbauassessoren Herbert R e im ann  in Berlin, S ch ild e r  in 
Gumbinnen, H a lle r  in Trier und F on tane  in Berlin zu Regierungs- 
bauraten.

Ernannt: Oberbaurat W e ln n o ld t in Schleswig zum Oberregierungs- 
und -baurat.

Ubernommen in den Staatsdienst: die Bauassessoren M aed icke  in 
Husum, D honau  in Koblenz und A n tze  In Frankfurt a. d. O. ais Re
gierungsbauassessoren.

Versetzt: Oberregierungs- und -baurat Boenecke in Magdeburg nach 
Hannover.

B e r i c h t i g u n g .  In Bautechn. 1939, Heft 19, S. 268, rechte Spalte, 
Zeile 6 v. u., sind die beiden Worte: „fflr Innenrfittlung* zu streichen.
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