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Alle Rechte vo rbeha lten. Schalung und Rustung im Eisenbetonbau und im Briickenbau.
Von Professor Benno Lóser, Drcsden.

Aus dem auf der Hauptversammlung des Deutschen Beton-VereIns in MQnchen am 9. April 1941 gehaltenen Yortrag.
1. Allgemeines.

Die Bedeutung, die der Schalung und Rustung im Eisenbetonbau 
zukommt, geht aus der folgenden Aufstellung hervor. Darin ist fflr einen 
grofien Industriebau, fflr eine Autobahn-Balkenbrflcke mit einmaiiger 
Rustungsverwendung und fflr eine gróBere Autobahn-Balkenbrflcke mit 
wiederholter Verwendung der Schalung und Rflstung der Aufwand an 
Arbeitszeit zerglledert in die Anteile fflr die Betonherstellung, fflr das 
Blegen und Verlegen des Stahls und fflr Schalung und Rflstung.

Tafel 1.

Aufwand an Arbeitszeit fflr
Beton Stahl Schalung und Riłstung

% % %

a) Industriebau.............................. 16 16 68
b) Balkenbrflcke mit einmaiiger

Gerflstverwendung . . . 14 18 46 +  22 =  68
c) Balkenbrflcke mit wiederholter

GerUstverwendung . . 15 21 35 +  29 =  64

Man erkennt aus Tafel 1, dafi die Beton-und 
Stahlleistungen zusammen nur etwa 1/3 der 
Gesamtstunden erfordern, wahrend fflr Schalung 
und Rflstung, also fflr Hilfsleistungen, etwa % 
der Arbeitszeit aufgewendet werden mflssen.
Die Mechanislcrung der Betonherstellung und 
der Stahlbearbeitung kann nur bescheidenen 
Wlrkungsgrad erlangen; die bei weitem flber- 
wiegenden Leistungen fflr Schalung und Rustung 
sind aber der Mechanisieiung nur wenig zu- 
ganglich.

Auch bei den Stoffen Iiegen die Verhaltnlsse 
ahniich. Ober Betonzuschlagstoffe, Bindemittel 
und Stahl werden wir in absehbarer Zeit wieder 
nach Bedarf verfflgen kOnnen. Der Rohstoff Hoiz 
wird aber auch in Zukunft knapp blelben. Die 
gebleterische Forderung nach L e is tu n g s -  
s te ig e ru n g  mufi sich also im Eisenbeton- und 
Briickenbau ln erster Linie auf Schalung und 
Rustung richten. Sie kann mit folgenden Ver- 
fahren erzielt werden:

a) erhóhte Anwendung von Stflcklohnarbelt 
oder stflcklohnahnlichen Lóhnen;

b) Bcvorzugung elnfacher, lelcht schalbarer 
Bauformen;

c) Normung innerhalb des einzelnen Be- 
triebes;

d) mehrfache Verwendung von Schalung und 
Rustung;

e) Bevorzugung von Rundhólzern zu Gerflsten 
und Schonung der Kanthólzer;

f) griindliche Entwurfsbearbeitung aller gró- 
fieren Gerflste und Wahl stoffsparender 
Bauweisen.

Zu a. Wir werden uns bei der Knappheit 
menschlicher Fachkraftc fiir eine starkere An
wendung der Stflcklohnarbelt oder der Entlohnung 
nach stflcklohnahnlichen Yerfahren einsetzen 
mflssen. Dabei erscheint mir die Art der Ent
lohnung an sich nicht das Wichtigste zu sein. Auch hier fflhren vieie 
Wege nach Rom. Rom heifit hier Mehrleistung; jede Art der Ent
lohnung, die Mehrleistung weckt, sollte uns recht sein. Zu Bruder- 
kampfen um Begrlffe haben wir keine Zeit. Gewlfi gibt es Arbeiten, 
bei denen das technische Gelingen oder hoher Gefahrengrad Entlohnung 
nach der Leistung ausschilefien. Mir scheint es aber, ais ob wir bisher 
im Eisenbetonbau diese Grenze reichlich eng gezogen haben. Die Elektro- 
industrie lehrt uns, dafi auch Hochleistungsmaschinen (grofie Turbinen) 
im Stflcklohn mit Erfolg erstellt werden.

Zu b. Wir mussen in Zukunft daran denken, lelcht schalbare Formen 
zu entwerfen und auf Spltzfindigkeiten und gekflnsteite Sonderformen, 
die nur mit grofiem Aufwand an Zeit und Holz móglich sind, bewufit

Abb. 1.
Gerflstturm, aus genormten Tafeln bestehend

(Loser-Bauunternehmung KG.)

zu verzichten. Wir sollten daran denken, dafi in der Weit das wlrklich 
Grofie auch immer einfach Ist.

Zu c. Normung innerhalb der einzelnen Betriebes. Darunter ver- 
stehe ich die normenmafiige Regelung hauflg wiederkehrender Leistungen 
innerhalb der einzelnen Betriebe mit dem Ziel, Zeit und Stoff zu sparen. 
Hierher gehóren z. B. genormte Schalungstafeln, Aufzugtflrme, Spann- 
vorrlchtungen fiir Saulenkasten und Balkenschalungen, Auflagerschragen 
am AnschluB der Platten an den Balken. Abb. 1 zeigt einen aus genormten 
Gerfisttafeln bestehenden Turm, der fflr die verschiedensten Zwecke 
benutzbar ist.

Zu d. Durch mehrfache Verwendung der Schalung und Rflstung kónnen 
im einzelnen Baufalle grofie Ersparnissc erzielt werden. Ich denke an fahr- 
bare Rflstungen bei langen Hallen, Mauern, Kanaien und Schleusen. In mehr- 
geschossigen Industriebauten wird die mehrfache Schalungsverwendung 
gefórdert durch gleiche GeschoShóhen, gleiche Balkenteilungen und gleiche 
Balkenąuerschnitte sowie durch gleiche aufiere Saulenabmessungen.

Zu e. Beim Vergleich von runden mit ąuadratischen Hólzern findet 
man, dafi nahezu gleiche Querschnittsflachen nótig sind, um gleiche Knick- 
sicherhelt zu erzielen, d. h. dafi einem runden Querschnltt von 24cm Durchm. 
ein ąuadratlscher Querschnitt von 21 cm Seitenlange entspricht. Da nun 

aber Rundholz je Festmeter nur etwa 55%  des 
Kantholzes kostet, liegt im Holzwert ein be- 
deutsamer Preisvorsprung beim Rundholz. Beim 
Rundholz entsteht keln Stoffverlust, der beim 
Einschneiden zu Kantholz unvermeidlich ist. 
Deshaib die Forderung, Rundholz flberall dort 
elnzusetzen, wo es irgend mógllch Ist, und dafflr 
Kantholz zu schonen.

Zu f. Griindliche Entwurfsbearbeitung gró- 
fierer Rflstungen ist ein sehr wesentilcher Weg 
zur Leistungssteigerung. Durch geschickte Wahl 
einer fflr den einzelnen Baufall besonders ge- 
eigneten Bauweise kónnen am Reifibrett des 
entwerfenden Ingenieurs auf wirksamste Weise 
Leistungssteigerung und Preissenkung erzielt 
werden. Diese stille Entwurfsarbelt bedarf 
besonderer Anerkennung, weil sie vom Fern- 
stehenden nicht gesehen wird. Der gróBte Feind 
der Leistungssteigerung und der bauiichen Sicher- 
heit ist der aus dem Stegrelf arbeitende Polier. 
Gerflstentwflrfe gehóren nicht zu seinen Auf
gaben. Sobald Rflstungen eine besondere Eigen- 
art aufweisen, mflssen sie im technischen Bflro 
mit gleicher Liebe und Griindlichkeit entworfen, 
bemessen und durchgearbeitet werden wie die 
bleibenden Baukórper. Nur wenn bel solchen 
Rflstungen alle Dinge zu Ende gedacht werden, 
wenn die Planung bis in die Einzelhelten der 
Gerflstknoten vordrlngt, ist der technische und 
wlrtschaftiiche Erfolg erreichbar.

2. Decken-, Balken- und Silulenschalungen.
a) R ohstoff. Zur Einschalung von Decken 

und Unterzflgen werden meist parallel besaumte 
Bretter von 24 bis 30 mm Dicke verwendet, die 
von Kanthóizern getragen werden. Durch ein- 
seitiges Hobeln verliert man 2 mm, gewinnt 
aber eine giatte Flachę, die sich leichter aus- 
schalen lafit. Anstriche mit Schalungsól be- 
zwecken ebenfalls lelchteres Ausschaien und da

durch gróBere Lebensdauer des Holzes. Nach der Anwelsung fflr Mórtel 
und Beton (AMB)1), §31, sollen Betonsichtllachen, bei denen es auf 
gutes Aussehen ankommt, gehobelte und gespundete Schalung erhalten. 
Diese Forderung lóst Bedenken aus folgenden Grflnden aus. Zunachst liegt 
auf gespundeter Schalung etwa 25% Aufpreis, wenn man die Spundung 
berflcksichtlgt, die mit bezahlt wird, ohne dafi sie beim Schalen Nutzen 
bringt. Beim Ausschaien relfien die Spunde ab, und die Bretter zersplittern 
schon nach einmaiiger Benutzung. Dadurch fiihrt die AMB-Bestlmmung 
zu Holzverlusten und Verteuerungen, die zur Zeit nicht vertretbar sind.

ł) 2. Ausgabe vom 9. Mai 1936, Beiiage zu Heft 34 des Ztrlbl. d. 
Bauv. 1936.
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Abb. 2.
Einfache Plattenschalung, Querschnitt.

Abb. 10. Ankerrohrschraube nach Wilh. Rump.

Abb. 3.
Einfache Plattenschalung, Langsschnitt. Balkenschalung.

Abb. 5. Saulenschalung. Abb. 6. Saulenschalung.

c) S a u le n sc h a lu n g e n . Dic Schalung einer rechteckigen Saule 
besteht aus vier Schaltafeln, die in den Saulenecken miteinander 
verschraubt slnd. Die Schaltafeln mflssen gegen Ausbiegen gesichert 
werden; Art und Starkę dieser Sicherungen ist von der Querschnitts- 
grófie und von der Geschwindigkeit abhangig, mit der der Beton in 
die Saulen eingebracht wird. Fur kleine Saulenąuerschnitte genugen 
aufiere HolzkrSnze in Abstanden von 50 bis 80 cm nach Abb. 5 oder 6.

d) D ec k e n a u ssp a ru n g e n . Deckenaussparungen, die in Holzgeschalt 
werden, yerursachen haufig grofien Aufwand an Arbeitszeit und Holz. 
Wenn solche Aussparungen bei einer Ausfuhrung haufig auftreten, ist es 
Iohnend, dafflr Betonwerkstflcke zu verwenden, wie dies in Abb. 11 
angedeutet ist.

3. Statische Behandlung der Schalungen.
a) S e ite n d ru c k . Die Grofie des Seitendrucks, den frisches Mischgut 

auf senkrechte Schalfiachen ausflbt, Ist leider noch wenig bekannt. Bei 
erdfeuchtem Beton empfiehlt B o h m 2) ohne Rflcksicht auf die Hóhe 
des Betonkórpers den Seitendruck mit 2 t/m2 anzunehmen. Bel weichem 
und flflssigem Beton hangt der Seitendruck ab von der Art, wie betoniert 
wird, vom Wasserzusatz, von den Abmessungen, besonders von der 
in einem Arbeitsgang erreichten Schfltthóhe, von der Geschwindigkeit, 
in der der Betonspiegel lm Schalkasten steigt, von der Lufttemperatur 
und von der Erhartungsgeschwindigkeit des Betons. Die grofie Zahl der 
Veranderlichen erschwert die zutreffende rechnerische Erfassung des 
Betonseitendrucks. Nach dem sichersten VorschIag soli man das Misch- 
gut ais reine Flflssigkeit vom Raumgewicht y — 1 t/m 3 ansehen. Damit 
ergibt sich am Fufi einer 6 m hohen Saule ein Druck von 6 - 2 = 1 2  t/m2. 
Das ist zu vlel, Dagegen dflrfte die Rechnung nach der bekannten 
logarithmischen Linie fflr Silos 
zu kleine Werte llefern. Es 
w3re eine dankenswerte Auf
gabe des Deutschen Aus- 
schusses fur Eisenbeton, den 
Druck des Mischgutes auf die 
Schalungen planmafiig zu 
messen und damit eine Lflcke 
unseres Wissens zu schllefien.

2) B. u. E. 1929, S. 334.

Abb. 9. Durch C-Eisen gesicherte 
Saulenschalung.

dann namentlich im Freien Frostschaden. Deshalb verbietet dieAnweisung 
fflr Mórtel und Beton die Anwendung eiserner Ródel, die zweckmaBig 
durch eiserne Spangen aus Flacheisen (Abb. 8, Hugo Burger, Leipzig) oder 
U-Eisen (Abb. 9) ersetzbar slnd.

Bei Balkenkasten sollte man ebenfalls Ródeleisen yermeiden und 
dafflr Stahlbolzen mit Kopf und Mutter anwenden; zwischen den Schal- 
wanden schfltzt eine flbergestfllpte Papprolle den Bolzen vor Beton- 
berflhrung, so dafi er wiedergewonnen werden kann. In Abb. 10 ist die der 
UnternehmungWilh.Rump, Peine, geschfltzte Ankerrohrschraube dargestelit.

Abb. 11.
Verwendung von Betonwerkstflcken zur Herstellung sich wiederholender 

Aussparungen in der Decke eines Schalthauses.

b) A u sb lld u n g  von D ecken - und  B a lk e n sc h a lu n g e n . Beiden 
haufig vorkommendenDecken- und Balkenschalungen sind die auf Abb,2 bis 4 
dargestellten Ausfflhrungen weit verbreitet. Dle Schalung ruht auf Kant- 
hólzern vom Querschnitt 8/10,10/10,10/12 cm in Abstanden von 70bis90cm. 
Diese Kanthólzer werden von Holzrahmen unterstfltzt, dle ihrerseits auf 
Rundholzsteifen aufruhen. Rahmen und Steifen sind durch aufgenagelte 
Brettstflcke miteinander verbunden. Werden Steifen der Lange nach ge- 
stofien, so mufi der Stofi durch mindestens drei Holzlaschen gesichert sein.

Abb. 2 stellt eine einfache Plattenschalung Im Querschnitt, Abb. 3 im 
Langsschnitt dar. ln Abb. 4 Ist eine Balkenschalung dargestelit; die Decken- 
schrage wird durch ein Blech abgestfltzt.

Saulen mit gróBeren Querschnitten werden noch haufig durch stehende 
Kanthólzer gesichert, die nach Abb. 7 durch Ródeleisen gegenseitig ver- 
spannt sind. Dieses Verfahren hat erhebliche Nachteile und muB ais flber- 
holt bezelchnet werden. Dle Ródeleisen slnd ein verlorener Aufwand; 
ihre Enden mflssen nach dem Entschalen sauber beseitlgt und verputzt 
werden. Haufig wird die Beseitigung yerpaBt; die Ródelenden Yerursachen

Z -3 /B

Abb. 7.
Schalung fflr gróBere Saulenąuerschnitte, 

veraltete Anordnung. Abb. 8. Saulenzwinge, Bauweise Burger.
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b) B e la s tu n g  w a a g e re c h te r  S ch a lflach e n  w ah ren d  des 
B etonierens. Die Schalungsbelastung wahrend des Betonierens setzt 
sich zusammen aus dem Eigengewicht der Hólzer (rd. 40 kg je m2 ab- 
gewickelte Flachę), aus der Betriebslast p Infolge des Betonbetrlebes und 
aus dem Eigengewicht g  des herzustellenden Baukórpers. Fflr die Betriebs
last p werden die in Tafel 2 enthaltenen Zahlen empfohlen; sie sind 
gestaffelt nach der GróBe der Mischmaschine, die bestimmend ist fflr die 
GróBe und Schwere der Fahrzeuge, und nach der Art der Betonverteilung. 
Klppwagenbetrieb erfordert die hóchsten, Pumpbeton die niedrlgsten 
Betriebslasten. Nach Tafel 2 waren z. B. K a n th ó lz e r  und S te ife n  
einer 14 cm dicken Platte bei GuBbeton und einer 500-1-Maschine fur 
folgende Einheitslast zu berechnen:

ex =  400 +  40 +  2400 • 0,14 =  776 kg/m2, 
allgemein <?t =  p -f 40 +  g.

Tafel 2.
L ast d es  B e to n b e tr le b e s  p in kg/m2.

B e t r i e b Trommelinhalt in 1 
250 375 | 500 | 750

1 K ippwagen.............................................. 400 i 450 550 i  750
2 B o d e n e n tle e re r ................................... 350 400 450 650
3 G u B b e to n .............................................. 300 350 400 500
4 Pum pbeton.............................................. — — 350 400

Will man die statische Berechnung auch auf Schalbretter ausdehnen, 
so muB man beachten, daB beim Betonbetrleb das elnzelne, schmale Brett 
haufig durch Einzellasten und BetriebsstóBe sehr hohe Beanspruchungen 
erleidet. Um die Berechnung der Bretter mit den in der Praxls flblichen 
Verhaitnissen in Einklang zu bringen, muB man die Schalbretter mit dem 
Mehrfachen der Betriebslast p belasten. Fflr die Berechnung der S ch a l
b re tte r  wird ais Einheitslast empfohlen 

allgemein e2 =  4 p +  g
und lm Zahlenbelspiel e, =  4 • 400 +  2400 • 0,14 =  1936 kg/m2.

Nach DIN 1052, Tafel2 ist fflr Nadelholz der GuteklasscII die zulasslge 
Blegungsbeanspruchung 

im allgemelnen </yMl — 100 kg/cm2,
bel durchlaufenden Hólzern tfzul = 1 1 0  kg/cm2.

Wir bezelchnen mit
/ in cm die Stutzweite eines Holzes,

<7 in kg/m die Einheitsbelastung, 
m die Momentenzahl, 

itjM die Blegungsbeanspruchung des Holzes in kg/cm2,
W das Widerstandsmoment des Holzes in cm3.

Fur die Bemessung der Schalhólzer besteht die Beziehung

rt̂ W = W k  ° dCr 100m l^ u .  =  ^ 2 -
Daraus folgt 

fflr frei aufliegende Hólzer flber elnem Feld
(tfzul =  100 kg/cm2, m — 8) <x =  l ̂ q  =  282,8 ,

fur durchlaufende Hólzer
(</zu\ =  110 kg/cm2, m — 11) /? =  11/<7 =  347,9 V W .

Fflr einige haufig vorkommende Querschnitte sind in Tafel 3 die 
Zahlen a und /9 ausgewertet. Man findet: 

zulasslge Stutzweite 1 =  a:]/q und / =  /?: 1^ ,

zuiassige Einheitslast (l z=[ ^ j  unc* '

Tafel 3.
H ilfsw erte  « und  fi zur B e rech n u n g  re c h te c k lg e r  H ólzer.

Querschnitt 
ln cm
b X h

Frei aufllegend 
iiber einem Feld

Durchlaufend 
flber mehrere Felder

/?

1 2 3 4

j 100 X 2,4 2770 3410
100X 2,6 3040 3700

rsretter 100 X 2,8 3230 3980
100 X 3,0 3460 4260

8 X 8 2610 3200
8 X 10 3260 4010
8 X 12 3920 4810

10 X 10 3650 4490
Kanthólzer 10X  12 4380 5380

10X 14 5110 6280
12 X 12 4790 5900
12 X 14 5590 6880
12X 16 6390 7860

Z a h le n b e ls p ie l .  Durchlaufende Kanthólzer zur Aufnahme der 
Schalbretter liegen in Abstanden von 85 cm und haben 155 cm Stfltz- 
weite. Gesucht ist ihr Querschnltt bei 940 kg/m2 gesamter Deckenlast.

Einheitsbelastung q = 0 ,8 5  ■ 940 =  799 kg/m.
Erforderlichcr Hilfswert ^ =  155 ]’799 ==4380.

Aus Spalte 4 der Tafel 3 findet man ais nSchst hóheren Wert /9 4810.
Der zugehórlge Querschnitt ist 6 =  8 cm, h =  12 cm.

c) B e re ch n u n g  der S te ife n  auf K nicken . In Tafel 4 sind die 
zulasslgen Steifenlasten in kg fflr Knickiangen von 200 bis 650 cm an
gegeben. Sie sind nach DIN 1052, Tafel 4, berechnct mit einer zulasslgen 
Beanspruchung von 85 kg/cm2. Die Tafel gibt die Z o p fs ta rk e  an, wobei 
angenommen ist, daB der Steifendurchmesser je m Steifenlange um 1 cm 
zunimmt. Tafel 4 enthait ferner den Rauminhalt einer Stelfe in m3 und 
ihr Gewicht G ln kg. Ais Raumgewicht- ist ^ =  600 kg/m3 angesetzt.

Tafel 4.
Z u la ss lg e  L as ten  P ln kg , R au m in h a lt V in m3 und  G ew ich t G 

in kg von R u n d h o lz s te ife n , d e re ń  Z o p fd u rc h m e sse r  z 
und d e re ń  K n ick lS nge sK b e tra g t.

Knick-
lange

^■inem
Z

p

=  7 enn

G P
=  8 cm 

v  | G P
=  9 en 

V G

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200 1420 0,0100 6,0 2200 0,0127 7,6 ; 3120 0,0157 9,4
250 990 0134 8,0 1620 0168 10,1 2470 0207 12,4
300 750 0170 10,2 1200 0213 12,8 1840 0260 15,6
350 920 0258 15,5 i 1420 0317 19,0
400 1140 0380 22,8

Z =  10 cm z =  11 cm * =  12 cm
p V G P v G P V G

200 4140 0,0190 11,4 5170 0,0226 13,5
250 3450 0248 14,9 4570 0294 17,6
300 2700 0312 18,7 3770 0368 22,1
350 2080 0380 22,8 2965 0446 26,7 .4070 0,0518 31,1
400 1660 0452 27,2 2340 0531 31,8 3210 0616 37,0
450 1390 0530 31,8 1850 0621 37,2 2662 0716 43,0
500 1640 0716 43,0 2250 0825 49,5
550 1930 0940 56,4

2 =  13 cm z
‘

=  14 cm z =  15 cm
P V o P V G P G

350 5330 0,0598 35,9 6770 0,0682 41,0 8300 0,0770 46,3
400 4330 0707 42,4 5670 0805 48,4 7170 0906 54.3
450 3560 0822 49,4 4670 0932 55,9 6020 1050 63,0
500 3000 0942 56,6 3930 1070 64,2 5050 1200 72,0
550 2580 1072 64,4 3360 1210 72,6 4300 1360 81,6
600 2230 1208 72,6 1 2910 1360 81,6 3730 1530 91,8
650 i 2600 1520 91,2 3300 1700 102

4. Holzverlust und Holzbedarf.
Bel e in m a lig e r  Verwendung darf man fflr Verlust und Wert- 

minderung des Holzes ansetzen 30%  bel Brettern, 15%  bei Kantholz, 
10%  bei Steifen. Der Bedarf fflr 1 m2 abgewlckelte Schalflache bel 
Ver\vendung von 30 mm dicken Brettern kann zu 0,04 m3 Brettern und
0,02 m3 Kantholz angenommen werden. Mit diesen Annahmen kommt 
man zu folgenden Schnittholzmengen in m3 je 1000 m2 Schalflachen:

Tafel 5.
S c h n itth o lz b e d a r f  und  S c h n i t th o lz v e r lu s t  In m3 je  1000 m2 

a b g e w lc k e lte  S ch a lfla c h e n .

Bretter Kantholz Sum m ę
m3 ni3 lir’

i 2 3 4
a) e in m a lig e  V erw en d u n g :

Bedarf (A n fu h r).................................... 4 0 2 0 6 0
12 3 15
2 8 17 4 5

b) zw e im a lig e  V erw endung :
Bedarf (A n fu h r)......................... ..... . 2 6 12 3 8

12 3 15
1 4 9 2 3

c) d re im a llg e  V erw endung :
Bedarf (A nfuh r).................................... 21 9 3 0

12 3 15
Rest (Abfuhr)......................................... 9 6 15

Der Bedarf an N age ln  betragt etwa V6 kg je m2 Schalflache.
Fflr die S te ife n  sind die flblichen Hochbauverhaitnisse angenommen, 

und zwar auf je 1,2 m2 Grundflache 1 Steife mit 1,5 t Belastung.
Der Holzbedarf hangt von der Steifenlange, also von der GeschoB- 

hóhe ab. Tafel 6 enthait den Stelfenbedarf fflr 1000 m2 Grundflache In m3.
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Tafel 6.
R u n d h o lz b e d a rf  und  R u n d h o lz v e r iu s t  in m3 

je  1000 m- G ru n d fia c h e .

Knicklange der Steifen in cm
250

a) e in m a lig e  V erw en d u n g :
Bedarf ( A n f u h r ) .....................
V e r l u s t ....................................
Rest (Abfuhr) . . . . . .

b) z w e im a lig e  V erw en d u n g :
Bedarf ( A n f u h r ) ....................
V e r l u s t ...................................
Rest (A b fu h r) ..........................

c) d re lm a lig e  V erw en d u n g :
Bedarf ( A n f u h r ) ....................
V e r l u s t ....................................
Rest (A b fu h r) ..........................

Z ah l e n b e is p ie l .
In einem fflnfgeschossigen Industriebau von 60 X 22 =  1320 m3 Grund

fiache betragt die abgewickelte Schalflache im Mittei je Geschofi 2100 m2. 
Dle Schalung soli fiir drei Geschosse angefahren werden; zum 4. und
5. GeschoB wird die Schalung aus dem 1. und 2. GeschoB das zweite 
Mai eingesetzt. Mittlere Steifenhóhe 3,50 m.

Fflr 4X2100 =  8400 m2 Schalflache und 4 X 1320 =  5280 m2 Grund
fiache ist zweifacher Einsatz, fflr 2100 m2 Schalflache und 1320 m2 Grund
fiache nur einfacher Einsatz mógllch.

Bretter nach Tafel 5:
Bedarf (Anfuhr) 8,4 X  26 +  2,1 X  40 • . =  302,4 m3
Verlust (8,4 +  2,1) X 1 2 ..........................=  126,0 .
A b f u h r ........................................................ =  176,4 ,

Kantholz nach Tafel 5:
Bedarf (Anfuhr) 8,4 X  12 +  2,1 X 20 . . == 142,8 m3
Verlust (8,4 +  2 ,1 )X 3 ...............................=  31,5 »
A b f u h r ........................................................ =  111,3 ,

Rundholz nach Tafel 6, Sp. 4:
Bedarf (Anfuhr) 8 ,4  X  1 6  +  2 ,1  X 2 9  . . =  1 9 5 ,3  m3
Verlust ( 8 ,4  + 2 , 1 ) X 2 , 9 ................................. =  3 0 ,5  .
A b f u h r .................................................=  1 6 4 ,8  „

5. Schalungstafeln.
a) T a fe ls c h a lu n g  D yw idag . Die Dywidag-Tafeln werden in 

17 verschiedenen Langen bei der unveranderlichen Breite von 75 cm 
hergestellt. Jede Tafel besteht aus einem Holzrahmen vom Querschnitt 
5X 7,5  cm, der an seinen vier Ecken durch Brettwinkel ausgestclft ist. 
Auf diesem Rahmen sind die 2,5 cm dicken Bretter befestigt. Die groBe 
Zahl von 17 Arten wird vorgeschlagcn, um jede beliebige Feldgrófie 
eindecken zu kónnen. Die Tafeln eignen sich auch zur Einschalung von 
Balken und Saulen. Das Gewicht der Tafeln je m2 Schalflache betragt 
je nach der TafelgróBe 26 bis 49 kg. Die Vorzflge dieser sehr bemerkens- 
werten Schalungsart sind:

lange Lebensdauer, 
geringer HoIzverlust,
Ersparnis an Arbeitszeit,
Ersparnis von Nageln und Ródeldraht.

Die Dyckerhoff & Widmann KG. bringt aufierdem ein neues Klemm- 
werkzeug auf den Markt, mit dem das Schalholz geschont und Ersparnisse 
an Ródeldraht erzlelt werden.

Die Tafelschalung Dywidag darf ais ein erfolgvcrsprechender Beitrag 
zur Leistungssteigerung bei Schalungsarbeiten begrflBt werden. In Abb. 12 
ist eine Tafel gewóhnlicher Grófie dargestellt; sie zeigt glelchzeitig die 
vielseitige Verwendung der Tafeln.

i i  5  ^

u. Futferslikke

Lasche ~ 1 

Rundho/Z' t

Abb. 12. Tafelschalung Dywidag.

b) S ta h lsc h a lu n g . Stahlschalung weist gegenflber der Holzschalung 
folgende Vorzflge auf:

sehr grofie Lebensdauer,
Erzielung glatter Sichtflachen mit sauberem Aussehen, 
keine Nachbehandlung der entschalten Fiachen, 
grofie Dichtlgkeit der Sichtflachen, weil die Zementschlempe 

nicht verlorengeht und eine harte, wetterbestandige Aufien- 
haut zustande kommt,

Lohnersparnis,
Minderung des Facharbeiteranteiis bei den Schaiarbeiten, 
Fortfall der Aufwendungen fflr Reinigen der entschalten Tafeln. 

Diese Vorteile werden erkauft durch hohe Anschaffungskosten und 
grófieres Gewicht. Die Wirtschaftlichkeit der Stahlschalung tritt bei sehr 
grofien Bauwerken mit langer Bauzeit ein, so dafi eine vielfache Ver- 
wendung der Stahlschalung móglich ist. Ihr hauptsachliches Anwendungs- 
gebiet finden wir daher bei Grofibauten, wie Schleusen, Docks, Stfltz- 
mauern, Staumauern; bei diesen Aufgaben Ist man haufig dazu fiber- 
gegangen, aufier den Schalungstafeln auch ihre aufiere Abstfltzung 
durchganglg aus Stahl zu erstellen.

a) L u c h te rh a n d -S ta h lsc h a lu n g . Die Luchterhand Stahlschalung 
ist bei Grofibauten aller Art seit Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg 
angewendet worden. Die Tafeln haben in der Regel 100 X 150 cm GróBe 
und wiegen etwa 37 kg/m2. Aufierdem gibt es noch sechs Tafeln 
geringerer Breite. Dle Tafeln sind 50 mm dick und bestehen aus Blech 
von 2,5 mm Dicke. Abb. 13 u. 14 zeigen die Anwendung dieser 
Schalungsart.

/3) S ta h ls c h a lu n g  d e r  G u te h o ffn u n g sh f ltte . Die Schalungs
tafeln haben die Abmessungen 50X100 cm. Aufier diesem RegelmaB 
werden auch Tafeln geringerer Lange von 50, 40 . . . bis 10 cm geliefert. 
Gewicht der Tafeln einschliefilich der Befestigungsmittel 32 kg/m2. Dle 
Biechtafeln sind an ihren Randem von Winkeleisen umsaumt. Sie werden 
durch waagerechte und senkrechte Winkeleisen dem Betondruck ent
sprechend seitlich abgestfltzt. Mit den Abstfltzungen wiegt 1 m2 je nach 
Belastung 50 bis 70 kg/m2. Bel Baukórpern groBer Hóhe kónnen die

Abb. 13. Luchterhand-Schalung. Abb. 14. Luchterhand-Schalung.
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Abb. 20. Lehrgerust fflr eine Eisenbeton-Balkenbrflcke,Abb. 15. Stahlschalung der Gutehoffnungshutte,

6. Einfache Schalgeruste mit Hóhen von 5 bis 8 m (Abb. 18 u. 19).
Hohe Schalgeruste sind noch recht haufig Stiefkinder des Betonbaues. 

Sie sind zu einfach, um von dem Ingenieur beachtet zu werden, und 
nicht einfach genug, ais dafi man sie ohne technische Betreuung Polleren 
iiberlassen kónnte. Gemeint sind hier die Geriiste, fflr die nach § 12 
der Eisenbeton-Bestimmungen bei Hóhen von 5 bis 8 m statische Nach- 

weise verlangt werden kónnen. Bel diesen Gerflsten 
kommt es darauf an, die langen Steifen hinreichend

Tafeln ahnlich wie die Schaltafeln bei der Gleltschalung mit dem Bau- 
fortschritt nach oben versetzt werden (Abb. 15 u. 16).

y) G le l ts c h a lu n g  G le i tb a u  K lo tz  & Co. Fflr prismatlsche Bau- 
kórper von groBer Hóhe (Wassertflrme, Silos) ist die Gleltschalung nach 
dem Verfahren der Bauunternehmung Gleitbau Klotz & Co. eine wirtschaft- 
liche Lósung, die hier ais bekannt yorausgesetzt werden kann.

'■ \  Pta/te 35-3S-10

w r m i T r n T
s frf t  i -ih

•Piłem

Abb. 21. Einzelheit zu Abb. 20.Abb. 16. Stahlschalung der Gutehoffnungshfltte bei einem Talsperrenbau,

knicksicher zu machen und durch Dreleckverb3nde in zwei zueinander 
senkrechten Richtungen die raumliche Standslcherheit der Rflstung zu 
sichern. Sind diese Dreieckverb3nde vorhanden, dann ist das Gerflst 
auch in der Lage, waagerechte Krafte ohne Gefahr aufzunehmen. Neuer- 
dings soli man diese waagerechten Krafte zu mindestens 1 °/0 der senk
rechten Lasten annehmen.

Professor Dr. G ae d e  hat sich dieser Geriiste in dankenswerter 
Weise angenommen; auf seine wertvolien Darlegungen3) sei besonders 
hingewiesen. In Abb. 17 bis 19 ist eine solche Rflstung dargestellt. Die 
Steifen werden meist in halber Hóhe nach beiden Richtungen durch 
Brettzangen gesichert. Dadurch mindern sich die Knlcklangen, wenn 
durch Dreieckverb3nde die Unverschieblichkeit des Gerflstes gesichert 
wird. Diese Verb3nde pflegen meist nur in jeder zweiten oder dritten 
Steifenflucht vorhanden zu sein. Professor G aed e  empfiehlt die An- 
ordnung liegender Bretter nach Abb. 19, die mit ihrem groBen Tragheits
moment das Ausknicken der Stelfenfluchten ohne Dreieckverbande ver- 
hindern. Meist legt man die waagerechten Zangen in h a lb e  Hóhe der 
Steifen. Das ist aber statisch unzweckmafiig, weil die Steifen auf 1 m 
Lange etwa 1 cm Durchmesserzunahme aufweisen. Ich empfehle daher, 
die Zangen so zu legen, daB die Steifen im Verhaitnis 3 : 5 geteilt werden. 
Durch Minderung der Knickiange steigt die Knickiast des oberen Teils sehr 
erheblich, so daB die statische Ausnutzung um 50 bis 75%  erhóht wird.

7. Lehrgerflste von Eisenbeton-Balkenbrflcken.
Bel hohen Rflstungen fiir schwere Balken- und Wólbbriicken muB 

nach § 12, 1, Immer ein ausfflhrllcher Standsicherhelts-Nachweis gellefert 
werden. Ais Grundsatze, nach denen solche abgebundenen Geriiste zu 
behandeln sind, dflrfen gelten:

1. sichere Oberfflhrung der Gerflstlasten auf mOglichst kurzem Wege 
in das Erdreich,

2. sichere Dreieckverbande in der Langs- und Querrichtung der 
Geriiste,

Abb. 17. Ansieht.

Abb. 18. GrundriB. Abb. 19. Einzelheit A.
Abb. 17 bis 19. Einfaches Schaigerust. !) Bauindustrie 1940, S. 30; Mitteilungen des Deutschen Beton-Vereins,

*̂22̂ A^Etist*194*1̂  L ó s e r ,  Schalung und Rflstung lm Eisenbetonbau und im Briickenbau 3 8 5
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3. wenig StóBe von Hirnholz auf Langholz,
4. griindllche Ausbildung der Gerflstknoten,
5. Bevorzugung von Rundholz und Schonung von Kantholz,
6. Einrichtungen, um bei zunehmender Belastung des Gerflstes die 

Setzungen im Erdreich und innerhalb des Gerflstes dauernd ablesen 
und verfolgen zu kónnen.

Hierfilr sollen zwei Ausfflhrungsbeisplele der Lóser-Bauunternehmung 
KG, Dresden, gegeben werden.

B ru ck e  I (Abb. 20 u. 21).
Das GesamtgerOst besteht aus einem Untergerflst und einem Ober

gerflst. Die Lasten des ObergerBstes werden durch Bauschrauben auf das 
Untergerust abgesetzt; Abb. 20 zeigt die Stabfflhrung dieses Gerflstes; in 
Abb. 21 ist der Stofl mit den Schrauben dargestelit. Dle fScherartig an- 
geordneten Steifen des Obergerflstes bestehen aus Rundholz. Uber den 
Schrauben liegt ein Eichenholzstiłck. Der Schraubenfufi steht unmittelbar 
auf dem Hirnholz der Stander des Untergerflstes.

Bemerkenswert ist, daB bel allen Ausfuhrungen dieser Art die Gerflst- 
binder l le g e n d  zusammengebaut und jeder Binder mit Winden im 
ganzen aufgerlchtet wird, ein Verfahren, das sich ais sehr lohnsparend 
erwiesen hat.

Die Griindung des Gerustes richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. 
Bei sehr festem Grund sind Grundkórper aus Stampfbeton zweckmaBig, 
bel mittelfestem Boden Roste aus sich kreuzenden Kanthólzern, bel wenig

festem Boden gerammte Holzpfahle. Dle Oberhóhung der Riistung be
tragt 3 cm im ganzen, auBerdem erhalten die Hauptbalken parabelfórmige 
Oberhóhung mit */?oo 1 a' s Stich. Dle gróBte Gesamtsetzung der Gerflst- 
stander blleb mit 28 mm hlnter den Annahmen zuriick.

Dle Abstdtzung der Balkenschalung auf die Pfeiler wurde vermieden, 
damit dort keine unsenkbaren Punkte entstehen lm Gegensatz zu den 
etwas senkbaren Gerflststfltzen. Erst einige Tage nach dem Stampfen 
der Fahrbahn wurden dle Stahllager der Hauptbalken eingebaut.

B rflcke II (Abb. 22 u. 23).
Diese Brflcke ahnelt in ihrem Aufbau der vorher gezeigten. Es 

bestand aber hier die Mógllchkeit, das Gerflst in jeder Offnung zweimal 
zu verwenden, weil die beiden nebeneinanderliegenden Brflckenfahrbahnen 
nacheinander hergestellt werden konnten. Deshalb wurde das Gerflst ln 
Richtung des Brflckenąuerschnltts fahrbar gestaltet.

Bei diesem Gerflst liegen in der Langsrichtung an Stelle von Hólzern 
Stahltrager 126 unter den Hauptbalken. Dadurch entfailt die Unterteilung 
in Obergerflst und Untergerflst. Es gibt nur ein Gerflst, das vom Erd
reich ohne StoB der Gerflststander bis unmittelbar an die Unterkante 
der Eisenbeton-Hauptbalken heranreicht. Die Eintragung der Lasten in 
dle Gerflstsaulen gestaltet sich besonders einfach.

Die Gegenflberstellung einiger Zahlen zeigt den technlschen Fort- 
schritt bei der Brflcke II.

je  1000 m3 G e rfls tra u m : Brflcke I Brflcke II
Bedarf an R u n d h o lz .......................... 9 m3 11,4 m3

„ K a n th o l z ......................... 8 . 6,2 .
, „ Holz insgesamt . . . . 17 . 17,6 .

G e r f ls th ó h e ......................................... 12,90 m 14,60 m
Betonlast je m B r f lc k e .................... 15,8 t/m 16,0 t/m

G e w ic h t je  m3 G e rfls tra u m :
10,20 kg/m3 10,55 kg/m3
0,34 , 0,36 ;

S t a h l t r a g e r ......................................... — 1,00 .
insgesamt 10,54 kg/m3 11,91 kg/m3.

Abb. 23. Lehrgerflst fflr eine Eisenbeton-Baikenbrflcke.

In den Bedarfszahlen und den Gewlchtsangaben ist der Brettbelag 
des Gerflstes nicht eingeschlossen. Der Fortschritt bei der Lósung II 
besteht darln, daB die gesamte Gerflsthóhe in e inem  Arbeitsgang 
bezwungen wurde. Der Anteil an Rundholz stieg von 53 °/0 auf 65 °/0; 
der Holzbedarf bel Brflcke II stieg nur ganz wenig an, obschon die 
Gerflsthóhe und die Knickiangen der Stander um 13 °/0 gewachsen sind. 
Die Gcrflste wurden unter dle zweite Fahrbahn auf Holzwalzen veifahren, 
was nicht die geringsten Schwierlgkeiten machte. (SchluB folgt.)

Alle Rechte vorbehalten.  Zur Priifung der SchweiBempfindlichkeit von Baustahlen.
Von Dr. Herbert Buchholtz, Huckingen.

Das Auftreten verformungsloser Brflche an geschwelBten Brflcken 
aus St52 hat umfangrelche Untersuchungen1) flber den EinfluB der Stahl- 
herstellung, der Werkstoffdlcke und der SchweiBbedingungen ausgelóst. 
Indem man die bel der Erschmelzung von Kesselstahlen geiauflgen Mafl- 
nahmen — verbesserte Desoxydation und Warmebehandlung — auch auf 
die Herstellung der Brflckenbaustahle flbertrug, gelang es verhaltnlsmaBIg 
schnell, dle Neigung zum Trennbruch — jedenfalls bel einer yerscharften 
Verformungsprflfung — weltgehend zu beseitigen.

Dle Stahle, an denen dle im Stahlbau bisher unbekannten Trenn- 
brflche auftraten, galten nach den bisherigen Regeln und auch auf Grund 
ihrer chemischen Zusammensetzung grundsatzlich ais schweiBbar.

Die Elgnung fflr die SchmelzschweiBung Ist keine klar umrlssene 
Werkstoffeigenschaft; sie wird vlelmehr in flberwiegendem Mafie durch 
dle SchweiBbedingungen, die Werkstflckdlcke und -temperatur, besonders 
durch den Grad der Schrumpfungsbehlnderung, bestimmt. Dle Dehnbarkeit 
des Begriffs „Schweifibarkeit” erschwert naturgemafi die Stahlentwlcklung 
und auch die eines zuverlasslgen Prflfverfahrens.

So selbstverstandlich dies auch klingen mag, es mufi von jedem 
neuen Prflfverfahren die Forderung erfflllt werden, dafi zwischen dem

’) S ch ap e r, Bautechn. 1938, S. 649 bis 655; S c h a e c h te r le ,  Bautechn. 
1939, S. 4 6 b is52; K flhnel, S t.u . E. 1940, S .381bis390 u. 405bls412, 
(Werkst.-Aussch. 496); G rofie , St. u. E. 1940, S. 441 bis 453, (Werkst.- 
Aussch. 499).

Prflfergebnls und den Erfahrungen der Praxis — z. B. dem Verhalten bel 
der Verarbeltung und der Bewahrung im Bauwerk — zumindest gflte- 
mafiig glelchlaufende Beziehungen bestehen. Aus dieser Forderung, die 
lelder allzuoft vergessen wird, ergibt sich der selbstverstandliche SchluB, 
daB die Zuveriasslgkelt eines Prflfverfahrens an Werkstoffen erprobt werden 
muB, die aus bewahrten Bauwerken ausgebaut wurden. Solange dieser 
Nachweis nicht erbracht Ist und von Zeit zu Zeit wiederholt wird, besteht 
die Gefahr einer einseitigen Fehlentwicklung von Eigenschaften, die fflr 
die Sicherhelt eines Bauwerks von untergeordneter Bedeutung slnd.

Trotzdem nachgewiesen ist, daB die Herstellung eines verwickelten 
geschweiBten Tragwerks mit groBen Querschnittsunterschieden in erster 
Linie vom Schweifiplan und den SchweiBbedingungen, erst untergeordnet 
vom Stahl, abhangt, wird vom Stahlbau in steigendem Mafie die Forderung 
nach einem schweifiunempflndlichen Stahl mit hoher Streckgrenze auch 
fflr grofite Abmessungen erhoben. Damit wird die Lósung der Aufgabe, 
sichere Schweifiverbindungen zu erreichen, flber Gebflhr ins Stahlwerk 
verlegt und die Bedeutung der Entwurfsgestaltung, des Schweifiplans, der 
SchweiBbedingungen, z. B. des SchweiBens unter Vorw3rmung, vergessen.

Der wenig einheltllche Sprachgebrauch macht es notwendlg, den Begriff 
„SchweiBempfindlichkeit* gegen andere Eigenschaften abzugrenzen, selbst 
auf die Gefahr hln einer zu engen Beschrankung. Hier wird unter „SchweiB
empfindlichkeit* die Neigung des Werkstoffs verstanden, bel der Licht- 
bogenschweifiung — vorzugsweise bel der Einlagenschweifiung — Elgen- 
schaftsanderungen in einem Ausmafi zu erleiden, dafi dle wahrend des



J a h r g a n g  19 H e ft 3 6
2 2 . A u g u s t  1941 B u c h h o l t z ,  Zur Prflfung der Schweifiempfindlichkeit von Baustahlen 387

zustand, verursacht durch die 
unterschiedllchen Warmedehnun- 
Sen. Gefflgespannungen und be- 
hlnderte Warmedehnung und 
-schrumpfung bewirken offenbar 
praktisch dreiachsige Zugeigcn* 

•'?.'<;*• spannungen inkleinsten Berelchen,
besonders wenn die Temperatur 
der Martensitbiidung niedrig liegt. 
Ahnlich wie in geharteten Werk-

/ / / / /  j  l  - ! wandlungstrflgen Stahlen^denkbar

'..Ci.-i ■."v:... :. ’ V'.-.'.'...i .* ■ nachgewiesen worden.
Hler wird davon abgesehen,

____  ___ auf die Ursachen fflr die Werk-
^ ^  stoffvertnderungen  ̂in  ̂ der Naht-

EigenschaftsSnderungen in der
—N. ✓— Ober gangszone,  Im wesentllchen

I aber die auf klelnstem Raum zu-
sammengedrangten Unterschlede

y f  >>. im Gefflge, in den Festlgkelts-
/  N. eigenschaften und in den Eigen-

'  N. spannungen, fflhrt nun bel stark
f  behinderter Schrumpfung oder bei

V - /  __mehrachsiger Beanspruchung zum
/  \  ^  plótzlichen Versagen des sonst

/  \ ———  zahen Werkstoffs; man beobachtet
/  \  daher beim Schweifien unter

/  i \  starrer Einspannung Risse ln der
/  \  Ubergangszone oder bei dem be-

Figenspannungen langs ̂  /  \  kannten AufschwelBbiegeyerSueh
Y '.    verformungslose Brflche. Das Auf-

_________________ / ________________\ * **•*»■------ treten verformungsloser Brflche in
s  ~  ~  /  einem durch die flbllche Werkstoff-

^  prflfung ais verformungsfahlg und
" ” zah bewerteten Baustoff — noch

Abb. 1. Eigenschaftsanderung neben der Schwelfiraupe. dazu bei rechnerlsch geringer mltt-
lerer Beanspruchung — erfordert 

c n i/ ein erhebliches Umlernen beim Entwerfen. Das Ahnllchkeltsgesetz, das
5 bel statischer Beanspruchung ebener und kerbarmer Querschnitte

K 95 200 M 7ł W befrledigende Gflltlgkelt hat, verliert mehr und mehr seine Geltung,
12̂  wenn der Werkstoff zu massiven Querschnitten angehauft wird und sich

der rechnerlsch niedrigen auBeren Beanspruchung mehrachslge Elgen- 
spannungen flberlagern. Solche Bedlngungen liegen nun nach K. K lO ppel4) 
in KehlnShten an masslven Gurtplatten und auch bel der AufschwelB- 
blegeprobe vor.

-------  3) Die Prflfung der SchwelBempflndlichkelt von Baustahlen. St. u. E.
-------  1940, S 1145 bis 1151.

<) Stahlbau 1938, S. 105 bis 110.

Prijfyerfahren Durchfiihrung
G rundw erksto jf Ubergang

nach D /H  A 120 Festigkeit derM iraH eZugversuch

Schweill-
yerbindung

Stumpfnaht

fi'erformtarkeitder YerbmdungiterUmpecdWanelDiegerersuch

SchwelBens auftretenden Spannungen nicht mehr durch Verformung auf
genommen werden, sondern zu Spannungsrissen fflhren. Die Prflfung dieses 
ungenugend umrissenen Eigenschaftsgebietes setzt eindeutige und jederzeit 
wiederholbare SchwelB- und Einspannbedingungen voraus.

Welcher Art sind nun dieWerkstoffver3nderungen, die durch die sprung- 
hafte Erhitzung bis flber Schmelztemperatur mit schroffster Warmeabfuhr 
in der Umgebung einer EinlagenschwelBe entstehen? (Abb. 1).

1. Auf klelnstem Raum wechselt in schneller Folgę das Gefflge 
vom flberhitzt geharteten, elnheitlichen Martensit flber ein ungenflgend 
ausgeglichenes zwischen At und A3 abgeschrecktes Mlschgefflge mit 
Martensitinseln ln ferritischer Grundmasse bis zum unbeeinfluBten Grund- 
werkstoff. Dieser schnelie Wechsel Im Gefflge erstreckt sich In der Breite 
auf nur 2 bis 3 mm.

2. Gleichlaufend mit dem unglelchformlgen Gefflge in der Obergangs
zone treten starkę Unterschlede in den Festigkeltseigenschaften, besonders 
der H3rte und der Dehnbarkelt auf. Je gleichmafilger das Gefflge der 
Obergangszone, um so glelchmaBiger ist nach den Untersuchungen von 
W. B Isc h o f2) auch der H3rteverlauf.

3. Ais ursachlich mit dem ungleichfOrmlgen Gefflge verbunden be
obachtet man in der Obergangszone einen ungleichfOrmlgen Spannungs- 
zustand, hervorgerufen durch die unterschiedllche Dichte von Martensit, 
Troostlt und ferrltisch - perlltischer Grundmasse. Diesen Gefflge- 
spannungen flberlagert sich ein mehr makroskopischer Eigenspannungs-

2) Arch. Elsenh. W. 13, (1939 bis 1940), S. 519 bis 530, (Werkst.- 
Aussch. 502).

Kerbiahigkeit der Sęhweifie 
» des Uberganges

KpbinNahtoder
UbergangszoneKerbschtagyersuch

HartttKihmmuag *) 
n Vickcn od. Rottdur Sóneiftaufharhjng

Dehnung derSchweifle, Trennfestigkeit des Stahl eslugversuch

Aufsdiweidbiegeprobe

Yerfombarkeit der Ubergangszone undZahigkeit 

desSfahles

Kerbbiegeversuch

Kerbschlagbiegeprobe

Yerfbrmbarkeit von Stahl undSchweifiei-Biegeprobe

Risse und Yerfombarkeit der UbergangszoneKottwa!zversuch

Schrumpfriftneigung ron StahlundSchweiDeEinspann-Schweiftpr.

m >A j geregeltabgndir. Biegefdhigkeit des Sta Mes nach g/eichmafiiger ftartungHartebiegeprobe

Kerbzóhigkeithartekerbsćitagprobe
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Abb. 2. Yerfahren zur Prflfung der SchmelzschwcIBbarkeit,
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F a c h s c h r lf t  f .  d .  g e s .  B a u ln g c n le u rw e se n

Die durch den SchweiBvorgang verursachten WerkstoffSnderungen 
sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen5) im In- und Ausland gewesen 
mit dem Ziel, die eine oder andere Eigenschaft zur Bewertung der SchwelB- 
barkeit heranzuziehen. Chemische Zusammensetzung, Warmeuntersuchung 
und Festigkeitseigenschaften sind wohl zur allgemeinen Bewertung eines 
in der SchwelBtechnlk noch unbekannten Stahls notwendig, die SchwelB- 
barkelt wird aber immer unter Bedingungen bestimmt werden mussen, die 
denen im Bauwerk grundsatzlich glelchen und genau wlederholbar sind.

Da der EinfluB des Schwelfivorgangs besonders stark in derAbnahme 
der V e rfo rm b a rk e lt der Obergangszone wirksam wird, sind auch die 
bisher vorgeschlagenen Prufverfahren uberwiegend auf die Bestimmung 
der Verformbarkeit unter verscharften Bedingungen abgestellt (Zusammen- 
stellung der Abb. 2).

In Gruppe A wird die Schw eIB verblndung — meist eine durch 
MehrlagenschwelBung hergestellte Stumpfnaht — durch Zug-, Biege- und 
Kerbschlagversuch geprflft.

In GruppeB sind Festlgkelts- undVerformungsprflfungen a n E in la g e n -  
schweiBungen, sei es nach Auflegen einer Raupe oder einer Kehlnaht, zum 
Tell unter scharfer Einspannung, zusammengestellt.

Gruppe C umfaBt Blindversuche, bel denen also nicht geschweiflf 
wird, sondern die verschledenen Elgenschaftsanderungen, wie Aufhartung, 
Verformbarkelt im mehrachslgen Spannungszustand und die mit Dicken- 
empfindllchkeit bezeichnete Kerbempflndlichkelt grofier Werkstuckdicken 
unter Umgehung des Schwelfiens getrennt oder auch summarisch unter
sucht werden.

Wahrend der bekannte Zugversuch einer Stumpfverbindung allgemein 
die Verschweifibarkeit des Grundwerkstoffs mit verschiedenen Elektroden 
bewertet, gibt der Biegeversuch doch bereits einen Einblick ln die 
Eignung fflr Lichtbogenschwelfiung.

So zeigt Abb. 3 nach Untersuchung bei der U. S. Navy°) einen aus- 
wertbaren Zusammenhang zwischen Bruchbiegewinkel und C-Gehalt un- 
leglerter SM-Stahle (Blechdicke 12,5 mm). Bel etwa 0,30%C nimmt der 
Bruchbiegewinkel — besonders beim Blegen Ober die Wurzel — deutlich 
von etwa 120° auf unter 50° ab.

Im flbrigen sagen die Prflfverfahren In Gruppe A uber die Schweifi- 
empfindllchkeit d lc k e r  Querschnltte nichts aus.

s) F re n c h  u. A rm stro n g , W eld.J. 18 (1939), Nr. 10, (Suppl. Engng- 
Found. Weld. Res. Com.), S. 339 bis 347; S ch ó n ro ck , Techn. Mitt. Essen 
1938, S. 508 bis 513; K o m m e re ll, Bautechn. 1939, S. 162; K iih n e l, 
s. FuBnote 1 a. a. O.

6) Ja ck so n  u. L u th e r , W eld.J. 19 (1940), S. 321 bis 364.

Abb. 4 a. Yerformungsbruch.

Die S c h w e lf ia u fh a rtu n g  gibt wohl ein Guteurtell iiber die Schweifi- 
empflndlichkelt, jedoch ist es nicht mógllch, eine bestimmte, eben noch
zuiasslge Hóchstharte in der Ubergangszone einer nach bestimmten
Bedingungen hergestellten EinlagenschweiBung anzugeben, oberhalb dereń 
die SchweiBung besondere Vorsichtsmafinahmen erfordert oder aber die 
Sicherheit einer Kehlnahtverbindung in Frage gestellt ist. Die Tatsache, 
dafi hochbeanspruchte Schweifibauten mit erhebllcher Hartę in der

Ubergangszone mit voller Sicherheit 
betrieben werden, beweist, dafi die 
Schwelfiaufhartung nur eine Teil- 
erscheinung der Schweifiempfindlich- 
keit darstellt.

Der bereits vor Jahren vor- 
geschlagene £-Raupen-Zugversuch hat 
fiir die Prflfung grófierer Querschnitte 
keine Bedeutung erlangt, wahrschein- 
lich, weil das Elnspannen und Zer- 
reifien grofier Querschnltte erheb- 
Hchen Aufwand an Maschinen und 
Werkstoff erfordert.

Die Prufverfahren 6 bis 9 be- 
werten die Schweiflempfindllchkelt 
nach der V e r fo rm b a rk e it  der Ein
lagenschweiBung im langsamcn oder 
schlagartigen BIegeversuch, dabei 
wird zusatzllch das Bruchaussehen 
beurtellt.

Die Durchfflhrung und die innere 
Mechanik des A u fsch w e ifib ieg e -  
v e r s u c h s 7) ist hinreichend bekannt; 
ahnlich wie der Kerbschlagversuch 
stellt er eine zusammengefafite 

Prflfung auf Trennempflndllchkeit im mehrachslgen Spannungszustand 
dar. Da mit zunehmender Werkstflckdicke der Spannungszustand mehr 
und mehr drelachsig wird, erfafit der AufschweiBbiegeversuch auch die 
sogenannte Dickenempflndlichkeit des Probestflckes.

Der Nachweis dafflr, daB zwischen dem Prflfergebnis und den Er- 
fahrungen der Praxis, z. B. dem Verhalten bei Schweifiung schwerer 
Bruckentrager und der Bewahrung im Bauwerk, zumindest gfltemafiig 
glelchlaufende Bezlehungen bestehen, ist bisher fflr den Aufschwelfi- 
biegeversuch noch nicht befriedigend erbracht. Wohl beobachten wir fflr 
einen St 52 mit grobem Sekundargefuge und daher schlechter Kerbzahlg- 

keit Trennbruch beim Aufschweifiblegeversuch, 
also Brflche, ahnlich aussehend wie bei den 
bekannten Schadensfallen an Brflcken aus St 52.

Vor Eintritt des Trennungsbruches werden 
jedoch auch bel Dicken von 50 mm und mehr 
haufig Biegewinkel zwischen 30 und 50° beob
achtet, also Biegewinkel, wie sie weder beim 
Schweifien noch beim Zusammenbau, noch im 
Betrlebe auftreten. Damit ware also die zusatz- 
liche Forderung eines Verformungsbruches un- 
nótig, sofern genugend hohe Bruchbiegewinkel 
nachgewlesen werden.

Ebenso slcher ist auch, dafi eine grofie 
Zahl geschweifiter Brflcken aus St 52 in Betrleb 
sind, dereń Gurte beim Aufschweifibiegeversuch 
mit geringem Biegewinkel versagen wflrden. 
Die Hflttenleute haben daher schon mehrfach 
die Anregung gegeben, durch Ausbau von dick- 
wandigen Schweifitragern aus Bauwerken und 
Prufung lm Aufschwelfiblegeversuch die Gultig- 
keit dieses Versuches nachzuprflfen. Es soli nicht 
geleugnet werden, daB die Verwendung eines
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Abb. 3.
Bruchbiegewinkel und C-Gehalt 
(10 mm Stumpfnaht, bearbeltet) 

nach Jackson und Luther.
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St 37
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St 52

Zahl der 
Yerstiche

Biegewinkel 
in Grad

J Zahl der 
Yersuche

| Biegewinkel 
in Grad

20 bis 40, ver- 
einzelt bis 65, 

i. M. 33

5 bis 45, ver- 
cinzelt bis 55, 

i. M. 25

Abb. 4 a. Verformungsbruch 

> 9 0  !| 29
> 8 0

teilweisc
> 5 0

Abb. 4 b. Mischbruch.
40 bis 80 || 12 | 40 bis 75

Abb. 4c. Trennbruch.

Abb. 4c. Trennbruch.
Abb. 4a bis c. Bruchart bel der AufschweiBbiegeprobe von 50 mm Dicke.

7) B ie re tt  u. S te in , St. u. E. 1938, S. 427 
bis 431 (Werkst.-Aussch. 417); K o m m e re ll, 
St. u. E. 1937, S. 421, 389 bis 398 u. 419 bis 422 
(Werkst.-Aussch. 372), Stahlbau 1938, S. 49 bis 
54; H o u d re m o n t, St. u. E. 1939, S. 1241 bis 
1248 u. 1268 bis 1273; S ch ó n ro ck  u. W ie s te r , 
Techn. Mitt. Krupp A., Forsch.-Ber. 2(1939), S. 191 
bis 205; W asm u h t, Stahlbau 1940, S. 77 bis 80.

Abb. 4b. Mischbruch.
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Stahls mit gutem Ausfall der AufschwelBblegeprobe den entwerfenden 
Ingenieur und den Bauherrn in ein Gebiet hóherer Sicherheit fQhrt.

Neben seinem erhebllchen Aufwand an Werkstoff und Piflfeinrich- 
tungen weist der AufschweiBbiegeversuch erhebliche.Streuungen in der 
Beziehung von Bruchbiegewinkel und Bruchart — Verformungsbruch, 
Trennbruch — auf.

Ais relner V e rfo rm u n g sb ru c h  (Abb. 4a) wird bei der in Zu- 
sammenstellung 1 wledergegebenen Auswertung das Bruchaussehen be- 
zelchnet, bei dem dem Bruchverlauf lm Gefuge eine Verformung auf 
Gleltebenen vorangeht. Der Bruch hat ein mattsehniges Aussehen ohne 
krlstalline Fiachen.

Ais reiner T re n n u n g sb ru c h  (Abb. 4c) wird das Bruchaussehen 
bezeichnet, bei dem der Bruch ohne jede Verformung auf den Krlstall- 
grenzen verlauft und das Bruchbild iiberwlegend kristallin ist. Hier 
wurden zur Vereinfachung in die Gruppe der Trennbriiche auch solche 
Proben. aufgenommen, bei denen die kristalline Bruchfiache die gesamte 
Probendicke erfaBt, wahrend die Randerzum Tell noch ein mattsehniges Aus

sehen haben. Zwischen 
diesen beiden Grenzfailen 
liegt ein Obergangsgebiet 
verschiedener Mlschbruch- 
arten.
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Wie Zusammenstellung 1 zeigt, ist die Abgrenzung des Trennbruches 
zum Mischbruch mit Hilfe des Blegewinkels nicht móglich. Bei St 37 flber- 
schneidet sich das Gebiet zwischen 40 und 60°. Bel St 52 beginnt das 
Gebiet des Mischbruches oberhalb 40, der Trennbruch geht aber iiber 40° 
noch hlnaus und reicht in Elnzelfailen bis 65°. Die heute geltende Vor- 
schrlft der Reichsbahn fiir den Mindestbiegewinkel oder die Bruchart 
bedarf daher einer Berichtigung.

Diese Oberlegungen fuhrten zu umfangreichen Gemeinschafts- 
versuchen sowohl bei der Reichsbahn wie auch beim Verein Deutscher 
Elsenhuttenleute mit dem Ziel, die Aufschweifibiegeprobe durch eine 
der flblichen Kerbschlagproben zu ersetzen. Darflber hinaus wurde nach 
Beziehungen zwischen dem AufschweiBbiegeversuch und der Trenn- 
empfindlichkeit nach K u n tz e 8), derEinspannschweiBprobe nach S w in d en  
und R e ey e5), der Ehn-KorngróBe10) und anderen Eigenschaften gesucht. 
Die Ergebnisse von mehr ais 100 AufschwelBbiegeproben aus St 37 
150 aus St 52 sowie mehr ais 600 Kerbschlagproben aus St 37 und 1000 
aus St 52 sind bisher nur in grofien Zflgen ausgewertet; dabei war es 
notwendig, auch Innerhalb der Gruppe St 52 nach einzelnen Stahlarten 
zu unterteilen. Soweit die Auswertung bisher einwandfrei wrar, sind die 
wlchtigsten Ergebnisse in Abb. 5 bis 10 dargestellt. Die Kerbschlag- 
zahigkeit Ist der Mittelwert aus mlndestens 6 Proben aus Rand und Kern 
des Walząuerschnitts.
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Abb. 5.
Abhangigkeit der Kerbschlagzahigkeit vom 
Bruchbiegewinkel. St 37 SM, unberuhigt.

Bruchbiegew inkel 

Abb. 6.
Abhangigkeit der Kerbschlagzahigkeit vom 
Bruchbiegewinkel. St 37 SM, unberuhigt.
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Abb. 7.
Abhangigkeit der Kerbschlagzahigkeit vom 
Bruchbiegewinkel. St 37 SM, unberuhigt.

In der Gruppe M isch b ru ch e  (Abb. 4b) sind alle Brflche zusammen- 
gefafit, bei denen der kristalline Verlauf iiber die Dicke durch Ver- 
formungsflachen aufgefangen wurde. Diese Bruchart gilt nach der Reichs- 
bahnvorschrift noch ais Verformungsbruch.

Zusam m enstellung 1.
B leg ew in k cl b e l d e r A u fsch w e lB b le g e p ro b e  von 50 mm D icke 

b e i v e r s c h ie d e n e n  B ru c h a rte n .

Bruchart
St 37 St 52

Zahl der 
Versuche

Biegewinkel 
in Grad

Zahl der 
Versuche

Biegewinkel 
ln Grad

Verformungs- 
bruch (Abb. 4 a) 23 > 9 0 29

> 8 0 ,
teilweise

> 5 0

Mischbruch 
(Abb. 4b) 11 40 bis 80 12 40 bis 75

Trennbruch 
(Abb. 4c) 44

20 bis 40, ver- 
einzelt bis 65, 

i. M. 33
107

5 bis 45, ver- 
einzelt bis 55, 

i. M. 25

Bel S t37 (Abb. 5 bis 7) scheint die DVMR-Probe deutlichere Unter- 
schiede zu ergeben ais die Scharfkerbproben, allerdings finden sich 
zwischen 50 und 80° Biegewinkel zu wenig Werte. Ober 50° Biege- 
wlnkel und 10 mkg/cm2 liegt das slchere Gebiet des Verformungs- 
bruches.

Bei St 52 auf Si-Mn-Cu-Grundiage (Abb. 8 bis 10) geben die Scharf
kerbproben bessere Unterschiede ais die DVMR-Probe. Oberhalb 50° 
Biegewinkel und 12 mkg/cm2 liegt das Gebiet des Verformungs- und 
Mischbruches.

Fflr die Gruppe der Si-Mn-Stahle und des Cr-Cu-Stahls sind die 
Beziehungen besonders im Gebiet des Mischbruches weniger klar. Auf 
die Wiedergabe in diesem Rahmen wurde verzichtet; es ist vorgesehen, 
an anderer Stelle ausffihrlich zu berichten.

Auswertbare Beziehungen zwischen Aufschweiflbicgeversuch und der 
Trennempflndlichkcit nach Kuntze oder den Elnspannschweifiproben be- 
stehen nicht. Ebensowenig konnte ein Zusammenhang zwischen Bruch
biegewinkel oder Kerbschlagzahigkeit und der metallurgisch bedingten 
/-KorngrOBe oder aber dem Hysteresisbereich des Ar  oder v43-Punktes 
beobachtet werden.

s) Wiss. Abh. Dtsch. Mat.-Prflf.-Anst. 1939, S. 11 bis 18.
9) Quart. Trans. Inst. Weld. 1 (1938), S. 7 bis 24.
10) M c.Q uaid , H. W. u. E. W. E hn , Trans. Amer. Inst. min. metallurg. 

Engrs. 67 (1922), S. 341 bis 391; vgl. St. u. E. 1936, S. 1114.
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Abb. 8.
Abhangigkeit der Kerbschlagzahigkeit vom 
Bruchbiegewinkel. St 52, Si-Mn-Cu-Stahl.
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Abb. 9.
Abhangigkeit der Kerbschlagzahigkeit vom 
Bruchbiegewinkel. St 52, Si-Mn-Cu-Stahl.
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Abb. 10.
Abhangigkeit der Kerbschlagzahigkeit vom 
Bruchbiegewinkel. St 52, Si-Mn-Cu-Stahl.
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Neuerdings wurde von A. F ry  und L. K irc h fe ld 11) auf Grund 
ailgemeiner Uberlegungen und einiger 50-kg-Hochfrequenzofen-Schmelzen 
die Einfflhrung der Alterungskerbschlagzahlgkeit in die Stahlabnahme fflr 
den Grofistahlbau gefordert. Die Forderung hoher Alterungssicherhelt 
— sogar unter Verzlcht auf eine hohe Streckgrenze — wird im wesent- 
llchen damit begrflndet, daB bei allen bekannten Schadensfailen spróde

Brflche beobachtet wurden, wie sie 
auch durch Alterungsspródigkelt 
entstehen; dies deute auf innere 
Zusammenhange zwischen den 
Brflchen in Bautellen und der 
AlterungssprOdigkeit hin.
mkg/cm 2

m kg fcrn 2
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Fflr die DVMS-Probe werden die Verhaitnisse noch ungflnstlger. 
Hier beobachtet man im Gebiet des Verformungsbruches Alterungskerb- 
zahlgkeitswerte zwischen 1 und 3, im Gebiet des Trennbruches Werte 
um 1 mkg/cm2. Auswertbare Beziehungen bestehen also nicht.

Darflber hinaus muB festgestellt werden, daB Beanspruchungen, wie 
sie beim Alterungskerbschlagversuch gewShlt werden — 10% Kalt- 
verformung +  Anlassen und schlagartige Beanspruchung — weder bei 
der Verarbeltung des Baustahls noch im Bauwerk auftreten.

Darflber hinaus trifft die Forderung, zur Erhóhung der Slcherheit 
eines Baustahls die Alterungskerbschlagprobe elnzufflhren, auf die 
Schwierigkeit, einen bestimmten Mindestwert festzulegen, der die be- 
rechtigten Ansprflche des Verbrauchers mit denen einer wirtschaftllchen 

und sicheren Herstellung im Stahlwerk in Elnklang bringt. Die 
Alterungskerbschlagprobe kann daher weder den Aufschwelfiblege- 
versuch ersetzen, noch die Gewahr fflr Schweifiverblndungen 
geben, die gegen alle MiBhandlungen unempfindllch sind.
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Abb. 11.
Alterungskerbschlagzahlgkeit und 
Bruchbiegewinkel im Aufschweifi- 
biegeversuch. St52, Mn-Si-Stahl.

20 100010 60 80 
Bruchbiegewinkel

Abb. 12.
Alterungskerbschlagzahlgkeit und 
Bruchbiegewinkel im AufschweiB- 
biegeversuch. St 52, Mn-Sl-Stahl.

0,10 o,io ojo o,w o# j 
C-Gehatt

Abb. 13. 
Bruchbiegewinkel und C-Gehalt 
an der Kerbblegeprobe nach 

Ja ck so n  und L u ther.

o o.io ązó ojotyb ąso %aeo 
C-G ehalt

Abb. 15. 
Bruchbiegewinkel und C-Gehalt 

nach Ja ck so n  und L u ther.

Die gleiche Begrflndung wurde seinerzeit auch fflr die Einfflhrung 
der AufschweiBblegeprobe gegeben; sie hat hier ihre Berechtigung, da 
beim AufschweiBbtegeversuch, ausgehend von der SchweiBnaht, spróde 
Brflche beobachtet werden konnen, und zwar ohne  vorausgehende Kalt- 
verformung und Alterung, ledigllch ais Folgę der Trennempflndlichkeit 
dicker Querschnitte.

Es liegt also nahe, nachzuprflen, ob und wiewelt zwischen dem Aus- 
fall der AufschweiBblegeprobe und der Alterungskerbzahlgkeit sowie der 
Kerbzahigkeits-Abnahme durch Alterungsbehandlung statlstlsch auswert
bare Beziehungen bestehen. Feststeht, daB durch jede MaBnahme, die 
die allgemeine Zahlgkeit des Stahls erhóht, sei sie metallurglscher oder 
thermlscher Art, der Biegewinkel der AufschweiBblegeprobe verbessert 
und die Neigung zum Trennbruch herabgesetzt wird. Zu diesen metall- 
urglschen MaBnahmen gehort auch die weltgehende Desoxydatlon des 
Izettstahls durch Aluminiumzugaben zum Stahlbade, die flber die Zugabe- 
menge hinausgehen, die zur Erzeugung eines metallurgisch-feinkOrnigen, 
schwelBuncmpflndllchen Stahls fflr dlcke Querschnitte flblich Ist.

Zur Kiarung etwalger Zusammenhange wurden aus AufschweiB- 
biegeproben von grob- und feinkOrnig erschmolzenem Baustahl St52 
(Mn-Sl-Stahl) Kerbschlagproben entnommen und im Anlieferungszustande 
sowie nach 10% Stauchung und J/2 stflndigem Anlassen bei 250° bei 
+  20° geprflft.

Der Stahl lag ais Blech oder Universaleisen mit 40 bis 55 mm Dicke 
sowohl im Walzzustand wie nach Normalglflhung vor; die Kerbschlag
proben (DVMR und DVMS) wurden in Langsrichtung aus dem Rand 
sowie der Querschnittsmltte entnommen; die in Abb. 11 u. 12 dar- 
gestellten Ergebnlsse sind die Mlttelwerte von je 3 Rand- und 3 Kern- 
proben. Nennenswerte Unterschiede zwischen Rand- und Kernproben 
waren nicht vorhanden.

Den Ergebnissen Ist in Oberelnstlmmung mit Abb. 8 u. 9 die all
gemeine Feststellung zu entnehmen, dafi der Bruchbiegewinkel im Auf- 
schweiBbiegeversuch mit der Kerbschlagzahlgkelt des Stahls ansteigt, 
die Neigung zum Trennungsbruch also abnimmt. Oberhalb von 50° Biege
winkel und oberhalb einer Kerbschlagzahlgkelt von co 9 mkg/cm2 bei der 
DVMR- oder oberhalb von ~  6 mkg/cm2 bei der DVMS-Probe liegt das 
sichere Gebiet des Verformungsbruches.

Nach Alterungsbehandlung sind die Beziehungen nicht mehr ein- 
deutlg. Zwar gehóren zu Bruchbiegewinkeln unter 50° auch nledrige 
Werte fflr die Alterungskerbschlagzahlgkeit (unter 3 mkg/cm2); im Gebiet 
des Verformungsbruches jedoch werden nach Alterung sowohl Kerbschlag- 
zahigkeltswerte von 1 mkg/cm2 wie auch solche von 6 mkg/cm2 be
obachtet. Im Gebiet des Verformungsbruches, der bei der AufschweiB
blegeprobe ais Kennzeichen fflr die praktische Bewahrung angenommen 
wird, besteht also — jedenfalls zur Zeit — noch nicht die Móglichkeit, 
einen Mindestwert fflr die Alterungskerbschlagzahlgkeit anzugeben, da 
hohe Biegewinkel mit Verformungsbruch auch bei Alterungskerbzahigkeits- 
werten von 1 mkg/cm2 beobachtet wurden.

Angeregt durch deutsche Arbeiten an Flugzeugstahlen werden neuer
dings in Amerika die Kerbbiegeversuche zur Ermittlung der SchweiB- 
empfindlichkeit herangezogen. Einen ahnlichen Kerbschlagversuch schreibt 
auch die belgische Staatsbahn vor. Nach Atzung wird der Kerb bis zur 
Zone hOchster Schweifiaufhartung eingefrast und die Probe anschliefiend
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C-Gehalt
Abb. 14. Kerbschlagprobe einer EinlagenschweiBung 

nach Ja c k so n  und L u th e r.

entweder langsam bis zum Bruch gebogen oder im Pendelschlagwerk 
geschlagen. Abb. 13 zeigt aus amerikanischen Untersuchungen12) den 
EinfluB des C-Gehalts auf den Bruchbiegewinkel, Abb. 14 auf die Kerb- 
schlagzahigkeit.

») A. F ry  u. L. K irc h fe ld , Z. d. Vdl 1941, S. 511 bis 516. 12) Ja c k so n  u. L u th e r , Weld. J. 19(1940) S. 351 bis 364.
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Die Ergebnisse lassen eine klare Grenze fur schweiBempfindllche 
oder gut schweiBbare Stahle nicht erkennen. Oberhalb 0,3% C liegen die 
Werte sowohl fur das Blech wie fiir die SchwelBe niedrlg. Dle Eignung 
dieser Kerbschlagprobe wurde inzwischen auch von W. Blschof13) an ver- 
schledenen Stahlen untersucht; sie erwies sich jedoch wegen zu groBer 
Streuung der Versuchswerte ais nicht zweckmafilg.

Mehr Aussicht auf Erfolg scheint die in Amerika gebrauchliche J_-Blege- 
probe gemaB Abb. 15 zu bieten. Sie spricht jedoch auch auf Dopplungen 
lm Blech an — Biegewinkel unter 30° bei Stahlen unter 0,25% C sind 
auf Dopplungen zurflckzufflhren. Oberhalb von 0,3% C Hegen dle schweifi- 
empfindlichen Stahle mit geringen Biegewlnkeln unter 30°.

Die sehr scharfe Verformung durch Kaltwalzen mit einer von Stich 
zu Stich festgelegten Abnahme soil Risse in der Obergangszone auf- 
decken oder in der Zahl der Stiche ein MaB fur die Verformbarkeit 
der Obergangszone und damit fflr die Schweifibarkeit geben. Dle Unter
suchungen von Jack so n  und L u th e r12) haben jedoch kein brauchbares 
Ergebnis gehabt, eigene Erfahrungen liegen nicht vor.

1938 wurden in England14) zwei Verfahren zur Priifung harterer Stahle 
auf RiBneigung beim Schweifien entwickelt. Ahnlich wie bei der Focke- 
Wulf-Probe15) fiir dle GasschmelzschweiBung wird bel diesen Einspann- 
schwelBproben versucht, den Schrumpfvorgang einer Kehlnaht mOglichst 
stark zu behlndern. Hier soli nur auf dle Swlnden- und Reeveprobe naher 
eingegangen werden, da sie im 
Rahmen der Gemeinschaftsarbeit 
beim Verein Deutscher Eisenhfltten- 
leute mit herangezogen wurde.
GemaB Abb. 16 besteht die Prflf- 
vorrichtung aus einer dicken Grund
platte. Bel der Kehlnahtpriifung 
wird ein Stflck des Prflfbleches und 
darauf ein weiterer Abschnitt des 
Prflfbleches mit Schrauben so be
festigt, daB an einer Seite ein brcl- 
terer Streifen des unteren Bleches 
ubersteht. Die Schrauben werden 
nicht ubermaBig fest angezogen und 
die drei Seiten mit der schmalen 
Kante verschwe!Bt. Dann laBt man 
dle Platten auf Raumtemperatur ab- 
kuhien. Hierauf wird die vierte 
Seite ais elgentliche Prflfnaht ge- 
schwelBt. Infolge der Einspannung 
muB die Prflfnaht unter starker Be- 
hlnderung schrumpfen. Nach Er- 
kaiten werden quer zur Priifnaht 
Streifen ausgesclinitten und auf 
Risse untersucht. Je nach der Abb. 16. VorrIchtung fur SchweiB- 
Starke der Risse unterscheiden empfindlichkeltsversuche nach
Swinden und Reeve sechs Stufen T. S w ln d en  und L. R eeve.
der SchweiBempflndlichkeit.

Nach englischen und amerikanischen Untersuchungen10) soli es mit 
den EinspannschweiBproben mOglich sein, sowohl die Schweifiempfindlich- 
keit verschieden zusammengesetzter Baustahle ais auch die Neigung zur 
Bildung von SchwelBnahtrissen bei der Verwendung verschledenartiger 
Eiektroden mit geniigender Sicherheit zu beurteilen. Bei den Gemeinschafts- 
versuchen erwiesen sich samtliche Baustahle St 52 auf der Grundlage Si-Mn, 
Cr-Cu und Si-M n-Cu ais riBuncmpfindlich ohne Berucksichtigung der 
Herstellungsart und Warmebehandlung. Erst bei iiber 0,25%C, mit Sicher
heit erst ab 0,28% C wurden Risse beobachtet. Bei 0,20%C konnte der 
Mangangehalt bei gleichzeitigem Si-Gehalt bis 0,8% auf 2%  gesteigert 
werden, ohne daB Rlsse elntraten. Jedenfalls verdlent die Elnspann- 
schwelBprobe nach Swinden und Reeve ais ein Prflfverfahren auf SchwelB- 
empfindiichkeit erhOhte Beachtung.

DieVerfahren 12 und 13 in Gruppe C der Abb. 2 gehen von der Voraus- 
setzung aus, daB es mOglich ist, Hartę und Gefflge der Obergangszone 
und damit auch die technologlschen Eigenschaften durch eine geregelte 
Hartung von hohen Temperaturen ln Biege- und Kerbschlagproben nach- 
zuahmen. Rein metallographlsch betrachtet.gelingt es nach dem Vorschlage 
von B ru c k n e r17) ln Kerbschlagproben das gleicbe Gefflge und auch die 
gleiche Hartę wie in der Obergangszone einer Elnlagennaht zu erzeugen. 
Je nach der Hartbarkeit wird die Hartę erhOht und die Kerbschiagzahigkeit 
herabgesetzt. Fflr dle BewertungderSchweiBempfindlichkeit IstdieBruckner- 
Probe jedoch nur mit groBen Streuungen brauchbar. Auf die metallurglsch 
bedfngte KorngrOBe oder das Sekundargefflge sowie dle Dicke des Werk- 
stuckes spricht die Harte-Kerbschlagprobe nach Bruckner nicht an.

13) Arch. Eisenh. W. 13 (1939/40), S. 519 bis 530, (Werkst.-Aussch. 502).
14) W llk in so n  u. 0 ’N eil, J. 4. Proc. Inst. mech. Engrs., London 141 

(1939), No. 6, Journ., S. 497 bis 518.
15) M fllle r, Luftf.-Forsch. 1934, S. 93 bis 103, 1940, S. 79 bis 105; 

Z eyen, St. u. E. 1935, S. 901 bis 906; W erner, Wiss. Abh. Dtsch. Mat.- 
Prflf.-Anst. 1939, S. 75 bis 79.

16) B ie re tt  u. S te in , St. u. E. 1938, S.427bis431, (Werkst.-Aussch. 
417); K o m m e re ll, St. u. E. 1937, S. 421, 389 bis 398 u. 419 bis 422, 
(Werkst.-Aussch. 272), Stahlbau 1938, S. 49 bis 54; H o u d re m o n t, St. u. E. 
1939, S. 1241 bis 1248 u. 1268 bis 1273; SchO nrock u. W ie s te r ,  Techn. 
Mitt. Krupp, Forsch.-Ber. 2 (1939), S. 191 bis 205; W asm uht, Stahlbau 1940,
S. 77 bis 80; K u n tze , Wiss. Abh. Dtsch. Mat.-Prflf.-Anst. 1939, S. 11 bis 18.

17) Proc. Amer. Soc. Test. Mat. 38 (1938) 11, S. 71/97; vgl. St. u. E. 1938,
S. 1118.

Nach einem Vorschlage von K. K lO p p e l18) kann die Dicken- 
empfindlichkeit der Bauteile durch Kerbbiegeversuche am volIen Walz- 
ąuerschnltt erfaBt werden. Zwischen dem Aufschweiflbiegeversuch und 
diesem vereinfachten Kerbbiegeversuch sollen gleichlaufende Beziehungen 
bestehen.

Der von H a u ttm a n n 19) vorgeschlagene NutpreB-Blcgeversuch erzeugt 
dle Hartesteigerung und den Elgenspannungszustand in der Obergangs
zone nicht durch SchweiBcn, sondern durch Einpressen einer Langsnut 
mit zusatzlichem Querkerb. Vor der Priifung wird die Probe kflnstiich 
gealtert. Nach den Erfahrungen von Hauttmann stimmen die Ergebnisse 
mit dem AufschweiBblegeversuch flberein. Die Durchfflhrung ist einfach; 
dle Proben kónnen auf 50 mm Breite und entsprechende Lange verkieinert 
werden. Es ist vorgesehen, die Versuche auf grOfierer Grundlage ver- 
glelchend durchzufiihren.

Ais letztes Verfahren ist in Gruppe C der Gasschmelzschnitt (Autogen- 
schnitt)-Biegeversuch20) aufgefflhrt. Die Ortllche Beeinfiussung durch die 
SchweiBe wird hier durch einen Maschlnenschmelzschnitt ersetzt. Aller
dings liegt dle Ortlich beeinfluBte Schicht nicht auf der Walzoberfiache, 
sondern Im Querschnitt. Die Probe spricht daher auf die Werkstflckdicke 
nicht an. Nach einigen vergieichenden Versuchen scheint das Ergebnis 
mit dem Aufschweifibiegeversuch flbereinzustimmen. Da der Gasschmelz- 
schnitt-Biegeversuch weit weniger Werkstoff verbraucht und leichter her- 
stellbar ist ais die Aufschwelfiblegeprobe, soilte auch diese neue Probe 
in grófierem MaBstab vergleichend geprflft werden.

Legt man sich nach diesem Oberbllck die Frage vor, welches Prflf- 
verfahren slcher und einfach die SchweiBempflndlichkeit in Oberein- 
stimmunng mit den praktischen Erfahrungen zu ermitteln gestattet, 
so muB festgestellt werden, dafi bisher kelnes der Verfahren auf eine 
genflgende Zeit praktischer Bewahrung zurflckblickt, so daB man bereits 
jetzt ein Urteii flber seinen Wert abgeben kOnnte.

Nach den bisherigen Untersuchungen sind folgende Verfahren in die 
engere Wahl zu zlehen:

1. der AufschweI6biegeversuch,
2. der Kerbbiegeversuch,
3. dle x-Biegeprobe,
4. dle EinspannschwelBprobe nach Swinden und Reeve.

Unter diesen Verfahren dflrfte die EinspannschwelBprobe die Neigung
eines Stahls zu Schrumpfrlssen unter ungflnstlgen Schweifibedingungen 
am besten kennzeichnen. Die mit der Werkstflckdicke anwachsende 
Trennempfindllchkeit tritt dagegen beim AufschweiBbIegeversuch am 
sichtbarsten ln Erscheinung. Die Bewertung nach dem Aufschweifibiege- 
versuch deckt sich allerdings nicht mit dem Urteii der Einspannschwcifi- 
probe, da beim AufschweiBbiegeversuch auch Stahle versagen, die In der 
Einspannprobe ais schweifiunempflndlich gelten.

Ein Ersatz der AufschweiBblegeprobe durch eine der bisher flblichen 
Kerbschlagproben oder durch dle Alterungskerbschlagprobe erscheint zur 
Zeit nicht mOglich. Viellcicht wird die Nutprefibiegeprobe nach Vorliegen 
geniigender Onterlagen diese Aufgabe erfflllen kOnnen. Darflber hinaus 
soilte der EinfluB der Werkstflckdicke durch Kerbschlag- oder Biege- 
versuche der gesamten Walzdicke erfaBt werden.

Praktisch wird man daher bei der Priifung eines Stahls auf seine 
Verwcndbarkeit fflr geschweiBte Bauwerke bis auf weiteres mehrere 
Prufverfahren heranziehen mflssen. Zunachst wird man die chemische 
Zusammensetzung, die Festigkeltseigenschaften, gegebenenfalls auch die 
KorngrOBe und Hartbarkeit mit den schon vorliegenden Erfahrungen ver- 
gleichen. Dle Schweifiempfindlichkeit ais Neigung zum Auftreten von 
Schrumpfrlssen wird man am zweckmaBigsten durch die Einspannschweifi- 
probe nach Swlnden und Reeve nachprflfen. Ist dle Verwendung des in 
Aussicht genommenen Stahls auch fflr dicke SchwelBquerschnitte vor- 
gesehen, wird man den Aufschweifiblegeversuch, gegebenenfalls eine 
grOfiere Kerbbiege- oder Kerbschlagprobe ais Zusatzprufung heranziehen 
mflssen.

Zusam menfassung.
Das Auftreten verformungsloser Brflche an geschweiBten Brflcken 

aus St 52 hat umfangreiche Untersuchungen flber den EinfluB der Stahl- 
herstellung, der Werkstoffdicke und der Schweifibedingungen ausgelOst. 
Indem man dle bel der Erschmelzung von Kesselstahlen gelaufigen MaB- 
nahmen — verbesserte DesoxydatIon und Warmebehandlung — auch 
auf die Herstellung der Brflckenbaustahle flbertrug, gelang es verhaitnls- 
mafilg schnell, die Neigung zum Trennbruch — jedenfalls bei einer ver- 
scharften Verformungsprflfung — weitgehend zu beseitigen.

Die Eignung fflr die Schmelzschwelfiung ist keine klar umrlssene 
Werkstoffelgenschaft; sie wird vielmehr ln flberwlegendem MaBe durch 
die Schweifibedingungen, dle Werkstflckdicke und -temperatur, besonders 
durch den Grad der Schrumpfungsbehinderung, bestimmt. Bel der Auf- 
klarung dleser bisher lm Stahlbau unbekannten Brucherscheinung und 
ihrer inneren Mechanik hat man alle in der SchweiBbarkeltsprflfung be- 
kannten Verfahren physikalischer und technologlscher Natur herangezogen. 
Dabei wurde allerdings verschiedentlich vergessen, daB zwischen dem 
Prflfergebnis und den Erfahrungen der Praxls — z. B. dem Verhalten bei 
der Verarbeltung und der Bewahrung im Bauwerk — zumindest der Gfite 
nach gleichlaufende Beziehungen bestehen mflssen.

Nach einer Begriffsbcstimmung der Schweifiempfindlichkeit werden 
die wichtigsten Prflfverfahren auf Schweifibarkeit (Zusammenstellung der

1S) Nach nicht ver0ffentlichten Mltteilungen.
19) St. u. E. 1941, S. 129 bis 136; Mitt. Forsch.-Anst. G.H. H., Bd. 9 

(1941), Heft 1, S. 1 bis 15.
J0) H a u ttm a n n , Nach nicht yerOffentlichten Mltteilungen.
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Abb. 2) bewertet. Nachstehende Schlufifolgerungen ergeben sich ais all
gemeine Richtlinien fur die Bewertung eines neuen Baustahls fur ge- 
schwelBte Tragwerke.

Da bisher fiir keines der bekannten Prufverfahren der Nachweis seiner 
praktischen Gflltigkeit erbracht ist, wird man zur Bewertung der SchweiB- 
barkelt eines Stahis neben den gelauligen Kennwerten, wie der chemischen 
Zusammensetzung und den Festigkeitseigenschaften, zunSchst mehrere 
Verfahren zur Prflfung auf SchweiBempfindlichkeit heranzlehen mflssen. 
Die RlBnelgung unter starker Schrumpfungsbehinderung wird am zweck- 
mafiigsten durch die EinspannschweiBprobe nach Swinden und Reeve, 
die Dickenempfindllchkelt in geschweifiten Bauteilen durch den AufschweiB- 
biegeversuch, gegebenenfalls durch eine die gesamte Dicke des Walz- 
querschnitts erfassende Kerbbiege- oder Kerbschlagblegeprobe bewertet. 
bine Trennung der zusammengefaBten EigenschaftsgroBen, die der Auf-

schweiBbIegeversuch mehr oder wenlger klar kennzelchnet, in dle wirk- 
iiche SchweiBempfindlichkeit und dieVerformbarkeit grOfierer Querschnitte 
ist notwendig.

Fur dle laufende Oberwachung der heute im Stahlbau verwendeten 
Stahle St 37 und St52 kann der vorstehend fflr die Eignungsprflfung eines 
neuen Stahis yorgeschjagene Weg wesentlich verelnfacht werden. Diese 
Stahle erweisen sich ais schweiBunempflndlich, zu bewerten ist iediglich 
ihre Dickenempfindlichkeit, d.h . die Verformbarkelt gróBerer Querschnitte 
unter mehrachslger Beanspruchung, z. B. durch den Kerbbiege- oder Kerb- 
schlagversuch.

Auf diesem Wege entsteht Hand ln Hand mit den bereits vorllegenden 
praktischen Erfahrungen ein zuverl3ssiges Urieil flber die Schweifieigen- 
schaften eines neuen Stahis, das sowohl dem Hersteller wie dem Entwurfs- 
verfasser und Bauherrn die notwendige Sicherheit gewahrleistet.

Alle Rechte vorbehalten. Professor Agatz 50 Jahre.
Professor ®c.=3ttg. Arnold Agatz an der Technlschen Hochschule Berlin 

vollendet am 23. August d. J. das 50. Lebensjahr. Er ist in Hannover 
geboren, besuchte dort das Gymnaslum und dann dle Technische Hoch
schule. Wahrend er ais Pionier diente, brach der Krieg aus, an dem er 
auf verschledenen Kriegsschaupiatzen, zuletzt ais Offizier, teilnahm. Im 
November 1918 legte er in Hannover die Diplomprufung mit Aus- 
zelchnung ab und wirkte anschlieBend einige Monate ais Asslstent bei 
Otto Franzius. Verwandtschaftliche Beziehungen und berufliche Betatigung 
brachten ihn frflhzeitig an die Unterweser; fflr 
seinen spateren Lebensgang ist das entschei- 
dend geworden. Wahrend einer vorflber- 
gehenden Tatlgkeit bei der Bremerhavener 
Stadtverwaltung entstand eine Arbeit flber die 
Hochseefischerei, die er auf Fangreisen bis 
unter Island praktisch kennengeiernt hatte; 
mit ihr erwarb er Im Jahre 1919 In Hannover 
den Doktorgrad. Dann war er im Dlenst der 
Siemens-Bauunion ais Bauleiter und Oberlnge- 
nieur mit Wasserkraftanlagen und mit Bauten 
fflr die Berliner Nordsfldbahn befaBt und schlieB
lich ais Bauleiter der Geestemfinder See- 
schleuse tatig. Ende 1922 trat er zur breml- 
schen Hafenverwaltung flber und wirkte zu- 
nachst ais Baurat in Bremen-Stadt und yon 
1927 an in Bremerhaven; Ende 1930 wurde er 
Hafenbaudirektor in Bremerhaven. In seine 
Bremer Zeit fallen der Entwurf und die Aus
fuhrung einer 1000 m langen Kaje am Obersee- 
hafen, dle Planung und Ausfflhrung der Ver- 
starkung der Columbus-Kaje und schlieBlich, 
ais Krónung selnes Wirkens an der Weser, die 
Planung und der glflckhafte Bau eines der 
grófiten deutschen Wasserbauten nach dem 
Weltkrleg, der Bremerhavener Nordschleuse1).

Im Oktober 1931 folgte Agatz einem Ruf 
an die Berliner Hochschule, wo er seither ais 
Nachfolger des gleichfalls aus dem bremischen 
Hafenbau hervorgegangenen Geheimen Baurats 
deThierry den Lehrstuhl fflr Grundbau, Wasser- 
und Hafenbau innehat. Eine Vorschule fflr die 
Lehrtatigkeit bildete eine dreijahrige Tatlgkeit 
ais Privatdozent an der Hochschule Hannover,
die er neben seinen groBen Bremerhavener Aufgaben, zum Teil in Ver- 
tretung des damals nach China berufenen Professors Franzius, ausflbte. 
Wenn noch erwahnt wird seine Ernennung (1937) zum Ordentllchen Mit- 
glied der PreuBischen Akademie des Bauwesens und seine Berufung 
(1935) zum Ffihrer der Hafenbautechnischen Gesellschaft, so ist damit 
sein Lebensgang In groBen Zflgen umrlssen.

In diesem Rahmen spielt sich ein Wirken von seltener Vielseitigkeit 
und Fruchtbarkeit ab: ais angesehener Hochschullehrer, ais entwerfender 
und ausfflhrender Ingenieur und ais fruchtbarer Schriftsteller flber technische

') A g a tz , Der Bau der Nordschieusenanlage In Bremerhaven. 
Berlin 1931, Wilh. Ernst & Sohn (Zusammenfassung von in Bautechn. 
1930 und 1931 erschlenenen Aufsatzen).

und technisch-wirtschaftliche Zeitfragen. Der Zug ins Weite und GroBe,
der sich bei ihm schon in jungen Jahren erkennen lleB, da er dle
Hochseefischerei an ihrer Arbeitsstatte sludierte, ist auch fflr den ge- 
reiften Mann kennzeichnend, ebenso der BienenfleiB und die erstaun- 
liche Arbeitskraft.

Der Bremerhavener Schleusenbau hat seinen Ruf ais eines der ersten 
deutschen Wasserbauingenieure unserer Zeit begrflndet; verstandlich daher, 
daB sich die Kriegsmarine beim Aufbau der Seerflstung seine relchen

Erfahrungen zunutze machte, ihn ais Berater bel 
ihren groBen Hafenbauten heranzog und ihn 
wahrend des Krleges mit welteren grofien Auf
gaben auch aufierhalb des Reiches betraute. Aus 
AnlaB eines Intematlonalen Wettbewerbs fflr den 
Hafen von Bangkok, an dem sich auch Agatz 
mit Erfolg beteillgte, trat er 1938 zu der Re- 
gierung von Thalland (Slam) in ein engeres Ver- 
haitnls; sie bestimmte ihn zu ihrem Vertrauens- 
mann fflr ihre groBen Verkehrspl3ne (neuer See- 
hafen Bangkok, Menam-Regelung und weltere 
Hafen- und Kanalbauten In Thalland). Unter 
anderem 13Bt auch dle Stadt der Reichsparteitage 
von ihm dle Entwflrfe fflr den Ausbau der Nflrn- 
berger Blnnenhafen bearbeiten. So steht er auch 
ais Hochschullehrer mit den Bauaufgaben der 
Zeit in engster Fflhlung, unterstfltzt durch ein 
groBes, von Ihm begrflndetes und geleitetes 
Ingenieurbflro.

Auf zahlreichen Reisen durch ganz Europa — 
,von Spitzbergen bis Italien und Griechenland — 
durch groBe Teile von Asten — Thailand, Japan, 
Mandschukuo, Siblrien — sowie nach den Ver- 
einlgten Staaten und Kanada hat Agatz seinen 
Gesichtskreis erweitert, seine Erfahrungen ver- 
tieft; an intematlonalen Tagungen hat er mehr- 
fach bestes deutsches Ingenleurtum vertreten 
und wertvolle Beziehungen angeknupft.

Viel fremde Lander hat Agatz gesehen 
und vleler Menschen Art erkannt und ist im 
Grunde seines Herzens einfach und natflrllcli 
geblieben. Jugendlich fróhlich trotz des 
weiBen Haares, auch in seinem Kampf gegen 
Erde und Wasser2), den er seit 2 Jahrzehnten 

erfolgreich und erfolgsgewiB fflhrt, gestfltzt auf ein vortreffliches elgenes 
Rflstzeug und auf dle Kunst, einen groBen Mitarbeiterkreis in sein gróBeres 
Ziel elnzuordnen; in die Erkenntnis des Werts freudiger und kamerad- 
schaftllcher Gemeinschaftsarbeit: so kennen und schatzen ihn seine vielen 
Freunde und seine Mltarbeiter aller Grade; darum hangen an ihm seine 
Studenten, denen er — bei mancher Studlenfahrt durfte man es mit stiller 
Freude feststellen — nlemals ein trockener Professor gewesen Ist.

Professor Agatz steht heute auf der Hóhe seines Schaffens; ein gfltiges 
Geschick erhalte ihn uns lange und bewahre ihn fflr die groBen Zukunfts- 
aufgaben, vor denen unser Voik steht! H acker.

Aufn.: E. Bieber, Berlin.

2) A gatz , Der Kampf des Ingenleurs gegen Erde und Wasser im 
Grundbau. Berlin 1936, J. Springer.

Yermischtes.
Einheltliche Fuhrung der W asser- und Energiew irtschaft unter 

2r,«3ttQ. Todt. Der Fflhrer hat Reichsminister $r.=3ng. Todt zum General- 
inspektor fflr Wasser und Energie ernannt. Dem neuen Generalinspektor 
sind dle Aufgaben der Wasser- und Energiewirtschaft iibertragen, fur dle 
bisher vier Ministerien zustandig waren. Da Sr.=3ng. Todt seine bis- 
herigen Aufgabengebiete beibehalt, slnd durch die Neuordnung Strafien- 
bau, Wasserbau, Energieausbau und die Regelung der Bauwirtschaft in einem 
Ministerium verelnlgt, wodurch erhóhte Leistung, einheitliche Fflhrung des 
Personals und eine Vereinfachung der Verwaltung erreicht werden wird.

A rbeitstagung der Fachgruppe Bauwesen zur Reichsmesse Leipzig 
Herbst 1941. AniaBUch der Reichsmesse Leipzig vom 31. August bis
4. September 1941 veranstaltet die Fachgruppe Bauwesen im NSBDT. am
2. und 3. September gemelnsam mit dem Relchsmesseamt in Leipzig eine

Arbeitstagung im Krlstallpalast zu Leipzig. Dle Vortrage der Tagung 
behandeln hauptsachllch die Reinhaltung der Gewasser, dle Abwasser- 
behandlung und die Beeinfiussung der VorfIuter. Es werden u. a. sprechen: 
Professor Dr. W e ld e rt, Berlin, $v.=3ng. Im hoff, Essen, Professor 
Dr. S to o ff, Berlin, und Professor Dr. N a c h tig a ll ,  Hamburg. Im Zu
sammenhang hiermit wird von der Untergruppe Abwasser im Arbeitskrels 
Wasserwirtschaft der Fachgruppe Bauwesen im NSBDT. eine „Sonder- 
schau Abwassertechnik* Im Ring-Messehaus zu Leipzig durchgefflhrt. 
Weltere Sonderschauen flber Fragen des Bauwesens schlieBen sich an, 
namllch eine Schau „Handwerk und Industrie im s o z i a l e n  Wohnungsbau', 
eine Gruppe „Bau- und Betriebsbedarf* mit zahlreichen auf Baustellen 
sowie ln Handwerks- und Industriebetrieben benótigten Bau- und Werk- 
stoffen aller Art, Geraten und Maschinen und schlieBlich eine „Leistungs- 
schau des Sachsischen Handwerks*.



Ja h rg a n g  19 H e ft 3 6
2 2 . A u g u s t  1941 Yermischtes 393

Neue Deutsche EinheitsbI&tter. Der Deutsche Normenausschufi 
hat die folgenden Deutschen Einheltsbiatter neu herausgegeben1). Ein- 
heltsbiatter entstehen im Kurzverfahren; sie werden aufgestellt, wenn 
besondere volkswirtschaftllche Notwendigkelten schnelle Entscheldungen 
erfordern. Spater kónnen sie in Normbiatter umgewandelt werden. 
DIN E 8670 Fahrbare Turmdrehkrane fflr die Bauwirtschaft (Trager: 
Fachgruppe Hebezeuge, Fórdermlttel und Aufzuge, Wirtschaftsgruppe 
Bauindustrle). DIN E 8680 Motor- und Dampfstrafienwalzen, Bauarten 
und Hauptabmessungen (Trager: Fachgruppe Aufbereltungs- und Bau- 
maschinen der Wirtschaftsgruppe Maschinenbau, Wirtschaftsgruppe Bau- 
industrle).

Der A rbeitsring „Zem ent“ in der Fachgruppe Bauwesen des 
NS.-Bundes D eutscher Technik. Auf dem Gebiet der Forschung ist in 
der Zementlndustrie der Arbeitsring .Zement* ais Tell der Fachgruppe 
Bauwesen gegrflndet worden. Die drei in langen Jahren bewahrten 
Forschungsanstalten des Vereins deutscher Portlandzementfabrikanten 
nnter Leitung von Dr. Haegermann, des Vere!ns deutscher Eisenportland- 
zementwerke unter Leitung von Dr. Kell und der Hflttenzementindustrie 
unter Leitung von Professor Dr. Grfln werden Ihre Forschungsarbeiten 
nach gemelnsamem Plan fortsetzen. Ebenso werden die Versuchsanstalten 
der Universitaten, Technischen Hochschulen und sonstigen staatllchen 
Einrichtungen, die bisher auf dem Gebiet der Zementforschung tatlg 
waren, ihre Arbeiten welterfiihren, und endllch werden die namhaftesten 
Wlssenschaftler und Technikerherangezogen, um gleichfalls zur Errelchung 
des wichtigen Ziels, der Verbesserung des Zements, der Herabsetzung 
des Kohleverbrauchs und der Erforschung der Zement- und Beton
herstellung, belzutragen. Alle Arbeiten werden nach einem bestimmten, 
bereits festgelegten Plan verteilt und durchgefflhrt, so daB die Forschung 
nach einer groBen Linie betrieben, die wlchtlgsten Fragen zunachst in 
Angriff genommen und unnótlge Doppelarbeit vermieden wird.

Die Leitung des Arbeitsringes haben Dr. C. Prflssing, Hemmoor, ais 
ehrenamtllchcs und Professor Dr. R. Grfln, Dusseldorf, ais geschafts- 
fflhrendes Vorstandsmitglled. Der Leitung zur Seite steht ein Belrat 
aus den Herren Professor Dr. R. Dittrich ais Vertreter des General- 
bevollmachtigten fur die Regelung der Bauwirtschaft, Dlrektor A. Mflller 
ais Vertreter der Fachgruppe Zementlndustrie, Professor O. Graf ais Leiter 
der bautechnlschen Auskunfts- und Beratungsstelle der Fachgruppe Bau
wesen lm NSBDT. Die Elnzclfragen der Herstellung und Verwendung 
des Zements werden ln fiinf Ausschflssen behandelt, und zwar: I. Chemie, 
Obmann: Dr. Haegermann, Berlln-Karlshorst; II. Maschlnentechnik, Ob- 
mann: DIr. Dipl.-lng. Anselm, Wien; III. Zementverarbeitung, Obmann: 
Regierungsbaumelstcr Schneevoigt, Berlin; IV. Hydraullsche Zusatze, 
Obmann: Dr. Kell, Dusseldorf; V. Normenfragen, Obmann: Dr. Haeger
mann, Berlln-Karlshorst. Zur Unterstfltzung der Arbelt der Obleute sind in 
die Ausschflssc namhafte Vertreter aus Wissenschaft und Industrie berufen.

Aus dem Geschaftsbericht der Deutschen Reichsbahn 19402). 
Die B a u ta t lg k e i t  der Deutschen Reichsbahn lm Geschaftsjahr 1940 war 
im wesentlichen durch kriegswlchtlge und betrlebsnotwendige Aufgaben 
bestimmt. Im Vordergrunde stand der Ausbau der fiir den wachsenden 
Verkehr vlelfach unzurelchenden Strecken und Anlagen in den neuen 
Ostgebieten. In Oberschlesien waren wegen der Rflckkehr Ostober- 
schlesiens viele umfangrelche Bauten beschleunigt fertlgzustellen, um 
einen reibungslosen Betrleb fiihren zu kOnnen. Die aus der Verlagerung 
der Verkehrsstrome, aus der Neuerrichtung von Industrlen sowie aus der 
Leistungssteigerung vonVerkehr und Betrieb entspringende Notwendigkelt, 
dlc Leistungsfahigkelt von Strecken, BahnhOfen und anderen Bahnanlagen 
durch Um- und Neubauten zu erhohen, hielt unvermindert an. Neue 
Aufgaben entstanden durch die Errichtung wehrwlchtiger und wehr- 
wirtschaftlicher Untemehmen. Auch die durch die stadtlsche Neu- 
gestaltung in Berlin, Mflnchen und Linz bedingten Bauten wurden gefOrdert.

Die Arbeiten zur Unterhaltung und Erneuerung des O b e rb a u e s  
wurden planmaBig durchgefuhrt. Der Oberbau Ist in einem fur die 
d e rz e lt ig e n  G e sc h w in d lg k e lte n  ausrelchenden betriebsicheren Zu- 
stande. Der Verbrauch an Stahl und Holz hat sich im Sinne des Vler- 
jahresplans durch bauliche Mafinahmen erheblich einschranken lassen. 
Besonders erzlelte die Aufarbeltung ausgebauter Holzschwellen ln den 
neu elngerichteten Schwellenaufarbeitungsstellen gute Erfolge. Fur betrieb- 
lich wenlger stark beanspruchte Nebengleise wurden Versuche zur 
Schaffung einer geelgneten Betonschwelle gemacht; auch Bestrebungen, 
Holzschwellen schwacherer Bauart von derselben Tragfahigkeit und 
Dauerhaftigkeit zu entwickeln wie die ublichen starkeren Schwellen, 
fanden im Berichtsjahr praktische Verwlrkllchung.

Die Krlegsschaden an b a u lic h e n  A n lag en  in den eingegllederten 
Ostgebieten wurden nahezu vollstandig beseltigt; in den westlichen 
Gebieten sind die Aufbauarbeiten im Gange und werden planmaBig 
weltergefflhrt. Besonders gilt dies auch fflr die —- wenn vielfach auch 
nur behelfsmaBige — Wiederinstandsetzung zerstOrter B rflcken auf den 
von der Reichsbahn betriebenen Strecken besetzter oder eingegliederter 
Gebiete. Diese Brflcken, obwohl zu ihrer Wiederherstellung knappe Roh- 
stoffe die sparsamste Verwendung fanden, bieten unbedingte Sicherheit 
auch beim Befahren mit grOBeren Geschwindlgkelten. Unter den end- 
gflltlg wiederhergestellten Stahlbrflcken sind alleln sechs grofie Strom- 
briicken mit Stfltzweiten bis zu 135 m.

Obwohl zur Sicherung der s c h ie n e n g le lc h e n W e g f lb e rg a n g e  Ban- 
stoffe und Arbeitskrafte nur beschrankt zur Verfflgung standen, wurden zahl- 
reiche Obergange mit Schranken oder Warnllchtanlagen versehen, durch

*) Beuth-Vertrieb, Berlin SW 68.
2) Aus dem Geschaftsbericht 1939 s. Bautechn. 1940, Heft 31, S. 364.

Bau von Langswegen aufgehobeń oder durch Ober- oder Unterfiihrungen 
ersetzt. Die Sicht an Wegflbergangen wurde verbessert, die Sichtbarkeit 
der Schranken erhOht. In den neuen Gebieten wurde mit der Aufstellung 
fehlender Warnkreuze und Wegebaken und mit der Anpassung der 
Signalanlagen an die des Altreiches begonnen. Die Ausrflstung von 
Strecken mit elektrlscher Streckenblockung machte gute Fortschrltte. 
Durch Errichtung neuer Blockstellen wurde die Verdichtung der Zug- 
folge ermóglicht und damit die Leistung der Strecken gesteigert. Durch 
Einbau von Zugbeelnflussungseinrichtungen und Einrichtungen zur Ober
wachung der Schrankenschllefiung wurde die Sicherheit des Betriebes 
gefOrdert.

In der S to ffw lr ts c h a f t hatten die Bemiihungen, den Verbrauch 
devlsenzehrender Stoffe noch weiter einzuschranken und mOglichst 
deutsche Stoffe zu verwenden, weitere Erfolge. Altstoffe wurden ln 
grofiem Umfange aufgearbeitet. An Schrott und Nutzelsen wurden der 
Wlrtschaft 800001 mehr ais 1939 zugefuhrt. Soweit eine Entlastung 
der deutschen Wlrtschaft zweckmafilg erschien, wurden gróBere Auftrage 
in die besetzten westlichen Gebiete vergeben.

Der in te r n a t io n a le  V erk eh r wurde trotz des Krieges weiter 
gepflegt. Seit Oktober 1940 stehen lm Verkehr mit RuBland zwei durch- 
gehende Verblndungen mit Moskau zur Verfflgung. Die Verhandlungen 
flber Herstellung eines Kurswagenlaufs Berlin—Parls—Hendaye zum 
Anschlufi an den Sfldexprefi nach Madrid—Llssabon wurden beendet; 
die Verblndung fflr den Sommerfahrplan 1941 wurde vorgesehen.

Die Reichsbahn stellte 1940 etwa 3700 neue W ohnungen  fertig, 
zahlreiche andere sind noch im Bau, besonders In der Ostmark und im 
Sudetenlande.

Die bisher vorgesehenen drei Oberbetriebsleitungen, dereń Aufgabe 
es war, die flber die einzelnen Relchsbahndirektlonsbezirke hinausgehende 
Betriebsleitung und Verkehrslenkung zu beeinflussen, wurden zu 
G e n e ra lb e t r le b s le l tu n g e n  erhoben, dereń Befugnlsse einen noch 
grófieren EinfluB auf Betrieb und Verkehr gewahrleisten. Sie sind aus- 
driicklich ais Verwaltungsstellen des Relchsverkehrsministers bezeichnet 
und haben fQr die Durchfflhrung des Betriebes und Abwicklung des 
Verkehrs die Befugnis zum Erlafi von Anordnungen gegeniiber allen 
Eisenbahndirektionen ihrer Bezirke. An der Spitze jeder Generalbetriebs- 
leitung steht ein Prasldent, dem der Oberbetrlebslelter und Oberverkehrs- 
leiter ais Abteilungsleiter zur Seite stehen.

Das Vermógen des belglschen Staates an den Eisenbahnen Im 
Gebiete von Eupen, Malmedy und Moresnet war gemafi Fflhrererlafi 
vom 27. Mai 1940 In das Eigentum des Relches flbergegangen und damit 
ohne weiteres Bestandtell des Sondervermógens der Deutschen Reichs
bahn geworden. Die Verwaltung der Eisenbahnen in dem genannten 
Geblete ist der Reichsbahndlrektion Kóln flbertragen worden.

Die Eisenbahnen im EIsaB und In Lothringen wurden nach AbschluB 
der Kampfhandlungen soglelch mit Kraften der angrenzenden deutschen 
Eisenbahndirektionen in Betrieb genommen. Die lothrlngischen Strecken 
wurden fast durchweg der Reichsbahndlrektion Saarbrflcken, die elsasslschen 
Strecken der Reichsbahndlrektion Karlsruhe unterstellt, dlc Verwaltung 
wurde nach deutschen Grundsatzen umgestaltet. In Belgien und in den 
besetzten Teilen Frankreichs wurde die Wledcrelnrlchtung und Beauf- 
slchtlgung des Eisenbahnbetriebs durch die Wehrmacht durchgefflhrt. 
Hlerzu wurden die Wehrmachts-Verkehrsdirektionen Briissel und Paris mit 
mehreren Elsenbahn-Bezirksdirektionen und Eisenbahnamtern eingerichtet.

In den Niederlanden ist keine Anderung in der Betriebsfuhrung der 
Eisenbahnen eingetreten. Ein Reichsbahnbeamter ais Sachbearbelter fflr 
Eisenbahnfragen, der die Belange des Relches wahrzunehmen hat, wurde 
dcm Relchskommissar fur die besetzten niederiandischen Gebiete bel- 
gegeben. In Luxemburg wurden Betrieb und Verwaltung der Wilhelm- 
Luxemburg-Eisenbahn vom 1. September 1940 ganz und bel der Prlnz- 
Helnrich-Elsenbahn vom 1. Dezember 1940 ab nach und nach der Deutschen 
Reichsbahn flbertragen und die Bahnen der Reichsbahndlrektion Saar
brflcken unterstellt. Im Sudetenlande und Olsagebiet wurden eine Anzahl 
von Privatbahnen verstaatlicht, nachdem sie bereits in den Betrieb der 
Deutschen Reichsbahn flbergegangen waren. L askus.

Selbsttatige Lichtbogen-Schweifiung. Nicht nur in Werkbetrleben, 
sondern auch auf Baustellen wird das selbsttatige Lichtbogenschweifien 
in standig grófierem Umfange verwcndet, weil es eine verhaltnismafiig 
einfache Art des Verbindens von Stahltellen ist und ausgebildete Schweifier 
viclfach nicht zur Verffigung stehen. Das selbsttatige Schweifien Ist an
gebracht, wenn ein Schweifivorgang ais gleichfórmig anfallende Arbelt 
immer wlederkehrt. Dieser Fali llegt z. B. beim Schwelfien von voll- 
wandigen Tragern mit langen Schwcifinahten oder bei anderen Stahl- 
bautellen vor, die ln grófierer Anzahl auf Baustellen gebraucht werden. 
Beim selbsttatigen Schwelfien werden an die Geschlcklichkeit der Be- 
dienung nicht die Anforderungen gestellt, die das HandschweiBen erfordert, 
so daB man auch mit angelernten Arbeitern auskommen kann.

Bei einer selbsttatigen Schweifieinrichturg wird nicht nur der Licht- 
bogen mit glelchmafilger Geschwlndigkeit flber die zu schweiflenden 
Steilen gefuhrt, sondern auch die Lange des Lichtbogens wird unter 
einem dem Abschmelzen der Elektroden entsprechenden Nachschub 
gleichmafiig je nach der Einstellung eingehalten. Der Vorschub der 
Elektroden kann mit verschiedenen Mitteln vorgenommen werden. An 
den selbsttatigen Schweifieinrlchtungen der Siemens-Schuckertwerke AG 
geschieht der Vorschub der Elektroden durch zwei Glelchstrom-Neben- 
schlufimotoren, die auf ein mechanisches Ausglelchgetrlebe wlrken1).

Die Allgemeine Eiektricitats-Gesellschaft verwendet einen mit standig 
gleicher Drehrlchtung umlaufenden Motor, der auch an ein mechanisches 
Ausglelchgetrlebe angeschiossen Ist.

*) Bautechn. 1940, Heft 18, S. 207.
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Zusatzmaschine um 10 Volt hóher. Sie ist aiso auf 30 Volt Spannung 
einzusteilen. Bei einer Lichtbogenspannung von 15 Volt dagegen stellt 
man die gleichbleibende Spannung der Zusatzmaschine auf 10Volt ein. 
Die Summę aus der gleichbleibenden Spannung und aus der Spannung 
des Vorschubmotors ist immer gleich der Lichtbogenspannung, wobei 
Spannungsverluste in den Leitungen nicht berflcksichtigt sind.

Will man durch Vergrófiem der SchwelBstromstarke die Abschmelz- 
geschwindigkeit erhOhen, so genflgt eine Vermehrung der Spannung um
1 Volt, um die Vorschubgeschwindigkeit um 20°/o zu steigern. Da sich 
beim Ver3ndern der SchweiBstromstarke die Spannung nur wenig Sndert, 
bleibt die Lichtbogeniange praktisch unverandert. Genau gleich bleibt 
sie nicht. Die Lichtbogeniange wird ein klein wenig groBer. Die gerlnge 
VergroBerung ist aber nur vorteilhaft, weil auch die Stromstarke groBer ist.

Die selbsttatlge Schweifieinrlchtung setzt sich aus dem SchweiBkopf 
und aus einem SchweiBwagen zusammen (Abb. 2). Der SchweiBkopf, 
der allseitig verstellbar ist, kann je nach der Art der zur Verwendung 
kommenden Elektroden ausgewechselt werden. Bei Blankdrahtelektroden 
(Abb. 3) wird der Draht ununterbrochen zugefflhrt. Bei Kohleelektroden 
sorgt der SchweiBkopf dafflr (Abb. 2), daB nach demAbbrennen der einen 
Elektrode die andere Eiektrode in dem Augenblick an den Llchtbogen 
herangefflhrt wird, in dem die erstc Elektrode zurflckiauft. Der Licht- 
bogen sprlngt dann ohne weiteres auf die zwelte Elektrode iiber. Alle 
Schaltungen geschehen dabei zwanglauflg durch den Vorschubmotor 
und das Getriebe. Aufier blanken Drahten und Kohleelektroden konnen 
mit der selbsttatlgen Schweifieinrlchtung auch Mantelelektroden yerarbcltet 
werden. Beim Schweifien mit Mantelelektroden vo!lzieht sich der 
Elektrodenwechsel genau so wie bei Kohleelektroden.

Im SchweiBwagen sind alle Schalt- und Regelelnrichtungen, der Ein- 
und Ausschalter fflr den Vorschub der Elektroden, der Regler zum Ein- 
stellen der Lichtbogenspannung, die Schalter fflr den Fahrmotor und der 
Regler fur die Fahrgeschwindigkeit, untergebracht. Die Fahrgeschwindig- 
keit lafit sich im Verhaitnls 1 : 12 von 6 bis 70 cm/min stufenlos ein- 
stellen. Im SchweiBwagen beflndet sich ferner die Schaltung fur eine 
Pendelbewegung des SchweiBkopfes, die sich stufenlos zwischen 10 und 
100 Schwingungen/min regeln lafit. Eine Pendelbewegung des Schwelfi- 
kopfes ist bei breiten Nahten angeBracht. Das Pendeln geschleht quer 
zur Naht durch den motorischen Antrieb in zeitlich wiederkehrenden 
Abstanden.

Wie zu allen Schweifieinrlchtungen gehórt zum Betriebe des selbst
tatlgen Gerates auch ein an einer anderen Stelle aufgestellter SchwelB- 
umformer mit den entsprechenden Steuereinrichtungen.

Das selbsttatige Schweifigerat ist vlelseitig verwendbar und bringt 
beim reihenweisen SchweiBen von Stahlteilen gegeniiber dem Hand- 
schweiBen viele Vorteile. Vor allem kann man eine selbsttatlge Schweifl- 
einrichtung bel bestimmten Arbeiten besser ausnutzen ais ein Hand- 
schweiBgerat mltdergeringenElnschaltdauer. Beim selbsttatigen Schweifi
gerat liegt die Einschaitdauer unter Umstanden bei- 80 bis 100 %, 
wahrend sie bel einer Handschweifieinrlchtung mit Rflcksicht auf die 
Ermfldung des Schweifiers nur etwa 50%  betragt. R ied ig .

Bucherschau.
Gattnar, A.: Bemessungstafeln fflr Holzbauten. VI, 29 S. mit 5 Text- 

abbildungen und 16 Zahlen- und Bildtafeln. Zweite neubearbeitete 
und erwelterte Aufiage. Berlin 1941, Vcrlag von Wilh. Ernst & Sohn. 
Preis steif geh. 4,40 RM.

Die Tatsache, dafi die erste Aufiage der Bemessungstafeln von 
Gattnar binnen Jahresfrlst vergriffen gewesen Ist, bewelst treffend, 
welchen Beifall sie in der Fachwelt gefunden haben. Die nunmehr 
vorliegende zweite Aufiage ist grundlegend umgearbeltet, den neuen 
Holzbauvorschriften im Normblatt DIN 1052, 3. Ausgabe, angepaBt, in 
Einzelheiten berichtigt und durch einige neue Tafeln erweitert worden. 
Dadurch sind die wiederum vorzfiglich ausgestatteten Bemessungstafeln 
fflr den grofien Kreis ihrer Benutzer noch wertvoller ais bisher ge- 
worden, so daB sie uneingeschrankt empfohlen werden konnen.

F o n ro b e r t  VDI.

Uhden, O., Oberregierungs- und Oberbaurat a. D., o, Prof.: Fortschritte 
in der Hydrometrie. Bd. II, 60 S., 36 Abb. Kulturtechn. Abhandlungen, 
Schriftenreihe der Deutschen Kulturtechnischen Gesellschaft e. V. 
Arbeltskreis Wasserwirtschaft der Fachgruppe Bauwesen e. V. im 
NSBDT. Walter Krieg, Berlin. Preis geh. 4 RM.

Das Schrifttum flber die Kunst der Wassermengenmessung in 
fiiefienden Gewassem und Rohrieitungen Ist ziemlich zerstreut. Be- 
gruBenswert ist deshalb eine Schrift, die uber die Fortschritte auf dem 
Gebiete der Verfahren und der Gerate in beąuemer Weise unterrichtet 
und Auszflge aus den AufsStzen in- und ausiandischer Zeitschriften und 
aus Werbeschriften bringt, auBerdem ein sehr reichhaltlges Verzeichnis 
des Schrifttums selbst, bei dem allerdings die Flflgelmessungen wenig 
berflcksichtigt sind. Besonders ausfflhrlich sind das Salzverdflnnungs- 
und Farbverdflnnungsverfahren, die Venturirohr- und Venturikanalmesser 
behandelt, die in manchen Fallen gute Dienste zu leisten verm0gen. 
Die in anderen Fallen recht brauchbaren MeBwehre sind dagegen ganz 
flbergangen, obwohl doch auch bei ihnen Fortschritte zu verzeichnen 
waren. Wertvoll sind die Angaben flber die Genauigkeitsgrcnzen der 
Mefiverfahren. Was in der Wasserwirtschaft am meisten fehlt, sind 
Messungen bel Hochwasser. Vielleicht regt die lesenswerte Schrift zu 
einem Fortschritt auf diesem Gebiete an. R. S e ife r t .

In dem Getriebe werden Ausgleichrader wechselweise durch Steuer- 
magnete festgehalten, die durch einen Verstarker ausgclost werden. In 
beiden Fallen geschleht die Steucrung in Abhangigkeit von der Licht
bogenspannung.

Abb. 1. Schaltung einer selbsttatigen SchweiBeinrichtung. 
Der Yorschub geschleht durch einen fremderregten Motor.

(JSj) Yorschubgetriebe

SchweiBdynamo

Ohne ein mechani- 
sches Ausgleichgetrlebe 
wird die Lichtbogeniange 
glelchbleibend an der 
selbsttatigen Schweifiein
rlchtung der Kjellberg 
Elektroden & Maschinen
G. m. b. H. eingehalten. 
Hier wird der gleich- 
bleibende Elektrodenab- 
stand mit elektrischen 
MItteln durcheinenfremd
erregten Vorschubmotor 
erreicht, der auf ein ein- 
faches Vorschubgetriebe 
wirkt. In d :r Schaltung 
(Abb. 1) ist der Anker 
des fremderregten Vor- 
schubmotors flber eine 
gleichbleibende, einstell- 
bare Spannung einer Zu
satzmaschine an die Licht
bogenspannung gelegt, so 
daB bei zu langem Llcht
bogen mit zu hoher Span
nung der Vorschubmotor 
rascher lauft, ais die Ab- 
schmelzgeschwindlgkelt 

der Elektrode betragt. 
Umgekehrt dreht sich der 
Vorschubmotorlangsamer, 
ais die Elektrode ab- 
schmilzt.

Bei Beginn desSchwei- 
fiens besteht zunachst 
Kurzschlufi, weil die Elek
trode das Werkstflck bc- 
rflhrt. Die Spannung des 
Llchtbogens ist gleich 
Nuli. Die gleichbleibende 
Spannung der Zusatz
maschine von gewohnlich 
20 Volt ruft einen Rflck- 
strom flber die Elektrode 
auf den Vorschubmotor 
hervor, wodurch die ge- 
wOhnliche Drehrlchtung 
des Motors umgekehrt 
wird, so dafi die Elek
trode zurflckgezogcn wird 
und ein Lichtbogen ent- 
stcht. Die Lichtbogen
spannung ist um 5 Volt 
groBer ais die gleich
bleibende Spannung von 
20 Volt. Diesen Unter- 
schied der Spannungen 
von 5 Volt braucht der 
Vorschubmotor, um die 
Elektrode entsprechend 
dem Abbrand vorzuschie- 
ben. Soli die Lichtbogen
spannung 35 Volt betra
gen, so liegt die gleich
bleibende Spannung der

Abb. 3. Selbsttatige SchweiBeinrichtung 
mit Drahtelektrodenschweifikopf.

Abb. 2. Selbsttatiges Schweifigerat 
mit Kohleelektrodenschweifikopf.
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LOfken, Alexander, St.=3ns!-, Mlnisterialrat: Baulicher Luftschutz zur 
SIcherung von Stadt und Land, Wirtschaft und Industrie gegen Luft- 
angrlffe. Dritte neubearbeitete Auflage. Baulicher Luftschutz, Heft 2. 
VII u. 72 S. Berlin 1940, Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 
1,80 RM.

Die grofiartige Entwicklung der Luftwaffe hat die Verhaltnisse in 
einem Kriege vollig gegen fruher ver3ndert. Das ganze Land weit hinter 
der Front wird durch die Luftangriffe mit in die Kriegshandlungen 
unmittelbar einbezogen. Dadurch ergeben sich ganz neue Anforderungen 
an den Luftschutz auf allen Gebieten in der Heimat. Unter diesen 
nimmt der b a u l ic h e  Luftschutz elne wichtlge Stellung ein. Neben den 
BaubehOrden und den Bauunternehmungen mflssen sich auch der Betriebs- 
fflhrer und die Gefolgschaft, der Hausbesitzer und jeder Lale flber die bau
lichen MaBnahmen zur Erzielung eines hinrelchenden Luftschutzes klar seln.

Es ist deshalb sehr zu begrflBen, daB jetzt die dritte Auflage von 
LOfkens bekannter Abhandlung flber den baulichen Luftschutz vorliegt. 
Das Buch ist in sleben Hauptabschnitte gegliedert:

A. Einleitung.
B. Luftschutz bei der Ordnung des reichsdeutschen Raumes.
C. Luftschutz bei der Vorbereitung und Durchfflhrung von Siedlungs- 

mafinahmen.
D. Luftschutz bel der Einrichtung und den Ausbau von Erzeugungs- 

statten und Versorgungsanlagen.
E. Luftschutz bei der Planung und bautechnischen Durchbildung jeder 

einzelnen Anlage.
F. Luftschutz bei den MaBnahmen zum Schutz der Menschen.
G. SchluBwort.
Das Buch ist kurz gefaBt und leicht und verst3ndlich geschrieben. 

Seln Studium sei allen Deutschen warm empfohlen. Es wird viel dazu 
beitragen, die Wehrkraft des Volkes in der Heimat zu starken.

S chaper.

Werkstóffprufung im Bergbau. Wissenschaftliche Abhandlungen der 
deutschen Materialprflfungsanstalten. I. Folgę, Heft 3. Herausgegeben 
vom PrSsidenten des Staatl. Materialprflfungsamles Berlln-Dahlem. 
VII, 80 S. mit 176 Abb. u. 1 Tafel. Berlin 1939, Jul. Springer. Preis 
geh. 16,80 RM.

In dem vorliegenden Heft hat Erich S e id l, der vor Jahresfrist ver- 
storbene Prasident des Staatlichen Materialprfifungsamtes Berlin-Dahlem, 
einen Oberblick flber die Tatigkeit seines Amtes fflr den Bergbau gegeben. 
In einer Reihe von Aufsatzen seiner Mitarbeiter und von Angehorlgen 
anderer deutscher Materialprflfungsamter werden Fragen der Werkstoff- 
prflfung und der Werkstofforschung im Bergbau behandelt, auBerdem 
werden die Fragen des Gebirgsdruckes und der Abbauwirkungen erOrtert. 
Das Heft wird hier besprochen, weil ein groBer Tell der Aufsatze flber 
das engere Gebiet des Bergbaues hinausgrelfend auch fflr den Bauingenieur 
Wertvolles bringt. Erwahnt seien die Aufsatze flber Schutz gegen Holz- 
zerstOrung (Bruno S ch u lz e ) , flber Mauerwerk (H errm ann) und Beton 
(Hummel) im Gruben- und Streckenbau, flber Frischbeton ln Gefrier- 
schachten (Grfln), uber die Prflfung von Seilen (H e ilm an n , M eebo ld ) 
und drei Abhandlungen flber die durch den Bergbau verursachten Druck- 
wirkungen im Gebirge (S e ld l, S to c k e , Buflmann). Schon die Namen 
der Verfasser, die fast alle dem Bauingenieur geiaufig sind, zeigen an, 
daB ihre Aufsatze auch fflr das allgemeine Bauwesen Bedeutung haben. 
Die drei letztgenannten Aufsatze behandeln Fragen, die fur Grflndungs- 
arbeiten ln Bergbausenkungsgebieten wichtig sind. L ohm eyer.

Wiedemann, K., Sr.=Sitg.: Neuere Anwendung derUnterfangungsbauweise 
im Tunnel- und Stoilenbau. Mitteilungen aus dem Gebiete desWasser- 
baues und der Baugrundforschung. Heft 12, VI, 32 S. mit 17Textabb. 
Berlin 1940, Verlag von Wilh. Ernst & Sohn. Preis geh. 2 RM.

Der Verfasser glledert den Stoff in drei Hauptabschnitte und bespricht 
im ersten Abschnitt die Ausfflhrung der Unterfangungsbauweise nach 
alterer und neuerer Betriebsweise, stellt Im zweiten Abschnitt ihre Vor- 
und Nachteile einander gegenflber, erórtert die Behebung der letzteren 
durch die neuere Betriebsweise und behandelt im dritten Abschnitt das 
Anwendungsgebiet der Unterfangungsbauweise.

Unter neuerer Betriebsweise versteht er den scheibenfórmlgen Abbau 
der ganzen Kalotte und ihren zeitweiligen Einbau mit KunzscherTunnel- 
riistung. Er schiagt dafflr die Bezelchnung „Ringbauwelse* vor. Dieser 
Vorschlag erschelnt nicht besonders glflcklich, weil unter Ring gemein- 
hin ein in sich geschlossenes Gebilde verstanden wird, wahrend hier der 
offene halbkreis- oder hufeisenfOrmige Lehrbogen gemelnt ist. Weiter 
wird Ring yielfach im Tunnelbau ais Ausdruck fflr elne Ausbruch- oder 
Mauerwerkzone gebraucht. Der Ansicht des Verfassers, daB eine Ver- 
wechslung mit solchen Ringen nicht zu befflrchten sei, weil im neuzeit- 
Uchen Tunnelbau „RInge* Infolge des geanderten Arbeltsganges kaum 
mehr vorkommen dflrften, widersprechen zahlreiche neue Ausfuhrungen. 
Auch bei der neuen Unterfangungsbauweise ergeben sich Betonierungs- 
ringe. Die Bezelchnung „Rlnge” fflr einen neuen Begriff anzuwenden, 
bringt meines Erachtens nur Verwirrung hervor, um so mehr ais derVer- 
fasser selbst den gleichen Ausdruck auch schon in mehrfachem Sinne, 
und zwar fflr die Lehrbogen an sich, dann aber auch fflr das ganze Ge- 
sparre, das die ganzen Stfltzwerte aus Ausbruchbogen, Relter samtKeilen, 
Lehrbogen, Schwellen und etwalge Holzversteifung umfaBt, sowie auBer
dem noch fflr eine Ausbruchiange gebraucht. Das aus Ring und Bau
weise zusammengesetzte Wort trlfft auch nlcht dasWesen der Neuerung. 
Die Bauweise ist, wie schon der TItel des Werkes sagt, die „belgische 
oder Unterfangungsbauweise”, neu dagegen ist nach den elgenen Aus

fuhrungen des Verfassers die Betriebsweise, aber auch diese nur Im Zu- 
sammenhang mit der Kunzschen Rflstung.

Nlcht ln Unterfangungsbauweise erstellt und deshalb nlcht hierher 
gehOrig sind die Beispiele nach Abb. 6b, 10, 15b und c. Auch den neuen 
Arten von Stollenbauten dflrfen sie nicht zugerechnet werden, wie ein 
Verglelch mit Abb. 330 u. 331 in R ziha Bd. I ergibt.

Abgesehen von diesen mehr nebensachlichen Beanstandungen hat 
der Verfasser mit den flbrigen Beispielcn den Fortschritt, der sich aus 
der neuen Betriebsweise, wenigstens fflr Tunnel kleineren Querschnitts, 
ergibt, klar und deutlich herausgearbeitet. Inwiewelt seine Ansichten 
auf groBe und lange Tunnel, die eines Rlchtstollens bedurfen, zutreffen, 
mufi die Zukunft lehren.

Bei den angcfflhrten Belspielen ist in keinem Falle eine Aufienhaut- 
dichtung angewendet worden. Verfasser schlagt an dereń Stelle eine 
Innendlchtung vor, die aber wegen der Frosteinwirkung auf durch- 
feuchtetes Mauerwerk In den EIngangstrecken nicht in Betracht kommt 
und wegen der auch vom Verfasser beobachteten Langenanderungen der 
Auskleidung im Tunnelinnern besondere Vorsichtsmafinahmen erforderlich 
macht. Trockenhaltung ist aber nach den Erfahrungen an bestehenden 
Bauwerken bei vielen Tunneln eine der wichtigsten Forderungen und 
bedarf deshalb besonderer Beachtung.

In dieser Beziehung kann der im SchluBwort des Buches vertretenen 
Ansicht, es sei der Beweis erbracht, dafi die Mangel des aiteren Ver- 
fahrens mit der neuen Betriebsweise beseltlgt selen, nlcht in voIlem Um- 
fang beigetreten werden.

Trotzdem bildet die Schrift, die auBerdem reiche Erfahrungen wieder- 
gibt, elne wcrtvolle Bereicherung des Schrifttums flber Tunnelbau und 
verdient weite Verbreitung in allen Krelsen, die mit dem Tunnelbau zu 
tun haben. H a rt mann.

Goltsch, H., Baurat, und Hasenjaeger, S., Sr.=3«B-. Oberregierungs- 
und -Baurat: Technische Baubestlmmungen, Baupolizei — Hochbau — 
Tiefbau, fflr das Deutsche Reich. Herausgegeben im Auftrag der Fach- 
gruppe Bauwesen des NS.-Bundes Deutscher Technik. Din A 5, 928 S. 
Eberswalde 1940, Verlagsgcsellschaft Rudolf Mflller. Preis 19,80 RM 
in Ordner. — 2. Erganzungslleferung (bis Mai 1940). 145 Blatt. Ebers
walde 1940, Verlagsgesellschaft Rudolf Muller. Preis 5,80 RM. (2. Lose- 
blatt-Ordner 1,50 RM).

Jeder Bautechniker, der nlcht nur auf elnem ganz bestimmten Gebiet, 
wie z. B. dem des Eisenbetonbaues oder des Stahlbaues, arbeitet, sondern 
auf den verschiedensten Gebieten des Bauwesens tatig ist und daher die 
fflr diese Gebiete mafigebenden Baubestlmmungen kennen mufi, noch 
mehr alle diejenlgen Stellen, die statische Berechnungen und Baugesuche 
zu prflfen haben, werden das von berufenster Seite herausgegebene Werk 
mit groBer Befriedigung begrflBen. Wer bisher auf dem Gesamtgebiet 
der bautechnischen Bestimmungen auf dem laufenden bleiben wollte, 
war gezwungen, eine ganze Reihe von Amtsbiattern, Zeitschriften usw. 
zu halten, was nlcht jedem In dem erforderlichen Ausmafi móglich war. 
Es kam schlleBlich bei den in den letzten Jahren sich uberstflrzenden 
neuen Vorschriften und den ebenso haufigen Abanderungen bestehender 
Baubestlmmungen so weit, daB nicht nur Techniker, die Bauentwflrfe zu 
bearbeiten hatten, sondern auch kleinere BaugenehmigungsbehOrden die 
neuesten Bestimmungen nlcht kannten und infolgedessen auch nicht be- 
achteten. Dieser Zustand wird durch das Werk .Technische Baubestlm
mungen” endgflltlg beseitigt. Durch ein Loseblattwerk konnen jeder 
Zeit neue Bestimmungen oder Anderungen bestehender vom Verlag be
zogen und eingeschaltet werden, wodurch das Werk stels auf dem 
laufenden gehalten wird. Auf eine genauere Inhaltsangabe einzugehen, 
wflrde den Rahmen einer Buchbesprechung ubersteigen. Es mag genflgen, 
darauf hinzuweisen, daB das Werk alles enthait, was der entwerfende 
Techniker und was Baugesuche nachprflfende Stellen an Vorschriften und 
Bestimmungen wissen mflssen. Eine vorzflgllche Einteilung des gesamten 
Stoffes, elne klare Inhaltsflbersicht, ein alphabetlsches StIchwortverzeichnis 
ermOglichen die schnelle Auffindung irgend einer gesuchten Baubestim- 
mung. Sehr zu begrflBen ware es, wenn die Herausgeber auch ge- 
legentlich mafigebende Auslegungen zweifelhafter Stellen von Vorschriften 
und Bestimmungen bringen wflrden, zu denen sie ja auf Grund ihrer 
amtlichen Stellung an erster Stelle berufen sind. F ran z  B oerner.

Kersten, C.: Eisenbetonbau. Teil III, Rechnungsbeispiele aus dem Hoch- 
baugeblet mit Anhang: Berechnung des Durchlaufbalkens. 7. Aufl. 
233 S., 289 Abb. Berlin 1941, Verlag von Wilh. Ernst & Sohn.

Mit dem Band „Rechnungsbeispiele” wird jedem Eisenbetonbauer 
ein so vielseitiger Lehr- und Unterrlchtsstoff in die Hand gegeben, 
dafi wohl keine Aufgabenstellung denkbar Ist, auf die man nicht er- 
schópfende Antwort erhalt. Auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte 
kommen ausgiebig zu Wort, so dafi man von einem ausgezeichneten 
Schulungswerk fflr Praktiker sprechen kann. Die wichtigsten Falle des 
Durchlaufbalkens erfahren eine ausfflbrliche Behandlung auf der Grund- 
lage der Clapeyronschen Glelchungen. Darstellungsweise und Abbildungen 
sind von der bel den Kersten-Bflchern bekannten Gflte.

F. S t ie g le r ,  Munchen.
Rausch, E., S r.^ ttg ., Dr. techn.: Maschinenfundamente und andere 

dynamische Bauaufgaben. 2. Teil, Ausfuhrungsbeispiele usw. 258 S. 
mit 299 Abb. Berlin 1940, Vertrieb VD1-Verlag. Preis geh. 25 RM.

In dem im Jahre 1936 erschienenen ersten Teil des Werkes1) hatte 
der Verfasser die Grundlagen fflr Bau und Berechnung der GrundkOrper

'•) Besprechung Bautechn. 1936, S. 744.
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von Maschinen gegeben. Der zweite Teil brlngt jetzt die damals schon 
angekundigten Ausfiihrungsbeispiele, eine genaue Beschreibung der Ge
staltung und Berechnung von lm ganzen 24 Bauwerken, dle der Verfasser 
ais Beratender Ingenieur fiir die Grflndung von hin- und hergehenden 
und umlaufenden Maschinen sowie fur Hammer-und Brechergrundwerke 
entworfcn und berechnet hat. Schon in der Besprechung des ersten 
Teils ist darauf hingewiesen worden, dafi das Werk zur Zeit wohl das 
elnzige auf dem Gebiete der Maschinengrundungen ist, das den Gegen- 
stand umfassend und in einer fur die Praxis unmittelbar nutzbaren Weise 
behandelt. DaB der recht spróde Stoff jetzt durch Ausfiihrungsbeispiele 
eriautert wird, wird manche Zwelfelsfrage kiaren und deshalb von allen 
Beteillgten begriiBt werden, um so mehr, ais samtliche Beispiele aus- 
gefuhrt sind und sich bewahrt haben, also gute und zuverlassigc Vor- 
bilder fur dle verschledensten Voraussetzungcn darstellen.

L o h m ey er.

Voss, Fr., Architekt: Kalkulations-Hilfsbuch fur das Baugcwerbe. II. Teil. 
Zweite flberarb. Aufl. 111 S., 61 Abb. Berlin 1941, Verlag von 
Wilh. Ernst & Sohn. Preis steif geh. 3 RM.

Der vorliegende II. Teil brlngt die nótigen Unterlagen zur gerechten 
Preisbildung der Tischler-(Schreiner-)Arbeiten, der Schlosser-(Beschlag-) 
und der Glaser-Arbelten. Berflcksichtigt sind alle Preisgrundlagen sowie 
dle Vlelseltigkelt der Ausfiihrungsarten, der StiickgróBen usf. Die 
Gliederung der einzelnen Leiśtungen ist der Verdingungsordnung fflr das 
Baugewerbe (VOB) angepafit. Viele Abblldungen schlieBen Irrtiimer uber 
dle zu wahlende Ausfflhrungsart aus. Die Ansatze sind von Bauunter
nehmungen und Handwerkern flberprflft und fiir richtig befunden worden. 
Immerhln selen, einer im Vorwort vermerkten Anregung folgend, zu den 
Tlschlerarbeiten einige Hlnweise fiir dle Ncuauflage gegeben. Der Selbst- 
kostenpreis des Holzcs (Seite 8) errechnet sich aus Einkaufsprels und 
Fracht, Abfahren, Abladen, Lagerkosten zu rd. 8% , dazu Verschnitt. Die 
Unkosten sind mit 60%  vom Lohn Im allgemeinen sehr niedrig an
genommen. In den Stundenprels fflr Maschlnenarbeit (3,50 RM) sind dle 
Unkosten mit elngerechnet. Nicht zu vergessen sind dle Fórderkosten 
zum Bau und der Umsatzsteuerbetrag zur SchluBsumme (2%). — Auch 
dleser Neuauflage1) ist welteste Verbreitung zu wilnschen. C. K ers te n .

Deutsche Baunormen. Ein neues Verzeichnis der Deutschen Baunormen, 
das mit Ende Marz d. J. abschlleflt, Ist vor kurzem erschienen. Beuth- 
Vertrieb GmbH., Berlin SW 68, Preis 0,40 RM.

Handbuch Bau, Jahrbuch fflr das deutsche Baugewerbe 1941. 7. Jahr
gang. 184 S. Berlin 1940, Verlag der Deutschen Arbeltsfront. Preis
0,60 RM.

Der in baugewerbllchen Krcisen gut elngefflhrte, prelswerte Taschen- 
kalender bringt wieder eine groBe Anzahl von Zahlentafcln (Lohnsteuer- 
tafeln, Bemessung der Arbeitslosenunterstfltzung, Arbeitsstunden, Urlaubs- 
zelten u. a.), die den Zwecken des Baustellenbetriebs dienen. Dle Trag- 
fahigkeitstafcln fflr Holz und fflr Stahl mflssen aber auf die seit langem 
elngefflhrten hóheren Grenzspannungswertc umgerechnet werden. Auch 
dle mitgetellten Wind- und Bodendruckangaben sind iiberholt. Im flbrigen 
wird der Kalender in den Kreisen, fflr die er bestimmt ist, seinen Zweck 
voll erfflllen. C. K e rs te n .

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. D eu tsc h e  R e ich sb ah n . B e tr ie b s v e rw a ltu n g . 

Ernannt: zum Abtellungsprasldenten: der Oberreichsbahnrat Johann
F e c h te r  in Berlin; — zum Oberreichsbahnrat: die Reichsbahnrate Franz 
B ó h m e, Vorstand des Betrlebsamts Emden, Karl B u rg er, Vorstand des 
Betrlebsamts St. Pólten 2, Rudolf E ic h k itz , Vorstand des Betriebsamts 
Augsburg 2, Viktor K o lle r , Dezernentenstellvertreter bei der RBD Wien, 
Alfred S ie g r ls ,  zur Zeit Vorstand des Betrlebsamts Hameln, Franz Ritter 
von H a b e r ie r ,  Vorstand des Betrlebamts Cottbus 1, 5)r.=3ng. Carl Schm i t t ,  
Dezernent der RBD Posen, bisher Dezernent der Obersten Bauleitung der 
Reichsautobahnen Essen, Ernst H e n k e , zur Zeit Im Wehrdienst, Erwin 
K eB ler in Berlin, Walter B lasig  ln Essen, Karl H a lb w id l ,  Vorstand 
des Betrlebsamts Heilsberg, Helmut M il tn e r ,  zur Zeit Dezernent der 
RBD Mflnchen, Kurt R a sen a ck , Dezernent der Reichsbahnbaudirektion 
Berlin; — zum Reichsbahnrat: dle Reichsbahnbauassessoren F rltzH lllig  
bei der Bctriebsleitung Kattowitz, Helnz-Hermann F a e rb e r  bel der RBD 
Hamburg, Kurt O ffe rm a n n , Vorstand des Reichsbahnneubauamts Halle 
(Saale) 3, Willi R e u te r  bei der Reichsbahnbaudirektion Mflnchen, Heinz 
P u sc h m a n n , zur Zeit im Wehrdienst, Hermann S tra n g e r ,  zur Zeit Vor- 
stand des Betrlebsamts Passau, Friedrich K a e se le r  beim Betrlebsamt 
Zichenau, Helmut J a h r  bel der RBD Wien, Hans S c h n e id e r , zur Zeit 
im Wehrdienst, Alfred S ch en k , zur Zeit beim Betrlebsamt Ostrowo, 
Walter M ayer, Vorstand des Betriebsamts Hagen (Westf.)3, Hans-Joachlm 
S c h le lc h e r , zur Zeit beim Betrlebsamt Kutno, Hermann S ch rec k en - 
b erg  er bei der Reichsbahnbaudirektion Berlin; dle Relchsbahn- 
amtmanner: Arnold B e c k e r, Dezernent der RBD Oppcln, bisher ln 
Frankfurt (Oder), Paul U n g er, Vorstand des Betrlebsamts Leutkirch, 
bisher beim Betrlebsamt Dresden 1, Friedrich R ab an u s in Saarbrflcken, 
Max S ch m id t ln Berlin; der Relchsbahnoberlnspektor Otto Kram er, 
Dezernent der RBD Halle (Saale), bisher ln Hannover.

Versetzt: die Oberrelchsbahnrate Richard R o s ien , Dezernent der 
RBD Osten in Frankfurt (Oder), ais Dezernent zur RBD Danzig, Karl

') Vgl. dle Besprechung des I. Teiles, 5. Aufl., in Bautechn. 1940, 
Heft 13/14, S. 168.

W ild b re t t ,  Dezernent der RBD Wuppertal, ais Dezernent zur Reichs
bahnbaudirektion Mflnchen, Ernst S o ck e l, Vorstand des Betriebsamts 
Aschersleben 2, ais Dezernent zur RBD Schwerln mit dem Sitz in Lflbeck, 
Friedrich M y czk o w sk i, zur Zeit Vorstand des Betrlebsamts Wien 5, ais 
Dezernent zur RBD Wuppertal, Ulrich S te in f a t t ,  Dezernent der Obersten 
Bauleitung der Reichsautobahnen Kóln, ais Dezernent zur RBD Halle 
(Saale), Paul-Otto G a tje n s , Referent der Generaldirektion der Ostbahn ln 
Krakau, ais Dezernent zur RBD Halle (Saale); — dle Reichsbahnrate Ernst 
L a n z e r , Vorstand des Betrlebsamts St. Pólten 2, alsVorstand zum Betriebs- 
amt Erfurt 2, Johann P eham  beim Betrlebsamt Linz 2 ais Vorstand zum 
Betrlebsamt Meinlngen, Hermann M o lie r , Dezernent der Reichsbahn
baudirektion Mflnchen, ais Dezernent zur RBD Schwerln mit dem Sitz 
ln Lflbeck, Ernst K am pf, Dezernent der RBD Kóln, ais Dezernent zur 
Obersten Bauleitung Koblenz, Waldemar R flte rs , unter Aufhebung der 
Versetzung zur RBD Hannover, ais Vorstand zum Betrlebsamt Ludwigs- 
lust, Hermann K ay se r, Vorstand des Betriebsamts Koblenz 1, ais 
Dezernent zur RBD Frankfurt (Main), Hermann K rau p a  beim Betriebs- 
amt Wiener Neustadt 1 ais Vorstand zum Betriebsamt Aschersleben 2, 
Gerhard Z im m er, Vorstand des Betriebsamts Worms, ais Vorstand zum 
Betrlebsamt Dortmund 1, Wilhelm W itte , Vorstand des Neubauamts 
Hamburg 1, ais Vorstand zum Betrlebsamt Schweinfurt, Karl B ohrm ann  
beim Betrlebsamt Saarbrflcken 2 ais Vorstand zum Betrlebsamt Trier, 
Otto B osch bei der RBD Nflrnberg ais Vorstand zum Betriebsamt 
Schwarzenberg, Werner H o n lg b au m  bei der RBD Schwerln ais Vorstand 
zum Betriebsamt Bromberg, Adolf Be Hi bel der RBD Augsburg ais Vor- 
stand zum Betriebsamt Lindau (Bod), Adolf W eber, Dezernent der 
RBD Posen, ais Dezernent zur Reichsbahnbaudirektion Berlin, Hugo 
K ah le r  beim Betrlebsamt Komotau ais Vorstand zum Betrlebsamt Neu- 
wied 2, ®r.=3ng. Heinrich W eigI ln Salzburg ais Vorstand zum Betrlebs
amt Waldenburg (Schles,), Kurt S choyack  in Glogau ais Dezernent zur 
RBD Osten in Frankfurt (Oder), Karl H ó rm an n , Vorstand des Betriebs
amts Waldshut, ais Vorstand zum Betriebsamt Saalfelden, Wilhelm Ramm, 
Vorstand des Neubauamts Wittenberg, ais Vorstand zum Betriebsamt 
Osnabrflck 1.

Oberwiesen: der Oberreichsbahnrat Max B e ttm a n n , Dezernent der 
Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen Breslau, ais Dezernent zur 
RBD Breslau.

Obertragen: dem Oberreichsbahnrat Kurt K e llb e rg , Dezernent der 
RBD Halle (Saale), dle Leltung der Neubauabtellung daselbst.

Gęstorben: der Reichsbahndlrektor Johann S e u ffe r t ,  Dezernent der 
RBD Augsburg, zuletzt nach Wien abgeordnet gewesen; — der Reichs
bahnrat Fritz A ck,erm ann bel der RBD Mflnster (Westf.).

Im Ruhestand verstorben: der Regierungsrat a. D. Johann H ae fn e r 
in Augsburg, zuletzt Vorstand der Bau- und Betrlebslnspektion Augsburg;
— der Regierungsbaurat a. D. Oskar M ara is  in Kónigsluttcr, zuletzt 
Dezernent der RBD Hamburg.

Deutsches Reich. W a s s e rw ir ts c h a f ts v e rw a ltu n g . Ernannt: 
Bauassessor R ich ling  in Danzig und Professor $r.=3ng. W e g n er in Posen 
zu Reglerungsbauraten; — die Regierungsbaurate W olter in Hamburg und 
Dr. B eerm an n  zum Regierungs- und Baurat; — dle Regierungsbaurate 
L an g e n m ay r in Litzmannstadt und W in k le r in Marienwerder zum 
Oberregierungsbaurat; — Regierungs-und Baurat Lflpkes in Husum zum 
Oberbaurat, Regierungsbaurat Dr. G rlsse  in Posen, die Regierungs- und 
Baurate H e r rg e ls t  in Magdebung, S e id e l in Danzig, S c h u ltz e -B e rn d t 
In Trier, K le i in Danzig und L o re n ze n  ln Klei zu Oberregierungs-und 
-bauraten.

Versetzt: dle Oberregierungs- und -baurate S chfltz  von Schnelde- 
mflhl nach Potsdam und G o rlan d  von Stettln nach Schneidemflhl; — 
Regierungs- und Baurat S e id e l von Potsdam nach Danzig; — Regierungs
rat N e u n e r  von Landeck nach Landsberg a. d. Warthe; — Regterungs- 
bauassessor von St. Pólten nach Eupen.

Hochschulnachrichten. D e u tsc h e  T ec h n isc h e  H ochschu le  
P rag. Regierungsbaurat 2)r.=3>itg. Otto S e y f fe r t  ist unter Ernennung 
zum auBerordentlichen Professor der Lehrstuhl fflr Strafien-, Tunnel- und 
Erdbau flbertragen worden.

B e r i c h t i g u n g e n .
In dem Aufsatz von Professor H artm a n n  flber das Tragheitsmoment 

von Verbundbalken in Heft 32 dieses Jahrgangs muB es auf Seite 347 
llnks oben, Zelle 5, 0,06 statt 0,66 heiBen, und rechts oben, in Zeile 2 
und 3 muB dreimal E  statt e stehen.

Die Hefte 15 bis 19 des laufenden Jahrganges haben versehentlich 
Seltenzahlen erhalten, die um die Zahl 12 zu niedrig sind. Infolgedessen 
erscheinen die Seltenzahlen 153 bis 164 zwelmal (In Heft 14 und 15), 
wahrend die Seltenzahlen 213 bis 224 (zwischen Heft 19 und 20) fehlen. 
Im Inhaitsverzeichnis des Jahrganges wird seinerzeit darauf hingewiesen 
werden.

I N H A L T :  Sc ha lung  und R as tu n g  Im Elsen b e to n b au  u n d  Im B rttckenbau. — Zur  Piufung 
d e r  Schwei fiempfindl ichkeit  v on  Baus tflhlen .  — Profe sso r  A*atz 5 0 j a h r e .  — Y e r 
m i s c h t e s :  E inhe it l iche  FOhrung d e r  W asser - un d Energ le wlr ts cha ft  u n t e r  $Dr.»3nfl* Todt .  — 
Arbe lt s ta gung  d e r  Fa chgruppe  Bauwesen  r u r  Relchsm esse  Lelpzlg H erb s t  1941. — Neue Deutsche 
Elnhelt sb lfi t te r .  — D er  Arbe lt s ri ng  „Zement” In d e r  Fach g ru p p e  Bauwesen de s NS.-Bundes 
Deu tsch er  Tec hnik .  — Aus dem OeschSfts be rlc ht  d e r  Deutschen  Reichsbahn  1940. — SelbsttStlge 
Llch tbogen-Schwelfiung.  — B i i c h e r s c h a u .  — P e r s o n a l n a c h r i c h t e n .  — B e r i c h t l g u n g e n .
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