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D ie Reichs-Baunormentagung in Berlin
Ara Freitag, den ' 1 2 . Ju n i 1 9 3 1 , hielt der Deutsche 

NormenausschuB e. V. Berlin NW  7 , Dorotheenstr. 4 7 , 
seine unter Forderung sam tlicher Reichs-, Lander- und 
Kommunalbehórden und m it Unterstiitzung aller an der 
B auw irtschaft interessierten Yerbande einberufene Bau- 
norm cn-Tagung im ehemąligen PreuBischen Herren- 
hause in Berlin ab.

In iiberaus ernsten Worten wies der Prasident der 
Tagung, H err Professor D r.-Ing. G eh ler-D resd en , auf die 
wirtschaftliche Not, insbesondere der Bauw irtschaft, hin 
und unterstrich den W illen der Technik, zur Behebung 
dieser N ot alle verfiigbarcn M ittel einzusetzen. DaB hierbei 
der in jahrelanger chrenaintlicher Gem einschaftsarbeit 
erster Sachverstandiger geschaffenen Normung eine heute 
noch vielfach unterschatzte Bedeutung in volks- und welt- 
w irtschaftlicher H insicht zakomrat, legte er iiber- 
zeugend dar.

Diese Bedeutung unterstrich namens des Reichs 
und der Landerregierungen Reichsarbeitsm inister Dr. h. c. 
S te g e r w a ld .  Die K apitalnot erfordert eine besonders 
w irtschaftliche Nutzung der verfiigbaren M ittel. E s  kann 
ais bewiesen gelten, daB die Normung die Preise senkt und 
durch ersparte M ittel neue A rbeit schafft. Alle Stellen in 
Yerw altung und W irtschaft sollen priifen, ob dic Vorteile 
der Normung schon voll genutzt werden. Reich und Lander 
werden die Normung im Rahmen der verfiigbaren M ittel 
auch in Zukunft fórdcrn.

Die Yorteile der Normung fiir die Kom inunalverwal- 
tungen betonte der Oberbdrgcrmeister von Berlin, 
Dr. S a h m . D as Grundgesetz der Normung ist innere 
W ahrheit. Sie ermóglicht einwandfreie technische Arbeit 
bei gleichzeitiger Senkung der Preise. Die -Stad t Berlin 
w>ird auch in Zukunft die Normung fordern sowohl durch 
M itarbeit der leitenden technischen Beam ten, ais auch durch 
weitgehende Anwendung der Normen.

Ais Vertreter der ósterreichischen Baunorm ung 
wiinschte B au ra t E . h. J a c k s c h  aus Wien der lagu n g  
guten E rfo lg  und wies darauf hin, daB man zwar in Oster- 
reich vorlaufig eigene Baunormen habe schaffen mussen, 
aber hoffe, spater auch auf diesem Gebiet m it Deutschland 
zusammengehen zu konnen.

Die technischen und wirtschaftlichen Erfolge der Nor
mung im Wohnungsbau behandelte Oberregierungsrat 
K a i s e r  von der Regierung fiir Oberbayern, Munchen. 
Anhand zalilreicher Beispiele zeigte er, daB sich die N or
mung einerseits in der Erhóhung der Leistung, andererseits 
in der Senkung der Baukosten unter gleichzeitiger Fór- 
derung der Interessen der Bauindustrie und des Handwerks 
ausgewirkt hat und mit den Bestrebungen der w irtschaft
lichen Yerbande der Architektenschaft, den Forderungen 
des Hcim atschutzes und den baupolizeilichen Yorschriften 
in vollem Einklang steht.

M inisterialni! D r .- In g . E l le r b e c k ,  Berlin, zeigte 
anhand der Normungśarbeiten im Stahlbau, Beton- und 
Eisenbetonbau, wie gerade durch die Normung die tech
nische Entw icklung gefordert und in wirtschaftliche 
Bahnen gelenkt ist. E in standiges Hand-in-Hand-Arbeiten

zwischen P rax is und W issenschaft habe zu der oft stiir- 
mischen Entw icklung der Technik dieser Bauweisen ge
fiihrt. Die dabei gesammelten Erfahrungen wurden jeweils 
in einheitlichen Yorschriften niedergelegt, wie z. B . in den 
Normalbedingungen fiir die Lieferung von Stahlbau- 
werken, den Bestimm ungen des Ausschusses fiir E isen
beton und den Normen fiir Breiten, Belastungsannahm en 
und Berechnungsgrundlagen fiir Eisenbahn- und StraBen- 
briicken. Die Befolgung dieser Yorschriften garantiert 
wdrtschaftlichste Ausfuhrung und Sicherheit der Bauw erke.

Dic w irtschaftliche Bedeutung der Normung im 
StraBenbau erórterte M agistratsoberbaurat L ó s c h m a n n , 
Berlin. Leitm otiv muB fiir den deutschen StraBenbau 
angesichts der w irtschaftlichen Lage Deutschlands sein, 
m it jedem  Pfennig hauszulialten und angstlich jeden 
Fehlschlag zu vermeiden. D as ist aber nur moglich, wenn 
m it erśtklassigen Baustoffen nach einwandfreien Yerfahren 
gearbeitet wird, wrofiir die Normung die Grundlage bietet. 
B ei den groBen Betragen, die der deutsche StraBenbau er
fordert —  im Jah re  1 0 2 9  betrugen die Gesamtlcosten fiir 
den StraBenbau im Reich einschlieBlich der Stadte etw a 
9 6 0  Millionen M ark, von denen etw a 4 0 0  Millionen Marle 
auf reine Unterhaltungskosten entfielen —  sei es P flicht 
der StraBenbauverwaltungen, die dnrch die Normung der 
StraBenbaustoffe, der Baustoffpriifung und der Aus- 
fiihrungsvorschriften gegebenen Móglichlceiten, die der 
Vortragende im einzelnen aufzeigte,*nicht nur in der heu
tigen Notzeit, sondern auch bei jedem  StraBenbau zu 
nutzen.

A uf die Bedeutung der Normung der B austoffe  und 
Baustoffprufungen ging Professor Otto G r a f  von der 
Technischen Hochschule S tu ttgart im einzelnen cin. Der 
Vortragende behandelte hauptsachlich folgende Fragen :

W as wird bei der Norm ung der B austoffe  fest
gelegt?

W as soli bei der Normung der Baustoffe festgelegt 
werden ? -

W as und wie wird gepriift ?
Begriffsbestim m ungen, Festlegung der chemischen 

Zusammensetzung der Stoffe, Angaben iiber dic E in- 
haltung von MaBen, Gewichten, Festigkeiten uśw., w'obei 
auch die Abweichungen von den Sollwerten begrenzt 
werden, dienen ais Beispiele fiir die Beantw ortung der 
ersten Frage. Die A ntw ort auf die zw^eitc Frage lautet: 
W ahl der kennzeichnenden, fiir die Verwendung bedeu- 
tungsvollen Eigenschaften, die zahlenmaBig bestim m t 
werden konnen, unter Beschrśinkung auf das Notwendige. 
Diese scheinbar einfache A ntw ort stóBt aber bei ihrer Aus
fuhrung auf groBe Schwierigkeiten, besonders dann, wenn 
die Erzeugnisse aus verschiedenen W erken verschieden- 
w^ertig sind. Zur Beantwortung der dritten und viertcn 
Frage sind Priifnorm en entstanden, nach denen die in den 
offentlichen Priifanstalten, sowie in den W erkslaboratorien 
festzustellenden Eigenschaften der Stoffe uberall nach den 
gleichen Yerfahren und unter m oglichst gleichen Bedin
gungen erm ittelt werden. N ur dam it ergeben sich beim 
gleichen Sto ff W erte, die unter sich vergleichbar sind, auch
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wenn die Priifungen an vcrschiedenen Orten stattfm den. 
Die Notwendigkeit dieser Priifnorm en wurde durch kenn- 
zeichnende Beispiele begriindet. D ic Norm ung der B au 
stoffe und der Baustoffpriifung ist trotz der groBen bisher 
geleisteten A rbeit noch nicht ljcken los. Durch B eo b
achtungen in der P rax is  und emsiges Studium  im  Labora
torium  miissen dic Liicken geschlossen werden.

In  seinem SchluBwort betonte zusammenfassend 
Professor D r.-Ing. G e h le r ,  daB das Ziel unseres tech
nischen Zeitalters nicht nur die Beherrschung der N atur- 
gewalten, sondern auch der Gewalten des Geistes ist.

D er heute gegebene Uberblick iiber einige wesent- 
liche Gebiete des Deutschen Bauw esens zeigt die F iille  
der geleisteten Gem cinschaftsarbeit, an der die besten

Fachleute Deutschlands in verdienstvoller Weise ehren- 
amtlich m itgew irkt haben. N un gilt es, den Normungs- 
gedanken in die weitesten Volkskreise zu tragen und den 
Resonanzboden fiir diese Geisteswelle zum Segen unserer 
deutschen W irtschaft zu schaffen.

Der Deutsche NormenausschuB wird, dem Wunsche 
der Baubehórden und der B auw irtsch aft folgend, die 
Vortrage ais B u ch : „Baunorm ung 1931  veroffentlichen 
zusammen m it einem Bericht iiber die Norm ung auf der 
Deutschen Bauausstellung und einem Yerzeichnis der 
Baunorm en nach dem heutigen Stande. D as Buch ist durch 
den B euth-Yerlag Gm bH ., Berlin  S 14 , Dresdener Str. 0 7 , 
zu beziehen. (Preis ausschlieBlich Versandkosten 1 .—  RM.)

S a n d e r

DIN 4100 —  Vorschriften ftir geschweiBte Stahl
bauten —  endgiiltig erschienen

(Fortsetzung der in N r. 5 der Baunorm ung vonl 
2 2 . M ai 1931  begonnenen B ekanntgabe der gegenuber 
den in der Fachpresse yerSffentlichten v o r l a u f i g e n  

Y orschriften beschlossenen Anderungen)

1 5 . D er Biegeversuch soli an einem zusammenge- 
schwciBten Probestiick m it Kesselblechgute S t. 3 4  
norm algegliiht stattfinden, weil bei der Priifung 
die Festigkeit der SchweiBnaht gepriift werden 

soli.
1 6 . B ei den Z u sa tz b e s t im m u n g e n  fiir geschweiute 

B riicken wird gefordert, wenn sich auch bei A n
wendung von Knotenblechen nicht erreichen laBt, 
daB die Schwerlinien der Stabe sich m it den Netz- 
linien des Tragergebildes decken, die Zusatz- 
spannungen rechnerisch zu verfolgen, wobei aber 
die zulassigen Spannungen n ic h t  erhoht werden 
sollen.

17 B e i Knotenblech-Anschliissen entstehen in den 
Flanken- und Stirnkehl-N ahten Zusatzspannungen, 
die aus dem Biegem om ent, das infolge des exzen- 
trischen Anschlusses auftritt, hervórgerufen werden. 
Diese Zusatzspannungen sind rechnerisch nachzu- 
weisen.

1 8 . B ei geschweiBten Trageranschliissen sind nach 
M oglichkeit sowohl die Gurtungen ais auch die 
Stege anzuschlieBen; konnen die bei SchweiBvcr- 
bindungen auftretenden Finspanungsm om ente 
von Trageranschliissen nicht von durchschiefienden 
P latten  aufgenommen werden, so sind Konsolen 
oder mindestens Stutzknaggen zur Aufnahm e der 
Q uerkraft anzuordnen. Fa lls  nicht die E in- 
spannungsmomente genau berechnet werden, sind 
die zur Berechnung der SchweiBanschliisse ge- 
schatzten Momente in der Festigkeitsberechnung 
zu begriinden.

1 9 . Die Fórderung, daB bei VerstarkungsschweiBungen 
nach der SchweiBung die N ietkópfe der Beobachtung 
nicht entzogen werden, ist gestrichen worden.

2 0 . F iir  die Yerstarkung stahlerner Brucken durch 
elektrische SchweiBung sollen hochwertige SchweiB- 
drahte vervvendet werden.

2 1 . Die Angaben uber den groBten lichten Abstand 
der Schweifl-Striche bei unterbrochener SchweiBung 
usw-. sind aus den H ochbauvorschriften in die 
Brucken vorschriften ubernommen worden. Der 
Zusatz „w erden in den Zwischenraumen noch 
leichte Kehlnahte angeordnet, so konnen die A b 
stande verdoppelt w erden" ist neu aufgenommen 
worden.

2 2 . D er B egriff „zustandige Aufsichtsbehórde soli an 
’ einer Stelle eriautert w erden; es geschieht durch den

Zusatz (z. B . Baupolizei).

2 3 . Die Berechnung der Trageranschlusse, bei denen 
auBer der A uflagerkraft A  auch ein Moment M 
entsteht, w ird in der vorgeschlagenen Fassung 
angenommen. Die hierfiir auf Grund von \  ersuchen 
aufgenommenen Form eln sind wissenschaftlich noch 
nicht eingehend begriindet worden, doch kann die

Form el q durch die Theorie des

M ohr’schen Spannungskreises erklart werden.
2 4 . F iir  die zulassige Spannung fiir B iegung w ar a ll

gemein 0 ,6  crzul vorgesehen; da diese Regelung 
Unklarheiten bei der Dimensionierung bringen 
kann, w ird beschlossen, die Biegungsspannung in 
der Zugzone wie bei der Zugspannung m it 0 ,6 crzlll 
und die Biegungsspannung in der Druckzone wie 
bei der Druckspannung m it 0 ,7 5  crzul anzunehmen.

2 5 . B e i der baulichen Durchbildung wird die in den 
Zusatzvorschriften fiir Brucken enthaltene For- 
derung, b e i . geschweiBten Trageranschliissen nach 
M oglichkeit sowohl die Gurtungen ais auch die 
Stege anzuschlieBen, ais M uB-Yorschrift auch fiir 
H ochbauten aufgenommen, da \ersu clie  ergeben 
haben, daB ein TrageranschluB entweder nur m it 
SchweiBnahten an den Gurtungen oder nur nut 
Schweifinahten an den Stegen nicht einwandfrei ist.

2 6 . In  der neu beschlossenen O bcrschrift zum § 8 soli 
durch den Zusatz „ fu r  den A uftragnehm er" k lar aus- 
gedriickt werden, daB es sich um eine Zulassungs- 
priifung eines bestim m ten W erkes handelt. F iir  
die Priifung der Proben und ebenso fu r ihre E n t
nahme sind genaue Anweisungen gebracht worden. 
D ie Priifung der Proben soli in Gegenwart eines Ver- 
treters der zustandigen Aufsichtsbehórde oder in 
einer amtlichen Prufungsanstalt durchgefiihrt w er
den, dic Entnahm e im  W erk  des Auftragnehm ers 
ebenfalls in Gegenwart eines Y ertreters der zu
standigen Aufsichtsbehórde.

2 7 . B ei der Durchfiihrung der Priifungen sind fiir die 
einzelnen Priifungen bestim m te W erkstoffe m it 
bestim m ten Festigkeitseigenschaften festgelegt. D er 
Biegeversuch soli m it Blechen in Kesselblech- 
giite S t. 3 4  norm algegliiht ausgefiihrt werden.

2 8 . In  den Ausfiihrungsvorschriften em pfahl sich ein 
Hinweis, bei Tem pcraturen unter —  5 ° geeignete 
MaBnahmen zur Sicherung der SchweiBarbeit zu 
treffen, um eine sachgemaBe A rbeit zu gewahrleisten.

DIN 1182 Feldwegebrucken - Breitenabm essungen
DIN 1183 Feldw egebrucken-Belastungsannahm en
werden nachstehend ais V orstandsvorlage veroffentlicht.
Die zu den in der Zeitschrift: D er Kulturtechm ker,
H eft 2 , 1928 , veróffentlichten Entw iirfen  eingegangenen
Einspruche sind beriicksichtigt.
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Feldw egebrucken — Breitenabm essungen
B e la s tu n g s a n n a h m e n  s ie h e  D IN  1183

DIN 1182
V o r s t a n d s v o r l a g e

Die Breitenabmessungen fiir Feldwegebrucken gelten lediglich fiir die dem landwirtschaftlichen Verkehr
dienendcn Briicken in Haupt- und Nebenwirtschaftswegen. Im ubrigen gelten die Normen fiir Strafien-
briicken DIN 1 0 7 1 .

Fiir Briicken in Holz- und Heuabfuhrwegen sowie ins Ackerland
fiihrenden Wegen, die nicht mit Heuwendern, Drillmaschinen, Hack-
maschinen, Dungerstreumaschinen iiber 2 m Spurweite, Motormoorwalzen, 
Getreidemahern mit Binder, Dreschmaschinen und Dampfpfluglokomotiven 
befahren werden mussen.

Norm A

Norm B

Norm C

- 33-

-3.9-

03 Fiir Briicken, die mit Heuwendern, Dungerstreumaschinen, Drill- 
maschinen, Hackmaśchinen, Lokomobilen, Dreschmaschinen bis 2,5  m Spur
weite bzw. Breite und Dampflokomotiren, jedoch nicht mit Getreide- 
mahmaschinen mit Binder und Moormotorwalzen befahren werden.

0A OM
“ I \- Fiir Briicken fiir landwirtschaftliche Maschinen wie vor mit einer

------------ 45----------- - Spurweite bzw. Breite von 2,5  bis 3 m und fiir Motormoorwalzen.

0.4

Norm D

Norm E
0A

- 4J -

- 5.0-

- V

- 55-

0A

Fur Briicken fiir landwirtschaftliche Maschinen wie vor mit Spur- 
weiten bzw. Breiten von 3 bis 3 ,5  m sowie fiir Getreidemaher mit Binder, 
dereń Gesamtbreite 3,5  m nicht iibersteigt.

Fiir Briicken, dic mit landwirtschaftlichen Maschinen von mehr ais 
3 ,5  m Spurweite bzw. Breite befahren werden.

Wird schr&ge Auffahrt auf eine Brucke und somit eine teilweise Drehung auf der Briicke notwendig, so ist ein 
zeichnerischer Nachweis der erforderlichen Fahrbahnbreite fiir jeden Einzelfall notwendig.

Auch innerhalb solclier Ortslagen, in denen nur landwirtschaftlicher Verkehr vorkommt, sind dic Briickenbreiten 
nur nach den fiir z w e isp u r ig e  StraCenbriicken DIN 1071 geltenden Abmessungen zu bestimmen.

Sollten innerhalb eines Gutsbczirkes Getreidemahmaschinen mit Binder in Anwendung kommen, welche direkt 
gebrauchsfahig {also ohne Zusammenklappen) vom Hof herausfahren, so mussen dieser Maschinenbreite entsprechend 
von Fali zu Fali die Briickenbreiten bestimmt werden.

Im ubrigen findet Normblatt DIN 1071 nebst Beiblatt betreffend die Breitenabmessungen der StraCenbriicken 
sinngemaBe Anwendung, besonders beziiglich des Begriffs Schrammbordbreite, der lichten Hohe und Langenabmessungen.

Marz 1931 Deutscher AusschuB fiir Kulturbauwesen
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Feldw egebrucken — Belastungsannahmen
B re ite n a b m e s s u n g e n  s ie h e  D IN  1182

D I N  1183
V orstandsvorlage

Die Belastungsannahmen fiir StraBenbriicken DIN 1072 
finden auch bei Feldwegebrucken sinngemaBe Anwendung. 
Sie werden beziiglich der lediglich dem landwirtschaft
lichen Verkehr dienenden Briicken in Haupt- und Neben- 
wirtschaftswegen, die der Briickenklasse IV  zuzuzablcn 
sind, durch folgende Vorscliriften erganzt:

An Stelle der wirklichen Lasten treten die nach- 
folgend aufgefiihrten Regellasten. Mit Riicksicht auf den 
Charakter der Briicke wird die Flachę um das Fahrzeug 
herum ais unbelastet angenommen.

Ist nach Lage der Brucke damit zu rechnen, daB 
Menschengedr&nge entstehen kann, so muB untersucht 
werden, ob durch eine gleichmaBig verteilte Last von 400 
kg/m2 das GrSBtmoment hervorgerufen wird.

Ebenso ist bei Briicken, iiber die Viehherden getrieben 
werden, zu untersuchen, ob die ungiinstigste Belastung 
eine gleichmaBig verteiite Last von 300  kg/m2 ver- 
ursacht.

Bei Bemessung der Widerlager konnen die auf- 
gefuhrten Ersatzlasten, in entsprechende Erdauflast ver-

wandelt, zur Ermittlung der mit dem Erddruck gegen 
den Riicken der Widerlager wirkenden Krafte dienen.

Die Ersatzlasten sind nicht fiir Briicken groBerer Stiłtz- 
weiten an Stelle der Regellasten gedaclit, weil davon 
ausgegangen wurde, daB groBere Briicken stets ais StraBen- 
briicken fiir die hierfiir in Betracht kommenden Belastungs
annahmen gebaut werden.

Liegen die Briicken in Wegen, die eine Pack- und 
Decklage haben und darum gewalzt werden, so sind sie 
unter Zugrundelegung einer Belastung durch eine 16 t  
schwere Walze nach DIN 1072  zu berechnen. Fiir schwerere 
Walzen mussen sie gesperrt bleiben.

Im ubrigen sind die Berechnungsgrundlagen fur eiserne 
Briicken DIN 1073  und massive Briicken DIN 1075 , sowie 
die Berechnungs- und Entwurfsgrundlagen fiir holzerne 
Briicken .DIN 1074 sinngemaBe Anwendung. Hierbei emp- 
fiehlt es sich, die Abmessungen und Guten der Holzer 
entsprechend den Angaben der vorlaufigen Bestimmungen 
fur Holztragewerke (B. H.) der Deutschen Reichsbalm- 
Gesellschaft zugrunde zu legen.
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A b m e s s u n g e n  u n d  G e w ic h te  d e r  R e g e lla s te n
Gewichte der Regellasten

Regellasten

Radstand, Spurweite, 
Radkranzbreite, Fahr- 
zeugflache; MaBe in m

Die Regellast tritt an die Stelle 
folgender Fahrzeugarten

Hinter-
rad

Vorder-
rad

Gesamt-
Gewicht

Leichte Dampfpfliige, fahrbare GrcBdreschmaschmen 
bis 5 t/h Kornerleistung, Lokomobilen bis 60 PS Dauer- 
leistung, zugleich tragfahig fur 3 t-Lastkraftwagen (Rad- 
stand 5 m, Spurweite 1,05  m, Yorderachsdruck t, 

Hinterachsdruck 4 ,5  t)■ S//S ///// S/s//;

Schwerste Motormoorwalzen.

Die Lastverteilung ist nur auf 1 m Breite anzunehmen. Arbeits-
walze

Mittelschwere Motormoorwalzen.

Die Lastverteilung ist nur auf 1 m Breite anzunehmen, Arbeits-
walze

Leichte Heuabfuhrwagen im Gebiet der kleineren Betriebe 
des Gebirgs-, Hiigel- und Flachlandes


