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P R U F V E R F A H R E N  z u r  e r m i t t l u n g  d e s  w A r m e s c h u t z e s  v o n  W ANDEN u n d  d e c k e n .

Von Dr.-Ing. W. Weifiwange, Staatl. Materialpriifungsamt, Berlin-Dahlcm.

R  a i s c hU b e r s i c h t :  Fiir die den Anforderungen des Warmeschutzes 
entsprecliende, sachgemiiBe Yerwendung der Baustoffe ist die Kennt- 
nis der wiLrmetechnischen Giitcziffern der Baustoffe und dereń Be- 
deutung unerlaOlich. Es bestehen in dieser Richtung noch mancherlei 
Unklarheiten, insbesondere hinsichtlich Ur.terscheidung der einzelnen 
Giiteziffern, wie Warmeleitzahl /, Warmedurchlafizahl Warmedurch- 
gangszahl k, Warmeiibergangszahl a. u. a. Nachstehend soli iiber die 
verschiedenen Prijfverfahren und dereń Entwicklung berichtet, sowie 
an Hand von Lichtbildem und Zeichnungen eine besondere, im Staatl. 
Materialpriifungsamt gebaute Versuchseinrichtung besprochen werden.

Zur Bcurteilung eines Baustoffes oder einer Bauweise hinsicht
lich zweckmafiiger, bautechnischer und wirtschaftlicher yerw en 
dung im W ohnungs- oder Geschaftshausbau ist neben den Anforde
rungen an Festigkeit und Standsicherheit, W iderstandsfahigkeit 
gegen auBere und atmospharisclie Einflusse, sowie Feuerbestandig- 
keit auch die K enntnis iiber die Gute des W armeschutzes von 
W ichtigkeit.

Dem W arm eschutz hat man erst in den Nachkriegsjahren —  
yeranlaBt durch den damaligen groBen Mangel an Feuerungs- 
m aterial und Baustoffen, sowie durch Einfuhrung von Ersatzbau- 
weisen —  erhohte Aufinerksam keit geschenkt,

Die erhohte Beachtung des W armeschutzes bedingte die E n t
wicklung besonderer MeBeinrichtungen und Verfahren zur E rm itt- 
lung von warmetechnischen Giitcziffern der Baustoffe.

Der von P o e n s g e n  vor dem Kriege entwickelte und in 
seinem Grundprinzip noch heute benutzte Plattenapparat 1 ge- 
stattet es, im Laboratorium  Versuchsstucke in Form ąuadratischer 
Platten von 50 cm Kantenlange bis etwa 20 cm Dięke zu priifen. 
Die Platten miissen bestimmte Abmessung, genaue Form und be
sonders ebenc Oberflachen haben, um ein gutes Anliegen und somit 
einen einwandfreien W armeiibergang zwischen den Versuchs- 
stucken und den Kiihl- bzw. H eizplatten des Apparates zu ermog- 
lichen. Abb. 1 zeigt die im Staatl. Materialpriifungsamt vorhan- 
dene Yersuchseinrichturig zur Bestim m ung der W arm eleitzahl.

Solange es sich um Materiał gleicher A rt handelt —  Warme- 
schutzstoffe, Platten oder Steine von rechteckigen Formen und 
allseitig ebenen Flachen u. a. —  ist der Poensgen-Apparat ausge- 
zeichnet zu verwenden; Schwierigkeiten entstehen aber, sobald die 
Untersuchung von aus mehreren Baustoffen zusammengesetzten 
Bauweisen in Frage kommt, wie Mauerwerk aus Steinen m it 
Fugen- und Putzm ortel, oder Stahl- und Skelettbauten m it den 
zugehorigen Fiillstoffen. B ei der geringen Probenabmessung 
(50/50 cm) ist es nicht immer moglich, Proben zu fertigen, die gute 
und zuverlassige M ittelwerte ergeben. Hinzu kom m t die Forderung, 
solche Versuche nicht nur im Laboratorium , sondern auch auf der 
Baustelle auszufiiliren. Dies alles gab Veranlassung zur E ntw ick
lung der MeBverfahren fiir die Erm ittlung des W armedurchganges 
an fertigen Bauteilen und gegebenenfalls auch an in der Versuchs- 
anstalt hergestellten Probestiicken, die dann aber wesentlich groBere 
Abmessungen aufweisen ais die beim Poensgen-Apparat ver- 
wendeten.

Die Entwicklung dieser Priifverfahren beginnt in Deutschland 
etwa im Jahre 1915 im Laboratorium  fiir technische P hysik  an der 
Technischen Hochschule Munchen und im Forschungsheim fur 
Warmeschutz E . V. in Munchen und ist an die Namen K n o b -

1 P o e n s g e n :  Ein technisches Verfahren zur Ermittlung der
Warmeleitfahigkcit plattenfórmiger Stoffe, in „Mitteilungen iiber 
Forsclmngsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens", Heft 130. 
Berlin: Julius Springer 1912.

l a u c h ,  H e n k y ,  S c h m i d t ,  C a m m e r e r ,
u. a. gekniipft.

In Schweden ist es der A rchitekt A . E r i  k s o n  , der in Zu- 
sammenarbeit m it Professor K  r e ii g e r von der Technischen 
Hochschule Stockholm  umfangreiche Versuche in einem besonders 
fur solche Zwecke gebauten Versuchshause nach der sog. Kasten- 
methode 2 durchfiihrt. Gleichzeitig, jedoch unabhangig von die
sen Arbeiten, werden in Norwegeń ahnliche Versuche von B  u g g e 
und K  o 1 f 1 a  t  h an 27 besonders gebauten Versuchshausern vor- 
genommen 3.

Ein im Forschungsheim fiir W arm eschutz E . V . in Munchen 
gebauter Versuchsstand wurde fiir Priifkorper in der Abmessung 
io o - 150 -50 cm eingerichtet.
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Abb. 1. Versuchseinrichtung zur Bestimmung der Warmeleitzahl im 
Materialpriifungsamt.

Bei der Kastenm ethode wird auf die zu priifende W and ein 
Kasten aufgesetzt, der auf vier Seiten geschlossen und nur an der 
der W and zugekehrten Seite offen ist. Die Tem peratur im Inneren 
des K astens wird durch elektrische Heizung auf der gleichen Hóhe 
gehalten wie die Umgebungstemperatur des Kastens, so daB die 
dem Kasteninneren zugefiihrte W armemenge nur durch die Ver- 
suchswand abstromen kann und somit ein MaB fiir den W arm e
schutz der W and ergibt. Eine ausfiihrliche Darstellung von 
C a m m e r e r  befindet sich in den M itteilungen der Reichsfor- 
schungsgesellschaft 4.

Der heute in Deutschland zur E rm ittlung des Warmedurch- 
gangs benutzte WarmefluBmesser geht zuriick auf die sog. Hilfs- 
wandmetliode von H e n k y  aus dem Jahre 1915 3. A uf die Priif- 
wand, dereń W arm eleitzahl bestim m t werden soli, wird eine Ver- 
suchsplatte, etwa aus K ork, ais sog. Hilfswand aufgebracht, dereń 
W armeleitzahl bekannt ist. B ildet z. B. die zu priifende W and den 
AbschluB eines etw a auf Zimmertemperatur gehaltenen Raumes

2 K r e i i g e r ,  H.  u. A.  E r i k s s o n :  Untersuchungen iiber das
Warmeisolierungsvermogen von Baukonstruktionen. Berlin: Julius
Springer 1923.

3 B u g g e u .  K o l f l a a t h :  Ergebnisse von Versuchen fiir den Bau 
warmer und billiger Wohnungen an den VersuchshaUsern der norwegi- 
sclien Techn. Hochschule. Berlin: Julius Springer 1924.

4 C a m m e r e r :  Mitteilung der Reichsforschungsges. Nr. 50,
Gruppe II 9 Nr. 4, Feb. 1930.

5 H e n k y :  Gesundheitsingenieur (1919) S. 437.
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gegenuber der AuBenluft, so flieBt bei einem Tem peraturgefalle 
zwischen der L u ft im Raum  und der AuBenluft ein Warmestrom 
durch die H ilfswand und dam it auch durch die zu priifende W and, 
dessen GroBe aus der W armeleitzahl, der Dicke und den beider- 
seitigen Oberflachentemperaturen der H i 1 f s w a 11 d errechnet 
wird. Aus der GroBe dieses W armestrom es, der D icke und den 
beiderseitigen Oberflachentemperaturen der P  r ii f wand ergibt 
sich dann die gesuchte W arm eleitzahl.

Die nach dieser Methode von S c h m i d t  cntwickelten und 
vom  Forschungsheim fiir W anneschutz E .V . in Munchcn gebauten 
WarmefluBmeBstreifen dienen der Untersuchung von Rohrlcitun- 
gen bei liohen Temperaturen und bestehen aus einem mehrere mm 
dicken, 60 cm langen und 6 cm breiten Gummistreifen, der eigent- 
lichen Hilfswand, auf die eine groBe Anzahl (mehrere hundert) 
hintereinandergeschaltete Thermoelemente aufgewickelt und durch 
Vulkanisierung m it dem Gummistreifen fest verbundcn sind.

FlieBt durch den W'armefluBmesser ein W armestrom, so erhalt 
man an einem geeigneten MeBinstrument einen gut meBbaren Aus- 
schlag in Millivolt. Unter Beriicksichtigung des zugehórigen Eich- 
faktors ergibt sich hieraus unm ittelbar die GroBe der hindurch- 
strómenden Warmemenge fur die Flachen- und Zeiteinheit (1 m2, 
1 Stunde). Die bei der Hilfswandmethode erforderliche Messung 
der Oberflachentemperaturen und der Dicke kom m t in Fortfall. 
Zur Durchfiihrung der Messung ist noch eine Reihe besonderer 
MaBnahmen, wic Blindstreifen'aus Gummi, um ein seitliches Aus- 
weichen des W armestromes zu verhindern, sowie gegebenenfalls 
das Aufbringen besonderer Dampfungsschichten erforderlich. Im 
ubrigen kann auf die L iteratur verwiesen werden 6.

Bei W ohnbauten wurde der WarmefluBmesser zum erstenmal 
angewendet bei den von Cammerer fiir die Reichsforschungsgesell- 
schaft an Bauten der Yersuchssiedlungen in Dessau-Torten und 
Frankfurt am Main-Praunheim durchgefiihrten warmetechnischen 
Versuchen.

Da bei W ohnbauten nur m it geringem Tem peraturgefalle zu 
rechnen ist, wurde die Em pfindlichkeit der MeBplatte durch Ver- 
starkung der Dicke und Vermehrung der Thermoelemente wesent
lich erhóht; die GrdBe der McBflache wurde auf 1/4 m2 (50 x50  cm) 
ausgedehnt, um einen moglichst guten M ittelwert zu erhąlten.

Fast in die gleiche Zeit, jcdoch unabhangig von Cammerer, 
fallen die Arbeiten von H o  f  b a u e r i n  Wien, der eine fast gleich- 
artige W armeflufimeBplatte b a u t 7.

Die bereits erwahnten und auch andere, in den letzten Jahren 
von Cammerer durchgefiihrten Versuche8 sind stets an ausgefiihrten 
B auten vorgenommen worden. Auch Yersuche ahnlicher A rt von 
Dr. R  e i h e r in Stu ttgart wurden an solchen Baustoffen vorge- 
nommen, die in seinem In stitut eingebaut sind 9 ; sie sind also den 
Versuchen von Dr. Cammerer zuzuordnen. A lle solche Versuche 
haben den Vorteil, daB handwerksmaBig verarbeitete Baustoffe 
untersucht werden unter den bei solchen B auten in Frage kommen- 
den Bedingungen hinsichtlich Erhartung, Austrocknung (Feuchtig- 
keitsgehalt) und EinfluB der W itterung u. a.

Diese Versuche machen jedoch eine Priifung im Laboratorium  
an besonders gefertigten Yersuchsstiicken nicht uberfliissig; es 
kann der Fali eintreten, daB Laboratorium sversuche nicht nur 
zweckmaBig, sondern notwendig sind. D a der W anneschutz zu 
den wichtigsten Eigenschaften der B austoffe fiir den Hochbau ge- 
hórt, miissen solche W erte bei der bau- und feuerpolizeilichen Zu- 
lassung neuer, bisher nicht erprobter Baustoffe vorliegen. Sind bei 
Beantragung der Zulassung noch keine groBeren B auten ausgefiihrt.

6 Heft S der Mitteilungen aus dem Forscliungsheim fiir Warme- 
schutz E. V, Miinchen 1930, sowie Regeln fiir die Priifung fiir Warme 
und Kalteschutzanlagen. Berlin; VDI-Verlag 1930.

7 H o f b a u e r :  „Warmeschutz von Gebauden'1, Sparwirtsohaft 
(1930) S. 507 ff. u. Arch.f.Warmewirtschaft u. Dampfkesselwesen (1929)
S. 398ff.

8 Gesundlieitsingenieur (1931) Heft 43.
9 Bauwelt (1932) Heft 13, S. 335,

so ist es erforderlich, Laboratorium swerte zugrunde zu legen, dereń 
Nachprufung spater durch Versuche auf der Baustelle zur Beriick- 
sichtigung von dort auftretenden Einfliissen, wie Verarbeitungs- 
fehlern, ungiinstige W itterung u. a., erwiinscht ist. Auch umgekehrt 
kann der Fali eintreten, die m it gewissem Zeit- und Kostenaufwand 
am Bau gefundenen W erte durch Untersuchungen im Laboratorium  
nachzuprufen.

Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes, der zur Beurtei- 
lung des gemessenen Warmedurchgangswertes unerlaBlich ist, 
m acht es notig, die gepriifte W and aufzustemmen, um Mauerwerk 
zu entnehmen. Dies wird an ausgefiihrten B auten nicht imrner 
moglich sein. Hinzu kom m t noch, daB die Durchfiihrung der Y e r
suche eine iiber mehrere Tage gleichbleibende AuBentemperatur be- 
dingt, die aber m it Sicherheit nur im Herbst und teilweise den W in
ter iiber vorhanden ist.

Alle diese Uberlegungen gaben veranlassung, im S t  a a 1 1. 
M a t  e r i a 1 p r ii f  u ii g s a m t , B  e r  1 i  n - D  a  h 1 e m , eine Ver- 
suchseinrichtung zu schaffen, in der Probekorper von 3-— 4 m2 
GroBe, und zwar sowohl ais senkreclit stehende Priifkorper 
(WiLnde) ais auch ais solche in liorizontaler Lage (Decken) zu jeder 
Zeit gepriift werden kónnen. Die Abmessung der Probestiicke von 
etw a 2 x 2  m bietet die Móglichkeit, solche Versuchskorper móg- 
lichst baumaBig herzustellen, um bei der Priifung selbst Materia) 
von Durchschnittseigenschaft zu untersuchen.

Fiir die U nter
suchung wird der 
Priifkorper (Wand) 
auf einem Ladegestell 
in einer Versuchshalle 
des Am tes angefertigt 
und dort zunachst 
mehrere W ochen ste- 
hen gelassen, bis der 
Mórtel abgebunden 
hat und eine genii- 
gende Austrocknung 
eingetreten ist. Dabei 
ist es erwiinscht, den 

Feuchtigkeitsgehalt 
zu erreichen, wie er 
sich spater tatsachlich 
im fertigen Mauerwerk 
einstellen wird. Bei 
der Herstellung ist es 
belanglos, ob es sich 
um Yersuchswande 
aus Vollsteinen im 
Normalform at oder 
aus Hohlsteinen der 
verschiedensten A rt, Form und Abmessungen handelt, ob sie aus 
Materialien verschiedener Beschaffenheit zusammengesetzt w er
den; auch die Herstellung von Fachwerkbauten (Holz, Stahl) m it

■ entsprechenden I''ullstoffen bietet keine Schwierigkeit. Zur Prii- 
fung wird die Versuchswand m it einem besonderen Transportwagen 
(Hubwagen von 3,5 t  Tragfahigkeit) in die in Abb. 2 schematisch 
dargestellte Yersuchskammer gefahren. Ein groBer, durch 16 cm 
dicke Korkplatten m it beiderseitigem Putz gebildeter Versuchs- 
raum, dessen auBere Abmessungen etwa 5 m in der Lange, 3 m in 
der Hóhe und 3 m in der Tiefe betragen, wird durch eine ebenfalls
16  cm dicke Korkwand in einen Raum  A  von etwa l , r,0'm Breite 
fiir die Untersuchung von W anden und einen Raum  B  vón der 
doppelten Breite fiir die Deckenpriifungen unterteilt. Nach vorne 
sind beide Raum e durch groBe Kiihlschrankturen abgeschlossen

Die Priifwand wird dann m it Isolierung aus Kórkschrot —  c in 
Abb. 2 —  auf ihren vier Seitenflachen s o . m it der umgebenden 
Korkwand verbunden, daB aus dem urspriinglichen Raum  A  zwei 
kleine in sich geschlossene Kam m ern entstehen, zwischen denen sich 
ais Trennwand die Priifwand •—- in Abb. 2 ist eine 38 cm dicke,

fia t/m fl Raum B _____
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Abb. 2. Versuchscinrichtung zur Bestimmung 
des Warmedurchganges an Wanden und 

Decken.
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Ziegelwand eingezeichnet •—  befindet. D a  die vordere Tiir wahrend 
der ganzen Versuclisdauer geschlossen bleibt, sind in der Decke 
Klappen —  d —  angeordnet, die ein Betreten der Kam m ern wah
rend der Versuche gestatten. Zur Durchfiihrung der Versuche wird 
die Tem peratur der einen Kam m er auf etwa + 20 ° (Zimmertempe- 
ratur) und die der anderen auf etw a — 50 (Au Beatem peratur) ge- 
bracht und iiber einen Zeitraum von melireren Tagen gleichmaBig 
gehalten. E s setzt dann ein W arm eaustausch (nachstehend kurz 
Warmestrom genannt) zwischen beiden Kam m ern durch die zu 
priifende W ahl hindurch ein, dessen GroBe von den Eigenschaften 
der Prtifwand abhangig ist und som it einen MaBstab zur Beurtei- 
lung des W armeschutzes liefert. Gemessen wird dieser W arm e
strom m it dem vorher beschriebenen WarmefluBmesser, in Abb. 2 
m it e bezeichnet. Die seitlich des WarmefluBmessers angeordneten 
m it f bezeichneten Streifen aus Gummi bezwecken eine moglichst 
gleichmaBige Verteilung des Warmestromes iiber die ganze W and 
und sollen dadurch etwaige Randstorungen am WarmefluBmesser 
ausschlieBen. Zur Berechnung des W arm eschutzes werden ferner 
die Oberflachentemperaturen zu beiden Seiten der Priifw and mit- 
tels Thermoelementen und die D icke gemessen. Abb. 3 gibt noch

Abb. 3. GrundriB der Versuchseinrichtung mit Leitungsplan.

einen tjberblick iiber die gesamte Versuchseinrichtung einschl. 
GrundriB der Versuchskamn:ern. A uf der linken Seite der Abb. 3 
befindet sich die Anlage zur Erzeugung der kalten Temperatur, be- 
stehend aus einer vollautom atisch arbeitenden Kiililmaschine, aus 
einem Lufłkuhlsystem  aus Rippenrohren m it 18 in2 Oberflache, 
einem Ventilator und zugehorigen luftdichten Leitungen aus Blech 
von 20 x  20 cm Querschnitt. Der Ventilator driickt die im L uft- 
kiihler durch die Kiihlm aschine erzeugte kalte L u ft durch die L ei
tungen in die Versuchslcammer m it niederer Tem peratur und saugt 
sic am anderen Ende dieser Kam m er im ununterbroche- 
nen Kreislauf wieder ab. Die Tem peratur in der Kam m er 
selbst wird durch einen Feinthermostaten m it einer Schalt- 
genauigkeit von ±VlO°» der auf dem Motor der Kiihl- 
maschine arbeitet, gleichmaBig gehalten.

In entsprechender W eise wird die Tem peratur der 
Versuchskammer m it war mer Tem peratur erzeugt und 
gleichmaBig gehalten, nur daB hier an Stelle des L uft- 
kiihlers m it Kiihlanlage eine elektrische Heizung vor dcm 
Ventilator eingebaut ist. Die m it Absicht auBerhalb der 
Versuchskammern aufgestellten Einrichtungcn zur E rzeu
gung der W arnie und K alte  ermóglichen es, je nach Be- 
darf m it der gleichen Anlage abwechselnd auch die K am 
mer B  zur Priifung von Decken zu betreiben.

In Abb. 4 sind die Kiihlschranktiiren geóffnet, um 
den Einbau der Versuchsstiicke zu zeigen. In der linken 
Kammer befindet sich ais Priifwand die bereits erwShnte 
38 cm Ziegelwand, in der rechten Kam m er eine Hohlstein- 
decke, wobei die seitliche Isolierung dieser Decke, die 
den oberen (kalten) Raum von dcm unteren (warmen) 
mittels Korkschrot trennt, deutlich zu sehen ist.

Bei der Versuchsdurchfiihrung sind folgende Mes- 
sungen erforderlich:

L
fd

.N
r.

Eigcnschaft Bezeich-
nung

GróBen-
ordnung

Zeit der Beob- 
achtung

1 Dicke der Priifwand . . . d m vor dem Yer
such

2 Oberflaclientemperatur der 
warmen Seite der Priifwand °C

Dauerbeob- 
achtung wah
rend des Ver- 

suehes

3
Oberflaclientemperatur der 
kalten Seite der Priifwand °C

4

Ausgetausclite Warmemenge 
zwischen den beiden Ober
flachen der Priifwand . . .

Q kcal

5 Gewiclit ............................ Cr kS
vor und nach 
dem Versuch

9 A b m e ssu n g e n .................... - m vor dem Yer
such

Aus vorstehenden MesSungen werden errechnet:

t  , + 1,
1) M ittlere Tem peratur tm =  - — - in °C.

2) Tem pcraturdifferenz A t  =  t w— tk in °C,

3) W armedurchlaBzahl A
Q . kcal 

A t  m m2 °C h ’

d. h. die W armedurchlaBzahl A  bezeichnet fiir die v  o r h a n - 
d e n e , also gepriifte W anddickc diejenige Warmemcnge, die bei 
einer Tem peraturdifferenz der Oberflachen von 1° in der Zeit- 
einheit —  1 Stunde —  durch die W and hindurchgeht.

kcal
4) W arm eleitzahl 7. =  A - d  in• ' 1 °C • H

d .h . die W arm eleitzahl A ist die fiir /1 erm ittelte W armemcnge, je tzt 
aber nicht mehr bezogen auf die g e p r i i f t e  W a n d d i c k e ,  
sondern auf 1 m W anddicke (ais Einlieit). Daraus ergibt sich die 
allgemcin gebrauchliche E rklaru n g: ,,A bezeichnet diejenige Warme- 
menge, die durch einen W iirfel von 1 m Kantenlange von einer 
Oberflache zur gegenuberliegenden hindurchgeht bei 1° Tem peratur
differenz der beiden Oberflachen wahrend einer Stunde." Hierbei 
wird angenommen, daB die W arm c scnkrecht zu den betrachteten 
Oberflachen durch den W iirfel flieBt und an den R andem  keine 
Verluste auftreten.

5) Raum gew icht in kg/m3 )
6) Feuchtigkeitsgehalt, erm ittelt durch | vor un nac em 

Trocknung in Raum - bzw. Gew ichts-% .
Yersuch;

Abb. 4. Geóffnete Versuchskammern mit eingebauten Yersuchsstucken.
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7) W armedurchgangszahl k bzw. ais umgekehrter W ert:

W armedurchgangswiderstand -)----- i;
Jv Ói. A ci 1 a

wahrend die W erte d und A aus den vorstehendcn Ausfuhrungen be
kannt sind, sind die a-W erte noch naher zu crlautcrn.
|* jS? Diese werden ais W armeiibergangszahlen bozeichnet, und zwar 
<*j fiir den Ubergang der W arnie von der L u ft des Innenraumes auf 
die warme Oberflache der W and und «a von der auBen liegenden 
Oberflache der W and an die AuBenluft. Die GroBe dieser W erte ist 
abhangig von der vertikalen oder horizontalen L age des Priifkorpers 
und von der geographischen Lage des betrachtetcn Gebaudes. Ais 
gebrauchlich gelten folgende M ittelwerte

G e s c h l ó s s e n e  R a u m e :
Wandflachen, FuBbdden und Decken, 

letztere bei Warmeiibergang von unten
nach oben ................................................— 7 kcąl/m2h° C

FuBboden und Decken bei Warnieiiber-
gang von oben nach u n t e n ..................a, • $ ,,

I m  F r e i e n :
Innenbezirke von S t a d t e n ......................== 20
AuBenbezirke von Stadten und freie Lage <xa =  25 ,,

Hieraus ergibt sich, daB k  diejenige W&rmemenge bozeichnet, 
die in der Zeit- und Flacheneinheit von der L u ft auf der einen 
Seitc der Wand durch die W and zur L u ft auf der anderen Seite 
hindurchgeht bei 1° Temperatunmterschied zwischen den beiden 
Luftmedien.

8) Q+ == k • F -  (t; —  ta). Q+ ist diejenige Warmemęnge, die 
bei der Warmeuntersuchung eines Gebaudes z. B . zur Errechnung 
des Heizungsbedarfes, zu ermitteln ist. k  bezeichnet die unter 
Ziffer 7 angegebene Warmedurchgangszahl, F  die vorhandene 
Flachę des betreffenden Gebaudes, t, und t2 die der Untcrsuchung 
zugrunde zu legenden Temperaturen innerhalb des Gebaudes 
(Raumtemperatur) und auBerhalb (AuBentempcratur). Im iibrigen 
sei zur Durchfiihrung der Berechnung auf die deutschen Normen 
D IN  4701, Regeln fiir die Berechnung des Warmebedarfes von 
Gebauden und fiir die Berechnung der Kessel- und Heizkórper- 
groBen von Heizungsanlagen —  erschienen im Beuth-Verlag 1929 —  
venviesen.

Wenn som it die Ycrsuchsergebnisse bei der Berechnung des 
Heizungsbedarfes praktische Yerwendung finden, so ist dam it der 
Zweck der Materialuntersuchung keineswegs erschopft. Denn es 
gehort zu den wichtigsten Aufgaben der Materialprufung,Vergleiclis- 
werte fiir versęhiedenc Materialien untereinander zu schaffen.

Dafiir sind die nach den Formeln 7) —  k  —  und 8) —  Q + —  
errechneten W erte nicht gecignet, da sie Faktoren enthalten, die 
je nach den vorliegcnden Verhaltnissen schwanken konnen. Des- 
wegen kommen nur die W erte in Frage, die nach den Formeln 
unter 3) •—  A —  und 4) —  A  —  erm ittelt sind. Hierbei ware aber 
auch A  gegebenenfalls auszuscheiden, da in diesem W ert auBer dem 
zu beurteilenden Warmeschutz noch eine weitere veranderliche 
GroBe, namlich die Dicke der W and, enthalten ist. Daher erscheint 
es.zweckmaBiger, auf die Einheitsdieke von 1 m zu beziehen und 
somit den W ert A zu erhalten.

Wahrend bisher bei der physikalischen Auswertung A die Funk- 
tiou einer Materialkonstanten hatte unter der selbstverstandlichen 
Voraussetzung, daB es sich um ein homogenes Materiał liandelt, 
wird jetzt A auf Bauglieder iibertragen, die aus verschiedenen Ein-

10 DIN 4701, Zahlcntafel -2 und C a m m e r e r :  Warmeschutz- 
technische Untorsuchungen an Wobnbauten, Bericlit Nr. 2 der Reichs- 
forschungsgesellschaft, August 1930.

zeistoffen zusammengesetzt sind und sich deshalb von den A- 
W crten fiir die Einzelm aterialien unterscheiden mussen.

Es ist daher der Vorschlag aufgetaucht, dies A ais ,,aquivalente 
WŚ.rincleitzahl“  zu bezeichnen n . B ei Untersuchungen im A m t 
wurde hierbei die Bezeichnung ,,Gesam twarm eleitzahl“ , namlich 
„W arm eleitzahl der gesamten gepriiften Konstruktion" wiederholt 
angewandt. Eine einheithehe Bezeichnung dieser GroBe ware 
erwiinscht. Reg.-Baum eister a. D, S a u 1 1  e r schliigt vor: ,,Wirk- 
same W arm eleitzahl1- 12.

Zur Beurteilung der Giite des Warmeschutzes einer Wand- 
konstruktion dienen daher die A-Werte der yersęhiedenen Materia
lien. Hierbei liegt es nahe, fiir A gewisse Mindeśtwertc einzusetzen.

Ausgchcnd von dem H e n k y s c h e n  Yorschlag 1921 13, der 
auch Aufnahme gefunden hat in den vom PreuBischen Minister 
fiir Volkswohlfahrt 1924 herausgegebenen Richtlinien w, gilt heute 
die i 1/j-Stein dicke Ziegelmauer (380111) m it einer Gesamtwarme- 
leitzahl von A =  0,75 ais Mindestforderung fiir den W arm eschutz; 
d. h. eine Yergleichsmauer muB, nach folgender Gleichung um- 
gcrechnet, mindestens den W arm eschutzwert dieser 38 cm dicken 
Ziegelmauer aufweisen, also

W anddicke der W arm eleitzahl
Gesuchte Dicke d e r(_  gepriiften W an d_der Ziegelwand

Vcrgleichswand j W arm eleitzahl der gepriiften W and ’ "  ̂ Cm

Bei einer Stellungnahme zu der Zweckm aBigkeit dieser heute 
umstrittenen Vergleichsformel, die ais M indestschutz die 38 cm 
dicke Ziegelmauer vorsielit, ist zunachst dreierlei zu unterscheiden:

1. Ist eine W anddicke von 38 cm stets und fiir alle klimątischen 
Verhaltnisse erforderlich (Warmeschutz, Schwitzwasserbildung) ?

2. Ist A =  0,75 ein tatsachlich billigerweise zugrunde zu legen- 
der W ert fiir Ziegeimauerwerk?

Liegen hierfiir genugend Versuchsergebnisse vor?
Dies kann besonders dann von W ichtigkeit sein, wenn andere 

Materialien A-Werte haben, die nur ein geringes iiber 0,75 liegen.
3. MuB bei der Beurteilung des W arm eschutzes der V organg 

der Auskiihlung bzw. der W armespeicherungsfahigkeit des M a
terials bcriicksichtigt werden ?

D a es im Rahmen der Arbeit nicht móglich ist, hierzu ein- 
gehend Stellung zu nehmen, so sei kurz folgendes gesagt und eine 
Auseinandersetzung einer spateren Arbeit vorbelialten:

Zu 1. Eine Aufteilung dieser Forderung nach einżelnen Ge- 
bieten, abhangig von der geographischen Lage und dcm Klim a 
scheiht wunschenswert. Vorschlage hierfiir liegen vor und sind 
auch anderweitig in A rb eit13’ I0.

Zu 2 u. 3. Die bisher; vorliegenden W erte sind, soweit erforder
lich, durch weitere Forschungsarbeit zu erganzen. Hierbei mussen 
die neueren Erfahrungen iiber den Ein fiu B des Feuchtigkeits- 
gehaltes beriicksichtigt werden.

Solclie Versuche sind bereits im Gange.
Uber die Ergebnisse wird spater berichtet werden.

11 Regeln fiir die Priifung von Warme- und Kiilteschutzanlagen, 
VDI-Verlag (1930). DIN 4701, S .7.

12 S a u t t e r :  „Warme- und Schallschutz im Hochbau" (1933) 
Bauweltverlag, S. 6, Ziff. 13.

13 H e n k  y: Die Warmeyerluste durch ebene Wandę, Verlag Oklen- 
bourg (1921) S. 63.

14 ErlaB vom 30. April 1924 Nr. 512 A Ziff. 4.
15 S c  h a  u e r : Grundsatzliclies. zur Frage einer wirtschaftlich 

giinstigen und hygienisch ausreichenden Bemessung des Warmeschutzes 
von AuBenwanden. Verlag Frommhold & Wendler, Leipzig 1931. 
C a m m e r e r  u. K r a u s  e: Grundlagen fiir wirtschaftlichen Warme- 
schuti!. A lg i. Warmewirtsch., lici.14, Nr. 5 vom Mai 1933, S. 117 
bis 120.
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D IE N EU E  SEESCH LEU SE VON ST.MALO — ST. SERVAN. 
Von Ing. Dr. techn. Paul Cicin, Wiesbaden.

(SchluB von Seite 27.)
Z w 1 s c 11 e 11 r a li ra e 11. Die Blechhaut ist durch 13 waage- 

rechte Zwischenrahmen, dereń Abstand sich entsprechend dem 
steigenden W asserdruck nach unten verringert, ausgesteift. Die 
Rahm en bestehen aus W inkeln, die an der B lechhaut und an den 
Standem  angenictet und durch Knotenbleche gegeneinander aus
gesteift sind. Au Cer der Aussteifung der Blechhaut sollen diese 
Riegelrahmen die ganze Torkonstruktion zu einem raundichen 
steifen Gebilde zusammenfassen. A n den Rahm en sind auch die 
Reibhólzer durch auBerhalb der Blechhaut liegende W inkel an- 
geschlossen.

D e r  S c h w i m m l c a s t e n .  Der untere T eil des Tores ist 
zu einem Schwimmlcasten ausgebildet, um eine Entlastung der 
Lager herbeizufiihren. Der wasserdichte R aum  ist nach oben durch 
die bereits erwahntc Zwischenwand abgcgrenzt und durch einen der 
mittleren Stander in zwei Kam m ern getrennt worden, dam it bei 
etwaigem Leckwerden eines Teiles der andere zur Entlastung ver- 
bleibt. Die wasserdichte W and besteht aus einzelnen Tafeln, die 
zwischen den durchgehenden Standem  eingesetzt sind.

Um jederzeit in die Schwimmkammern geiangen zu konnen, 
sind die Raum e zwischen den Standem  II — III und I I — II I  zu 
Einsteigschachten ausgebildet worden, indem auf der ganzen Hóhe 
Steigleitern eingebaut und im oberen Riegel und in der waage- 
rechten Zwischenwand entsprechende Einsteiglocher angeordnet 
wurden. Das Einsteigloch in der Zwischenwand ist durch Deckel 
wasserdicht verschlieBbar, da die Schachte gewohnlich m it Wasser 
gefiillt sind und nur im Bedarfsfalle durch wasserdichte Tiiren vom 
iibrigen Ballastraum  abgeschlossen werden. Die iibrigen Stander—  
m it Ausnahme des ais Trennwand dienenden Standers V I  —  haben 
innerlialb und oberhalb der Schwimmkammern einfache Mann- 
locher erhalten, dam it alle Teile des Tores zuganglich sind.

Zum Fiillen und Leeren des Ballastraum es dienen zwolf guB- 
eiserne Krum m er (Abb. 5 u. 16), die von seinem Boden —  der 
wasserdichten Zwischenwand —  durch den Schwimmkasten und 
die Blechwand nach Oberwasser fiihren. Ordnet man diese Off- 
nungen auf der Unterwasserseite an, so verdoppelt sich fast der 
Auftrieb bei hohem AuBenwasser, wahrend er bei der getroffenen 
Anordnung nahezu konstant bleibt. Die innerhalb der Einsteig- 
schaclite befindlichen Krum m er sind durch Klappen verschlieBbar.

Die GroBe des Schwimm- 
kastens wurde so gewahlt, 
daB beim Gesam tgewicht 
eines Torfliłgels von 225 t  
unter vollem  A uftrieb ein 
llbergew icht von etw a 75 t 
verbleibt.

Um eine vollkommene 
D ichtheit zu gewahrleisten, 
wurde uberall Dichtnietung 
angewendet und bei allen 
in Frage kommenden Ble- 
ch en d ieK an ten  verstem m t. 
AuBerdem wurden einzelne 
Fugen insbesondere in den 
Rahmen der waagerechten 
Zwischenwand durchSchwei- 
Bung geschlossen.

D erAnschluB der Reib- 
Abb. 11. Halslager. und Dichtungsholzer im Be-

reich des Schwimmkastens 
wurde durch Befestigungsschrauben, die auBerhalb der Blechhaut 
durch die H altew inkel fassen, bewirkt, um ein Durchbohren der 
Blechhaut ■ und som it undichte-Stellen zu vermeiden.

Durch den Schwimmkasten sind jederzeit auch die unteren 
Teile des Tores von innen zuganglich, was an sich einen groBen 
Vorteil bedeutet. Demgegenuber kann der entlastenden W irkung 
nur eine sekundare Bedeutung beigemessen werden, da das Tor

oftm als bei ganz niedrigen W asserstanden, also praktisch ohne A u f
trieb, bew egt werden muB.

D i e  D r e h l a g e r .  Die L age der Tordrehachse ist durch die 
Bedingung gegeben, daB einerseits der Stemmkórper sich vom 
Lagerboclc beim Óff- 
nen abheben muB, 
und daB andererseits 
das in derN ischebe- 
findliche Tor m it 
den Reibholzcrn um
10 cm hinter der 
M auerkante der 
H aupter zuruck- 
springen muB.

D a s  H a l s 
l a g e r .  Der Dreh- 
zapfen ist amStemm- 
korper angegossen 
und hat einen Durch- 
messer von 320 mm.
Die Verbindung m it 
der Yerankerung ver- 
m ittelt das Halsband 
(Abb. 11 u. 12), das 
den Drehzapfen um- 
faBt und durch je 
eine , Ankerschraube 
m it den zwei Yeran- 
kerungsbocken ver- 
bindet. Die Anker- Abb- 12■ Halsbandverankerung.
sclirauben ermogli-
chen es im Verein m it den entsprechenden Vorrichtungen am 
Spurlager, die Drehachse bei der Montage genau einzustellen 
und sie dadurch m it der L age des RiegelstOtzpunktes, dessen Rege- 
lung durch den erwahn- 
ten Einstellkeil im Lager- 
bock erfolgt, in Einklang 
zu bringen. Nach dieser 
Einstellung werden die 
Nischendichtungholzer 

eingepaflt.
D a s  S p u r l a g e r -  

(Abb. 13). Der halbkugel- 
formige Spurzapfen ist 
m it seinem konischen 
Schaft in einen StahlguB- 
korper eingepaBt, der in 
einer fest m it dem Schleu- 
senmauerwerk veranker- 
ten Pfanne cingelassen ist.
Das Spurlager ist —  wie 
erw ahnt—  verstellbar an
geordnet, indem zwischen 
StahlguBkorperdes Spur- 
zapfens und Pfanne ent- 
sprechend Spiel gelassen 
wurde. D as Ausrichten 
bzw. das Festlegen des 
Zapfens in seiner end- Abb. I3. Spurlager.
giiltigen Lage erfolgt m it
tels dreier K eile. Die Halbkugelform fiir den Spurzapfen ist bei 
so groBen Toren m it R iicksicht auf die GroBe und Richtung 
der A b stiitzkraft der zylindrischen vorzuziehen. D er am Tor 
befestigte Lagerkorpcr tragt die ebenfalls halbkugelform ige Lager- 
schale. Die weiteren Einzelheiten gehen aus den Abbildungen 
hervor. Der W erkstoff fiir die Lager und Stemmkórper ist Stahl-
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Abb. 14. Zuganker.

guB, m it Ausnahm c der Kcile, Ankerschrauben und des Spur- 
zapfens, die in Schmiedcstahl hergestellt wurden.

D i e  V e r a n k e r u n g  erfolgt m ittels zweier Anker, dereń 
Anordnung aus der Abb. 3 zu ersehen ist. Der Offnungswinkel 
zwischen den Anltern betriigt 6o°. Mit. Rucksicht auf die Maucr- 
werksbegrenzung ist es in der Regel nicht moglich, die Yerankerung

das Tor in der Nisclie liegt, eine gro(3te D ruckkraft von 40 t. Der 
Zuganker hat eine m ąiim ale Zugkraft von 115 t  aufzunehmen. Die 
beiden Anker sind verschieden ausgebildet. Der Zuganker (Abb. 14) 
besteht aus zwei Flaclieisen 400 x  20, die in den K nickpunkten ge- 
lenkig miteinander verbunden und m it Lagerkorpern gegen das 
Mauerwerk abgestiitzt sind. Die Tiefe des Rostes wurde nach der 
gróCten Zugkraft in iiblicher Weise bestimmt. Der Druckanker 
(Abb. 15) ist fachwerkartig ausgebildet, um die ihm zufallenden 
Zug- und D ruckkrafte einwandfrei an das Schleusenmauerwerk ab- 
geben zu konnen.

Beide Anker wurden in dafiir vorgesehene Aussparungen ein- 
gelassen, ausgerichtet und einbetoniert. Die Feinregelung erfolgte 
durch die Einstellvorrichtung.

Entsprechend der W irkungsweise der Anker ist es erforderlich, 
daB das betreffende Verbindungsrundeisen zwischen Anlcer und 
Halsband beim D ruckanker Druck- und Zugkrafte zu iibertragen 
vermag, wahrend es beim Zuganker nur Zugkrafte aufzunehmen

so anzuordnen, daB beide Strange nur Zug erhalten; es tritt viel 
mehr beim inneren Anker beim Offnen des Tores ein Wechsel von 
Zug auf D ruck ein. Die Anker mussen fiir die Aufnahme des ge- 
samten Torgewichts entsprechend der Bewegung in der leeren 
Schleusenkammer oder dem Leckwerden des Schwimmkastens be- 
messen werden. Unter dieser Voraussetzung erhalt der Druckanker 
zu Beginn der Bewegung eine groBte Zugkraft von 85 t, und wenn

Abb. 15, Driickauker.

Abb. 16. Gegentore.

hat. Das zum D ruckanker fiihrende Rundeisen wurde daher an das Halsband 
durch beiderseitige Schraubenm uttern befestigt (Abb. 11 u. 12), wahrend beim 
Zuganker eine Beweglichkeit in der Druckrichtung durch Fortlassung der zweiten 
M utter zugelassen wurde. Dadurch wurde vermieden, daB ein Teil der Stemm- 
kraft in das Halsband bzw. in die Yerankerung geleitet wird. E s zeigte sich auch 
tatsachlich im Betrieb, beim Auftreten der Stcm m kraft, trotz sorgfaltigen Aus- 
richtens, ein leichtes Abheben des Zugankers vom  Halsband, ein Zeichen, daB es 
beim drucksteifen AnschluB K rafte  aufgenommcn hatte..

D i e  G e g e n t o r e .  Diese sind, wie erwahnt, dazu bestimmt, die nach dem 
AuBenwasser kehrenden Tore, d. h. die Fluttore, gegen plótzliches Aufschlagen 
beitn hohen W ellengang zu sichern. Nach den Ausfuhrungsvorschriften wurde 
fiir die Berechnung eine plotzliche Senkung des AuBenwassers um 3,16 m beim aus- 
gegliclienen hochsten W asserstand angenommen, wodurch sich fiir ein T or eine 
nach auBen gerichtete K raft von 650 t  ergibt. Hiervon entfallt auf die Abstiitzung 
am oberen Riegel 3071, und auf diejenige des unteren Riegels 3431. Die Anordnung 
und Ausbildung der Gegentore ist aus der allgemeinen Ubersicht und aus den Abb. 3,
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16 u. 17 zu entnehmen. Die Torę sind in den Nischen liinter den 
Stautoren untergebracht und werden erforderlichenfalls durch den 
dazugehorigen Antrieb ausgeschwenkt. Sie bestehen aus dem 
oberen und unteren Stiitzbalken, die durch eine W ende- und eine 
Schlagsaule miteinander verbunden sind. Zur Aussteifung sind 
zwei sich kreuzende Diagonalen eingezogen. Fur die Kraftiiber- 
tragung sind eigentlich nur die zwei Stiitzbalken bestimmt, durch 
das Strebenkreuz tr itt  jedoch eine statische Unbestim m theit und 
dadurch eine M itwirkung der Streben hinzu, die in der Berechnung 
beriicksichtigt wurde.

Die Lagerung der Tore ist analog derjenigen der Stemmtore, 
auch die Ausbildung im einzelnen erfolgte nach denselben Grund- 
siitzen. Das Halsband ist wiederum mittels źweier Anlcer im Mauer- 
werk verankert, im Gegensatz zu den H aupttoren sind jedoch beide 
Anker Zuganker. Entsprechend den kleineren K raften  sind auch 
die Verankerungen einfacher. In ausgeschwenkter L age legt sich 
das Gegentor m it den an den Saulenkopfen angebrachten Stiitz- 
kórpern gegen entsprechend ausgebildete Lagerkorper am oberen 
und unteren Riegel des H aupttores (Abb. 3 u. 16). Gleichzeitig 
kommen in der Nische die inneren Stemmkorper der Stiitzsaulen 
gegen die im Mauerwerk eingelassenen Lagerbocke zum Anliegen.

B ei den Lagern zwi
schen H aupt- und 
Gegentor muBte 
allerdings ein ge- 
wisses Spiel (5 mm) 
belassen werden, 
um eine Zwangung 
und event. Uber- 
beanspruchung der 
Konstruktion durch 
W armedehnungen 
zu vermeiden. In- 
folgedessen und da 
die Schutzmolen, 
die den hohen W el- 
lengang von den 
Toren abhalten 
sollen, noch nicht 
fertiggestellt sind, 
legten sich die 
H aupttore ur- 
spriinglich m it 
einem lieftigenStoB 
an die Gegentore.

. . .  _ E s wurde daherAbb. 17. Gegentor m der Nische. .
nachtraglich zw i

schen Tor und Gegentor eine K eilvorrichtu 11 g eingeschaltet, wo- 
durch die StoBwirkung aufgehoben wurde.

W e r k s t o f f .  A is W alzm aterial wurde fiir alle Teile Stahl 
37 • 12 verwendet; die zulassige Beanspruchung war fur die Blecli-
haut m it 1,0 t/cm2, fiir die iibrige Konstruktion m it 1,2 t/cm2 vor-
geschrieben. F iir die StahlguBteile wurden die Reichsbahnvor- 
schriften zugruride gelegt.

G e w i c h t e  fiir einen T orfliigel:
H a u p t to r ................... .......  1 9 9 1
dazugehoriger StahlguB und Schmiedestahl . . 26,2 t
V e r a n k e r u n g .......................................................I 3 t
E ic h e n h o lz ............................................................................................. ..............  3,4 m 3
G e g e n to r ............................................................... 2 8 1
StahlguBteile und Schmiedeeisen dazu . . . .  4,9 t
Yerankerung . ......................................................................................  0 ,5 1

Somit insgesamt 1810 t  Eisenkonstruktion und 230 t  StahlguB und 
Schmiedestahl.

A n s t r i c h .  Tore und Gegentore erhielten einen doppelten 
Bleimennige-Grundanstrich und zwei Deckanstriche m it einer 
Teerspezialfarbe.

M o n t  a g e. Die Tore wurden zunachst im W erk zusammen-
2 Nach Mitteilung der Firma Joseph Paris, Nantes, welche die An-

triebe und die Zylinderschutzen projektiert und ausgefiihrt hat.

gebaut (Abb. 18), die StahlguBstiicke eingepaBt, wieder zerlcgt und 
auf dem Wasserwege nach der Baustelle befordert. Die Montage 
erfolgte entsprechend der GroBe der Tore stehend in halboffener 
Lage. Fiir den Einbau wurde eine auf den H auptem  gelagerte ver- 
schiebbare Montagebriicke m it elelitrischer L aufkatze verwendet.

D e r  A n t r i e b .  F iir die Antriebe wurde die Anordnung 
ahnlich wie bei der neuen Ymuidner-Seesclileuse gewahlt (Abb. 19
u. 20). Die Schubstange ist an einer elektrisch betriebenen L au f
katze gelenkig angeschlossen, die im entsprechend ausgebildeten 
Schacht lauft und m ittels eines Ritzels in die im Mauerwerk ver- 
ankerte Zahnstange eingreift. Gegen Verschiebungen nach oben 
und unten und nach der Seite ist die L aufkatze durch Fuhrungs- 
rollen, die zwischen Schienen laufen, gesichert. Der Antrieb er- 
folgt durch Elektrom otor iiber ein Schneckenrad und Stirnradvor- 
gelege. Gegen Uberlastungen ist nachtraglich eine Rutschkupp- 
lung eingebaut worden. Der Strom wird m ittels Biigeln von der 
beiderseits angeordneten Sclileifleitung abgenommen; dieEndlagen 
sind durch Endausschalter gesichert. Die Offnungs- bzw. SchlieB- 
zeit betragt normal drei Mimiten.

Die Bemessung 
desAntriebserfolgte 
fiir eine groBteKraft 
von 60 1, entspre
chend einem tjber- 
stau von 0,25 m *2. 
Die Schubstange 
war urspriinglich —  
wie aus dem Liclit- 
bild ersichtlich —  
durch Verm ittlung 
zweier Satze stah- 
lerner Tellerfedern 
an den Antriebs- 
wagen angeschlos
sen. Beim  Probe- 
betrieb hat sich je 
doch gezeigt, daB 
fiir die Betatigung 
der Tore beim hohe- 
ren Seegang die ver- 
haitnismaBig wenig 
nachgiebige Fede- 
rung nicht ausrei- 
chend war. E s wur
de deshalb in der

Abb. 19. Antriebswagen fiir das Stautor mit der 
ursprtinglichen Federung.
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Schubstange selbst, verteilt auf ihre ganze Lange, ein Feder- 
system eingebaut, das von einer M ittellage nach beiden Seiten 
wirksam ist und fiir eine M axim alkraft von 60 t  bemessen wurde. 
Dieser groBten K ra ft entspricht ein Federweg von ±  75 cm. 
Die Federn wurden auf 8 1 vorgespannt, entsprechend dem 
Bewegungswiderstand des Tores bei ruhiger See. Ais Federn 
wurden zwei Satz kraftiger Gummiringe verwendet, die auf eine

Hierfiir sprechen folgende Griinde:
Die W ellenbewegung folgt in der H auptsachc der Richtung 

der Schleusenachse, jedenfalls ist die W irkung dabei am starksten, 
und der W ellenschlag erreicht bei fast geschlossenen Toren seinen 
GroBtwert, da bei dieser L age der Ausgleich zwischen AuBen- und 
Innenwasser am langsamsten vor sich gehen kann. Beim Kurbel- 
antrieb geht aber gerade zu Beginn der Bewegung der groBte An-

Abb. 20. Antriebswagen mit der neuen Federung.

auf die ganze Schubstangenlange sich erstreckende Rundeisen- 
stange aufgezogen sind. Diese Rundeisenstange ist m it ihrem auBe- 
ren Ende an das T or gelenkig angeschlossen (Abb. 20). Die neue 
Federung h at sich sehr gut bewahrt.

W ie vorher erwahnt, ist fiir StoBwirkungen, die 60 t  tiber- 
schreiten, im Antriebswagen eine Rutschkupplung zwischen R itzel 
und dem ersten VorgeIege eingebaut worden.

Die Federung gestattet auBerdem, die Torę in Staulage 
gegeneinander anzupressen.

Bei der vorliegenden Anlage ergab der Schubstangenantrieb 
mit R iicksicht auf den zwei ten A n trieb  fiir die Gegentore die zweck- 
mafiigste Anordnung.

Allgemein sei jedoch gesagt, daB fiir derartige Seeschleusen, 
an Hand der hier gemachten Erfahrungen, der Kurbelantrieb in 
mancher Beziehung vorteilhafter erscheint.

teil der Schubstangenkraft in den fest eingemauerten Drehzapfen 
des Kurbelrades, wahrend beim Schubstangenantrieb auch in dieser 
Lage die K ra ft fast in ihrer vollen GróBe auf den Antriebswagen 
iibertragen wird. M it R iicksicht auf die W ellenwirkung ergibt sich 
somit beim Kurbelantrieb der Vorteil, daB das W indwerk von den 
StoBwirkungen fast vollkommen verschont bleibt.

Die Antriebe fiir die Gegentore wurden ahnlich denjenigen fiir 
die H aupttore ausgebildet, sie erhielten jedoch nur Handantrieb.

Die B etatigung der Stautore und der Zylinderschiitzen erfolgt 
von einem erhohten gemeinsamen Steuerstand am dockseitigen 
H aupt.

Der Umbau wurde abschnittsweise durchgefiihrt und dauerte 
im ganzen zehn Jahre. Die Planbearbeitung und Lieferung der 
Tore und Gegentore nebst Lagern und Verankerungen erfolgte 
durch die M a s c l i i n e n f a b r i k  A u g s b u r g - N i i r n b e r g
A .G ., W e r k  G u s t a v s b u r g , i n  den Jahren 1928— 29.

D E R  LA N G E R ’SCHE B A LK EN  ALS K R A N TR A G E R  UND SEINE W IRTSCH AFTLICH E BEW ERTUNG.

7on J. M. Bernhard, Munchen.

U b e r s i c h t :  Es werden die Vorteile des Langer’schen Balkens, 
ais Krantrager gegeniiber dem iiblichen statisch bestimmten Kranfach- 
werktrager besprochen, dann eine kurze allgemeine Berechnung des 
Langer’schen Balkens gegeben mit einem Yergleich der statisclien 
Ergebnisse fiir beide Tnigcrtypen an Hand eines Zahlenbeispiels. 
Zum SchluB wird eine Gegeniiberstellung der gesamten in den beiden 
Tragern auftretenden Stabkrafte gebracht.

Yon motorisch bewegten Eisenkonstruktionen, insbesondere 
von solchen, die wiederum von Eisenkonstruktionen getragen wer
den, wie beispielsweise K rantrager und Kranlaufbahnen, wird aus 
wirtschaftlichen Griinden in erster Linie eine leichte Konstruktion 
verlangt, Die Hebezeugefirmen bauen deshalb, um allen Ansprii- 
chen zu geniigen, je  nach der Betriebsart, leichtere und schwerere 
Ausfiihrungen; nicht zuletzt auch m it R iicksicht auf die Erstehungs- 
kosten des Unterbaues (sowie auf den Strom verbrauch). Die neueren 
Katzenlconstruktionen tragen dieser Forderung Rechnung. Das 
Gewicht der K rantrager dagegen steht aber iminer noch nicht in 
einem annehmbaren Verhaltnis zu den zu hebenden Lasten. Ich 
habe deshalb einen Trager m it drei Gurtungen vorgeschlagen; der-

selbe ist innerlich einfach statisch unbestimmt und verhaltnismaBig 
einfach zu berechnen. Eine besondere Bedeutung bekommt dieser 
Tragertyp speziell fiir den Kranbau dadurch, daB er m it einer 
kiinstlichen Vorspannung negativ belastet werden kann. Die Aus- 
fiihrung wird bei gleicher Sicherheit und Steifigkeit wesentlicli 
leichter und einfacher. Die Materialersparnis betragt 50% und 
mehr. Die spez. m ax. Beanspruchungen konnen wesentlich hoher 
genommen werden, ais bei den normalen Krantragern, da die 
Durchbiegungen auch bei hóherer spez. Beanspruchung gering und 
bei jeder Katzenstellung nach oben und unten erfolgen. Die m as. 
Momente treten nicht in der Mitte, sondern seitlich in Abstanden 
von I/5 von den Auflagern auf. In der M itte betragt das max. 
Moment nur 1/3 des an der Seite auftretenden m ax. MomenteS. Es 
laBt sich deshalb fur den oberen B alken ein abgestuftes Tragheits
moment vorteilhaft verwenden, wodurch weiteres Materiał gespart 
werden kann. Die Differenz der m ax. positiven und negativen 
Momente, welche bei den ungiinstigstenKatzenstellungen auftreten, 
wird durch die kunstliche Yorspannung ausgeglichen; sie erzeugt
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X  =  —  1 t gewonnen (s. Verschiebungsplan in Abb. 9). A uf 
Grund der Gegenseitigkeit der Formanderungen ist dann nach 
M a x  w  e 11 : P  • 77 —  X  • (5 =  o,
oder

R max

Abb. 1. Fachwerktrager fur 301 Tragfahigkeit und 1 =  24 m Spannweite 
in normaler Ausfuhrung.

Triiger mit drei Gurtungen fiir 30 t  Tragfahigkeit und 24 in 
Spannweite in der vorgeschlagenen Form. 

Momentenflache aus der horizontalen Belastung X  =  — 1 t.

Abb. 3 b. Querschnitt des Fach- 
werktragers nach Abb. 1 ohne seit- 
lichen Versteifungstrager. Durch 
besondere MaBnahmen werden die 
dynamisclien Krafte beim Brem- 
sen des Fahrwerks vom Triiger 

(Abb. 3 a) allein aufgenommen.

Abb. 3 a. Querschnitt in der 
Mitte des Fachwerktragers 
nach Abb. 1 mit Fahrwerk- 
und horizontaler Verstei- 

fungstragerbelastung.

Abb. 4. EinfluB- 
linien fiir die Mo- 
mente aus den 
Raddriicken der 
Katze eines Trii- 
gers auf n Stiit- 

zen.

Abb. 7. Cremonaplan aus der Belastung X  =  — 1 t.
Abb. 8. Seilpolygon zur Konstruktion der Biegungslinie (Abb. 9) 

Momentenflachen (Abb. 6) ais Belastung nach Mohr.
Abb. 10. Tragerteil in der Ausfiihning.

Abb. 2. Tragerschema 
zur Aufstellung der all- 
gemeinen Momenten- 

gleicliung.

EinfluBlinie und Biegungslinie fiir den Querschnitt 4 mit Ver- 
schiebungsplan.

bei N ullast eine Uberhohung des oberen Ballcens, wodurch die 
Biegungsspannungen aus den Raddriicken der K atze  paralysiert 
werden und die Durchbiegungen aus L ast und Eigengewicht auf 
ein Minimum reduziert werden konnen. So ist das m ax. Moment 
fiir den statisch bestimmten Triiger (s. Abb. 1) in Ausfuhrung nach 
Abb. 3 b ohne Fahrwerkbelastung und seitliche Yersteifung

X  • y  ist hierbei das negative Moment aus der horizontalen Spann- 
kraftim U n tergurt. Die statischeU n bekan nteX  wird am einfachsten 
in der in Abb. 5— 9 angedeuteten W eise nach Mohr gewonnen. Die 
Ordinaten der Biegungslinie (s. Abb. 9) ?; bestimmen die Durch- 
biegung des oberen Balkens fiir eine senkrechte Belastung P  =  1 t. 
Die Yerschiebung ó =  <5j +  ó2 wurde aus der H orizontalkraft
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Die Yerschiebung, <5X =  11 in cm abgemessen, wurde auf graphi- 
schem W ege gewonnen; ihr MaBstab stim m t m it demjenigen fiir ?;

V  S? ‘ suberein. dagegen wurde nach der bekanntcn Formel ó2=  / ,

fiir E  =  1 an H and einer Tabelle berechnet (<5Z =  90,6). Um <5t 
und <5, addieren zu kónnen, miissen sie zuvor auf einen gemeinsamen . 
MaBstab gebracht werden. Dies geschieht am einfachsten durch 
Bestim m ung des M aBstabverhaltnisses; zu diesem Zwecke wurde 
f5j nochmals aus der Bedingungsgleichung

8 M,
(4) ->7/M_

<5 X
dx

fiir E  =  1 berechnet. E s ergibt sich dann fiir X  die Gebrauchs- 
form el:

F  ' V =  . V
(5 11,8(5)

Nun kónnen die EinfluBlinien der Momente allgemein 

(6) M .== M0— Mx * 2

fiir jeden beliebigen Querschnitt in der bekannten W eise unter Be- 
riicksichtigung der MaBsta.be entworfen werden. Steht die L ast 
beispielsweise im  Abstand x 4 vom  Auflager a, so ist das Moment 
fiir eine vertikale K ra ft P  =  r t  (wenn y 4 der zugehorige vertikale 
A bstand vom  Untergurt).

M4- i £ = ^ x 4 — X- y *  

oder nach Einfiihrung des W ertes fiir X  =  1 • ~~ .

M.  =  Z i 1 (1 —  x 4)
1

. j 5_

y /
■ 1 • = I .y±

W ird nun die EinfluBlinie b c  in Abb. 9 m it dem MaBstab —  auf-
y4

getragen, so kann der Klam m erausdruck ohne weiteres graphiscli 
subtrahiert werden. F iir die Lastengruppe R 2, R j ergibt sich das 
gróflte positive Moment bei Katzenstellung IV  im Querschnitt 4 zu :

(7) +  MCR max '
y*,s (Rn ' +  R j ‘ l̂]

In Abb. u  sind sam tliche Knotenm om ente fiir die Katzenstellun- 
gen V , IV , III , II, I, o aufgetragen. Das gróBte negative Moment 
erscheint bei K atzenstellung III  im Querschnitt (— 3)

y -3 .■Mfl [R2 ' 2̂ +  R l  ■ fl]R  max ^

Die Momente aus Eigengewicht rechnen sich m it:

(8) Fi ■ g"

Die positiven und negativen m ax. Momente aus L ast und E igen
gewicht sind d a n n :

+  M (R + g )m a x  tm,

bzw. M (R-g) max t m .

Die Differenz (M(R+g) max —  M(R—g) mu) soli nun die ktinstliche Vor- 
spannung ausgleichen und gleichzeitig eine Oberhóhung des Bal- 
kens herbeifiihren. Das m ittlere M oment im Querschnitt 4 bzw. 
(—  3) betragt dann:

M i
M; M?

±  ( R + 6) m a I  (R  —  g) max t m

In den Querschnitten 4 und — 3 treten dann Entlastungen auf 
von

—  Mk+ tm  
bzw. von — Mk— 3 tm
die durch eine gleichmaflig auf die Y ertikalen  verteilte negative 
Belastung von je  V k(t) hervorgerufen werden kónnen. Zur B e .

a M0 ist das gewólmliche Balkenmoment.
3 g =  Tragergewicht pro m =  0,15 t/m einschl. der Vertikalen 

und der daran hangenden Unterspannung. FI =  schraff. EiufluBflache 
s. Abb. 9).

stim m ung dieser Belastung aus der kiinstlichen Vorspannung kann 
Gl. (7) verwendet werden. E s ist:

M k 4 - Ł . V k - r ( f )  t m

M k  — 3 = • V k - £  [ S ) t m

Hieraus ergibt sich Vk (t) * 1
N ach den Verhaltnissen des Cremonaplanes (s. Abb. 7) wurde dies 
einem kiinstlichen Zug im U ntergurt von  _

X k = 1
V (-1)

(t)

entsprechen.
Hinzu die Spannkraft aus dem Eigengewicht:

1
(8 a) X „ F lo  ■ g  ( =  ~  4 1)

und diejenige aus den Raddriicken R 2 und R j. Sie wird bei K atzen 
stellung o (in der Mitte) am gróBten und ist nach Gl. (5)

R  ■ ??max 
X R =  , ----(= ' * 8 V ,  t )

D ie Gesam tspannkraft der mittleren dritten Gurtung ist deshalb: 

X  =  Xk +  Xg-]- X r =  (48,5 t)

Die m ax. spez. obere Randspannung:

, > M max X
19; <Tmax — —  -p

Beim  stat. best. Fachw erktrager tr itt die m ax. Randspannung im 
Fachwerlcknoten unten auf:

M m ax A R

(IO)

R 8 V  ■ eu
^max unten •—  '—  *— •12 • I li • F

io o o o - 100 • 16,8 126000 =  —  1200 kg/cm3)
12-2570 2 - 95>4 1

Die zusatzlichen Beanspruchungen aus den dynamisclien Kraften, 
die beim Bremsen des K a tz- oder Kranfahrwerks entstehen, sollen 
der U bersichtlichkeit halber hier n icht eingesetzt werden. Jeden- 
falls is t die angenommene Profilierung zu verstarken. Diese Not- 
wendigkeit ergibt sich auch aus den Durchbiegungen. Diese ist 
fiir den schwereren Trager m it seitlicher Verspannung aus L ast und 
Eigengew icht nach H iitte I

f  m as =  fR  max +  fg  uiax —
R - l 3 , Q • 5 ' l3 

E I  • 48 E l  384

(fiirI =  1 680000cm1; f =  ~ 2 1/scm)

Bęim  Anheben, insbesondere beim Arretieren der Vollast, entstehen 
jedoch zusatzliclie K rafte  (s. meine Abhandlung iiber die dynami- 
schen K rafte  wahrend der ±-Beschleunigungsperiode; Fórder- 
technik, 1926, H eft 21 u. 22). Hiernach ware 30% zuzuschlagen.

D er zulassigeD urchhang wird m it q' =  2 cm begrenzt.

Um  die kiinstliche Vorspannung bei dem stat. unbest. Trager 
zu erreichen, sind die UntergurtstS.be zu verkiirzen, die wahrend der

4 Um die Krafte im Untergurt nicht wesentlich zu erlióhen, kann 
bei normaler Ausfuhrung (s. Abb. 5 mit den angegebenen rj- und 6- 
Werten) der Momentenausgleich nur teilweise erfolgen.

5 Die Krafte in den Vertikalen lassen sich auch analytisch berech- 
nen. Legt man das Koordinatenkreuz in Punkt a (Abb. 6), so hat man 
fiir den vertikalen Abstand der Unterspannung (von Mitte Balken) die

Parabel: y  —  ™  x (1 — x), wobei h die Hóhe der Parabel in Mitte. Die

Tangente an die Kurve ist:
dy  _  4 h 
dx 1

Nach Abb. 7 ist dann, wenn n die Anzahl der Felder

l/aV t— 1) ‘ n 4 h ' 8 h 8 -3oder V (— ! ) = — =  -------

4 h8 h x . , dy
——- ; fur x =  o wird —  — -r 

l2 dx 1

dy
dx 1 11 ■ 24

6 h =  2 m, die gunstigste Tragerhóhe nach Hutte III. A' 
die Feldweite, Ra kann vernachlassigt werden (s. Abb. 4).

0,0918 t
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LaBt man an Stelle und in R ichtung der gefragten Durchbiegung f 
eine gedachte K ra ft P „  =  1 1  wirken, so kann m it H ilfe der Ar- 
beitsgleichung die Uberhohung f oder auch die Durchbiegung 
L ast und Eigengewicht gefunden werden, wenn die gedachte K ra ft 
nachtraglich wieder gleich N uli gesetzt wird.

f  3  A  f M x - 8 M x

(I2) d X  J E  I • 3 P n
So ergibt sich beispielsweise fiir die Tragerm itte hieraus die Durch
biegung
(» )  V  -  4 ° h  • l2 • X
K 3' mltt° 384 • E I
die von der Durchbiegung fiir den einfachen B alken abgezogen 
werden muB, um die wirkliche Durchbiegung zu erhalten.
Diese sin d : 1. fiir M itte T ra g er: 

a) aus Eigengewicht:

5 j  g l / J 3 

E l  - 384

40 h l2> X „

3 8 4 - E l

b) aus der kiinstlichen Vorspannung
5 - g k - l ' l 3 40 h l2X k

k E l -  384 384 ■ E  - I (° ’ 4 Cm)

c) aus der E inzellast R  =  R 1 +  R 2:

fiir I  — 92 000 cm4 (0,2 cm)

40 h l2 • X R

' 384 • E • I
(0,20 cm).

I - E  - 3 X
d x +  X  • y =  o .

Abb. 14. Konstruktion der Diagonalkrafte fur den statisch bestimmten 
Fachwerktrager.

Bei Einsetzung der Spannkrafte X g, X k, X R war zu beachten, daB
S 2 * s

sien u ra u sd en L a n g e n a n d eru n g en d erS ta .b e  '  ~EE bestimmt

werden diirfen. In  dieser H insicht besteht die Gleichung:
' M_ • 3 M_ _  S? ■ s

7 M- d s  =  F  ist der Flachenstreifen des wirklichen Momentes. 
Ma =  £ die Ordinate der Momentenflacbe aus der Last P =  1 1, die an 
der gefragten Stelle der Durchbiegung angreift; abgelesen unterhalb des 
Schwerpunktes des Flachenstreifens F.

8 Man erhalt nach dieser Methode die genaueren Werte:
1. fur Mitte Trager: fg =  0,05 cm; fk =  0,08 cm, frt =  0,2 cm;
2. fiir Querschnitt 4: fg =  0,06 cm; fk =  0,10 cm; fR =  2 cm.

Bei variablem  Tragheitsm oment ist die zeichnerische Auswertung 
der Arbeitsgleicliung vorteilhafter. Die Momentenflachen lassen 
sich dann schnell fiir die verschiedenen Tragheitsm omente redu- 
zieren. E s is t bekanntlich:

f  M , • M
(16) 1 (t) • <5 =  J ds.

Fiir ein gleichbleibendes E  und I erhalt man

E  • I  • 1 (t) > d = / (M  • ds) • Ma =  ^ ^ ( F - f )  * 7

Fiir den stat. best. Trager ergibt sich aus L ast und Eigengewicht:

2  (F • £) 8144 tm  • m tm
<5 =  w  -----Tir = -------------- — — — Ti—5-----»— 1 =  0,025m.E  • I  • 1 (t) 21 500 000 • 0,0168 • 1 t/m2 • m1 • t

Bei Berechnung der Durchbiegungen fiir den stat. unbest. Trager 
konnen die Momentenflachenstreifen (M • ds) aus der Belastung R  
unter B eachtung der MaBstabe nach Abb. 11 und die Momenten- 
flache aus P  =  1 t  aus der EinfluBflache Abb. 9 benutzt werden,

nur sind die abzulesenden f  noch m it^  zu multiplizieren [s. Gl. (8)]. 

Zu beachten sind hierbei dieVorzeichen fiir i  ,,und" fiir dieMomente, 

sowie die M aBstabe8. Infolge der fast gleich groBen positiven 
und negativen EinfluBflachen fiir die Momente sind die D urch
biegungen aus gleichmaBig verteilter Belastung selbst in dengefahr- 
liclien Querschnitten 4 und —  3 auBerordentlich gering (auch 
bei hoheren spez. Spannungen). Insbesondere die Durchbiegungen 
aus L ast in M itte Trager, wie dies die Momentenflachę aus L ast 
fiir K atzenstellung in M itte Trager (s. Abb. ir )  beweist. A ber auch

Montage bei hóherer Tem peratur eingenietet werden konnen. D. b. 
die Stabe der dritten Gurtung werden in normaler W eise fiir die ge- 
gebene Spannweite dimensioniert und nur der obere Balken 
erhalt infolge der t)berhohung eine zusatzliche Lange nach der For
mel (s. H iitte I)

m  s = 2 . i/ 2 . [ I + f f a - f i i

Abb. 13.
Max. i-M om ente fiir 

alle Querschnitte aus 
Belastung und Eigen- 

gcwiclit fiir beide 
Trager.

Abb. u .  Momenten
flachen fiir die Katzen- 
stellungen V, IV, III, TI, 
I, o aus den Raddriicken 

der Katze.

Abb. 12. Momenten- 
flache aus Eigengewicht.



54 HASSĘ,  P R E I S  B I  LDUNG A U S  LEISTUNGSGRU P P E N . DER BAUINGENIEUR
1934- HEFT 5/6.

die Durchbiegungen aus L ast in den gefahrlichen Querschnitten 
(4 und —  3) bleiben in den zulassigen Grenzen auch bei hóherer spez. 
Spannung.

Zum Schlusse sollen die gesamten Stabkrafte der beiden Trager 
einander gcgeniibergestellt werden:

1. Fiir den stat. best. Fachwerktrager erhalt man aus L ast und 
Eigengewicht:

obere und untere Gurtung je  ±  63 t 
Die Diagonalen lin k s9:
D i =  +  30 t D 2 =  —  25^21 D 3 =  +  24 t
D 4 =  — 19721 D 5 =  +  1 t h  ( - 572) t  D6 =  - i 3V 2 ( +  io V 2) t.

2. Fiir den stat. unbest. Trager ausschl. der Vorspannungs- 
k ra fte :

9 Zur Bestimmung der Diagonalkrafte wahlt man zweckmaBig die 
in Abb. 14 dargestellte Methode. Es werden nach oben und unten die 
Querkrafte aus der vorfahrenden Katze mit Yollast gezeichnet und die 
Querkrafte aus Eigengewicht graphisch addiert. Mit Hilfe der EinfluB- 
linien die ungiinstigsten Katzenstellungen fiir jede Diagonale ermittelt

und die max. Diagonalkrafte nach der Fcrmel sina =  aufgetragen.

in der unteren Gurtung und im oberen Balken je ±  32*/2 t, 

in den Vertikalen: V j =  V 2 =  V 3 =  V.j =  V 5 =  4 t. * 10

MiBt man die System langen der Innenglieder des stat. best. 
Tragcrs, so erhalt man 75 m fiir „einen" Trager; fur den vorge- 
schlagenen Trager betragen sie nur 22 m.

Noch gróBere Vorteile bietet der Langersche Balken ais Kran- 
trager fiir zwei Laufkatzen und ais Trager zum Lokom otivkran, 
da fiir eine gleichmaBig verteilte Belastung die Momente sehr klein 
werden 1Ł.

U nter der Voraussetzung einer gleichmaBig vertcilten  B e
lastung kann im gegebenen Beispiel eine kunstliche Vorspannung 
von X]j =  A  (t) eine Belastung von rund A  t ( =  g • 1) par&lysieren, 
wobei das auftretende negative Moment im oberen Balken bei 
E in tritt der wirklichen Belastung gleich N uli wird.

10 Nach MaBgabe des Krafteplanes Abb.7 ist: V =  X • 0,091.
11 Auf S. 51 wurde das max. Moment fiir den normalen Krantrager 

mit 19 tm. dagegen fiir den Langerschen Trager mit 0,2 tm bestimmt.

PREISBILDUNG AUS LEISTUNGSGRUPPEN.

Von Dr.-Ing. Friedrich Hassę, a. o. Professor an der Technischen Hochschule Berlin.

I. V  o r b e m e r k u n g.

B ei der Gliederung von Baukosten zum Zwecke der Preis- 
erm ittlung oder Preisbeurteilung stoBt man immer von neuem 
auf die Schwierigkeit, daB fast jeder, der sich m it solchen Fragen 
befaBt, andere Bezeichnungen wahlt oder vorhandenen Bezeich- 
nungen einen anderen Sinn unterlegt. So schwirren produktive 
und unproduktive Lohne, dirckte und indirekte Selbstkosten, 
Hilfsstoffe, Unkosten usw. wahllos durcheinander, und es ist nicht 
oder nur schwer moglich, m it diesem widerspruchsvollen W ort- 
schatz einen klaren Ansatz fiir eine Preisbildung zu gewinnen.

In der Zeit der Geldentwertung, ais W ege gesucht wurden, die 
Verdingungstechnik dem weichenden Geldstand anzupassen, war 
jeder auf der Suche nach solchen Einteilungen, zu dencn auch ich 
beigesteuert habe 1 ; der Zweck der damaligen Gliederungen war 
aber ein ganz anderer: Die damals angestrebte weitgehende Unter- 
teilung der B  e g r i f f e diente hauptsachlich der zweckmaBigen 
Fragestellung bei Verdingungen, weil doch sozusagen jeder Sach- 
w ert seine eigene W ahrung liatte; das fortschreitende Eindringen 
in die Praxis des Veranschlagens nach W iederkehr stetiger Ver- 
hiiltnisse fiihrt aber zu dem Ergebnis, daB es besser ist, m it einer 
moglichst geringen Zahl einheitlicher und gemeinverstandlicher 
Begriffe auszukommen und die etwa notwendige Unterteilung in 
den R  e c h n 11 n g s g a n g zu verlegen.

B ei der Durchfiihrung einer dahinzielenden Betrachtung sollen 
den W órtern Preis, Kosten, Selbstkosten, Gestehungskosten usw. 
folgende Begriffe unterlegt werden.

P r e i s  ist der geldliche Ausdruck der Kosten und zwar der 
Gesamtkosten, d. i. Gestehungs- (nicht Selbst-) K osten  einschlieB- 
lich aller irgendwie gearteten Zuschlage, auf die spater im einzelnen 
eingegangen wird. Das W ort Selbstkosten wird besser vermieden, 
weil es durch haufigen taktischen MiBbrauch aufgehórt hat, be- 
griffsdeckend zu sein, wie dies auch bei zahlreichen Modeworten 
der Umgangssprache zu beobachten ist.

II. E  i n m a 1 i g e ( G e s t e h u n g s - )  K o  s t e n .

Die Gestehungskosten werden zweckmaBig in laufende und 
einmalige geschieden. Hierbei sind laufende alle diejenigen, die 
m it der gewollten Leistung ursachlich und meBbar zusammen- 
hangen, einmalige dagegen diejenigen, die zur Einleitung, Umstel-

1 „Die Zeit des schwankenden Geldstandes ais Bildnerin bleibender 
Werte fiir das Verdingungs\vesen“ in Verkehrstechnische Woche (1925) 
Heft 15.

lung oder zum Abbruch eines Arbeitsganges notwendig und daher 
auf die Gesam tzahl der in dem betreffenden Arbeitsgang erzielten 
oder zu erzielenden Leistungseinheiten umzulegen sind.

Sind dabei zur Erzielung einer Leistung mehrere zeitlich oder 
ortlich getrennte Arbeitsgange erforderlich, so treten einmalige 
Kosten gedachter A rt bei jedem einzelnen Arbeitsgang auf. AuBer
dem konnen sich fiir die einzelne Leistung in ihrer Gesam theit noch 
derartige einmalige Kosten dariiberlagern, die dann auf den ganzen 
Vordersatz umzulegen sind. SchlieBlich treten fiir die Gesamtbau- 
stelle auch noch einmalige Kosten gleicher A rt hinzu, die, wenn 
dafiir keine besondere Preisstelle vorgesehen ist, auf die iibrigen 
nach irgendeinem besonderen Schliissel umzulegen sind. Man kann 
daher, vom  Engeren ins W eitere gehend, von einmaligen Kosten 
erster, zweiter und dritter Ordnung sprechen.

Diese Teilung ist weniger verw ickelt ais sie aussieht. Die 
dritte Ordnung wird, wie bereits gesagt, gegenstandslos, wenn da- 
fiir, wie es bereits vielfach geschieht, besondere Preisstellen im 
Leistungsverzeichnis gebildet werden. Auch die zweite Ordnung 
bildet sich in dem MaBe zuriick, wie sich das Leistungsverzeichnis 
in seiner Gliederung den wirklichen Arbeitsgangen nahert, worin 
ja  ohnehin das Ziel jeder verstandigen Ausschreibung erblickt wird.

III. L a u f e n d e  ( G e s t e h u n g s - )  K o s t e n .

Um weiter die laufenden Kosten im einzelnen festzulegen, 
stellen wir uns einen einzelnen Arbeitsgang ais eingeleitet vor, so 
daB ein beobachtungsfahiger Beharrungszustand vorhanden ist. 
Fiir diesen kommen wir dann m it nur vier Grundbegriffen aus, die 
nicht einmal unbedingt alle bei jeder Leistung auftreten miissen. 
Mehr ais diese vier konnen aber auch bei noch so verwickelten Lei- 
stungen nicht vorkommen. Es sind dies Baustoffe, Lohne, Vor- 
haltungen und schlieBlich Betriebsstoffe und -Energieen.

i .  B a u s t o f f e .  Am  unm ittelbarsten ist die Beziehung zur 
gewollten Leistung beim Baustoffanteil, der auch rechnerisch am 
sichersten erfaBbar ist. F iir unsere Zwecke muB er frei V  e r w  e n - 
d u n g s s t e l l e  unter EinschluB aller seinem W esen nach móg- 
lichen Verluste (Verhau, Verschnitt, Streuung, SackmaB, Schwund, 
tlberdeckung usw.) betrachtet werden. ,,Frei Verwendungsstelle,, 
ist scharfer ais „frei B austelle", denn von dem P latz, wo auf der 
Baustelle abgeladen wird, kann bis zur Verwendungsstelle noch eine 
erhebliche Forderleistung notig sein, dereń Kosten zweckmaBig 
noch auf den Baustoffanteil geschlagen werden, es sei denn, daB 
man es (auf sehr groBen Baustellen) vorzieht, die Fórderung vom



DER BAUINGENIEUR
2. FEBRUAR 1934. I-IASSE, P REI SB IL D UN G  A US LEIS TU NG SGRUP PE N. 55

Abladen bis zur Verwendung ais besonderen Arbeitsgang zu be- 
rechnen. In solchem Falle unterliegt also schon der erste Arbeits
gang der begrifflichen Unterteilung, die wir gegenwartig durch- 
fiihren.

Man ersieht schon hieraus, wie zweckmaBig es sein kann, die 
Baustofflieferung frei V e r \ v e n d u n g s  stelle zum Gegenstand 
einer besonderen Preisstelle zu machen, sofern sie zu den Leistungen 
des Untcrnehmers gehóren soli.

Bei Baustoffen, die der Bauherr liefert, ist fiir das Abladen und 
die anschlieBenden Treuhandverpflichtungen des Unternehmers 
eine besondere Preisstelle zu bilden. Hier hat der Unternehmer 
ohne weiteres die Moglichkeit, die Fórderung bis zur Verwendungs- 
stelle in den Preis einzubeziehen. Fiir den Bauherrn empfiehlt es 
sich in diesem Falle, dem Unternehmer die vertragliche H aftung 
dafiir aufzuerlegen, daB m it den Baustoffen pfleglich umgegangen 
wird und die Verluste nicht ein der B illigkeit und Erfahrung ent- 
sprechcndes MaB iiberschreiten.

2. L o h n e .  Die Erm ittlung des Lohnanteils am Arbeitsgang 
beruht auf dem Stundensatz und der Stundenleistung der einzelnen 
Arbeitskraft. B ei Gruppenarbeit mehrerer Arbeitskrafte m it unter- 
schiedlichen Lohnsatzen (1) und Leistungen zahlt man zweckmaBig 
die Tageslohnsumme der Gruppe zusammen und te ilt diesen B etrag 
durch die Tagesleistung (n), um den auf die Tagesleistung entfallen- 
den Lohnanteil zu erhalten. Ist m it gleichlanger Arbeitszeit (t) 
fiir alle zu rechnen, so wird der Lohnanteil

(1 ) A i
t2 ’ (l)

(2) A i = -

dauer von fiinf Jahren kom m t man fiir Ą t auf ll~ W a; fiir den Zins- 
anteil A ,  sei vorsorglich 1/10 W a angenommen, fiir beide zusammen 
also

(4) A t  +  A z W a

aufs Jahr (== 300 Arbeitstage), oder auf den Arbeitstag:

(4 a) A , -i- A , =  W a . 
1000

Wirken dagegen nicht alle Arbeitskrafte den ganzen T ag in der 
Gruppe, so ist

*  (t 1)

Letztere Berechnungsweise ist z. B . bei Ziegelmauerwerk, nament- 
lich im Hochbau, gcbrauchlich.

D er Stundensatz ist hier selbstvcrstandlich nicht der reine 
Tariflohn, sondern mindestens der Tariflohn zuziiglich des Arbeit- 
geberanteils der sozialen Lasten und der Lohnsummensteuer. Es 
kann auch zweckmaBig sein, auch die anteiligen Kosten fiir Polier 
oder Schachtmeister einzurechnen, wenn die Gruppe keinen vollen 
Schacht bildet.

3. V  o r h a 11 u n g. Der B egriff der Vorhaltung ist viel um- 
fassender ais man gemeinhin annimmt. Im Gegensatz zu den B au 
stoffen, die v  e r braucht werden, dient das, was vorgehalten wird, 
nur dem G e brauch, also ohne W echsel des Eigentiimers. Im tech- 
nischen Sinne ist Vorhaltung das Heranbringen, Auf- oder Ein- 
bauen, Herleihen, Unterhalten, Ab- oder Ausbauen und Wieder- 
beseitigen jedes beweglichen Gegenstandes, der zur Durchfiihrung 
des Arbeitsganges Verwendung findet. Im anschlagsmaBigen Sinnc 
pflegt man, wenn die einmaligen Kosten anderweit rechnerisch er- 
faBt werden, den B egriff der V  o r haltung auf Leihe (Miete) und 
U n t e r  haltung zu beschranken. Diese Auffassung des Begriffs 
hat den Vorteil, daB er sich zwanglos auf Bauhilfsstoffe, wie man sie 
auch genannt hat (Absteifungen, Behelfstrager), auf W erkzeuge, 
Gerate und Maschinen erstrecken laBt.

Die Leihe oder Miete zerfallt dabei in zwei Untereinheiten. 
Sie setzt sich rechnungsmafiig zusammen aus Zinsen des Neuwertes 
des vorgehaltenen Gegenstandes und der Tilgungsriicklage fiir die 
durch Abnutzung eintretenden W ert- und Stoffminderung. Bei 
der hier ausreichenden Naherungsrechnung erhalt man die Til- 
gungsriicklage in folgendem Ansatz:

M  a W  a —  W e
(3) A t - ----- £ —  •

Hierin ist m die Lebensdauer in Jahren, W a der Anschaffungs- 
bzw. Neuwert und W c der Endw ert in dem Zeitpunkte, wo der 
Gegenstand aufhórt, fiir seine urspriingliche Bestim m ung verwend- 
bar zu sein. Dieser W ert wird bestim m t durch die dann noch be- 
stehende Verwendungsm oglichkeit (Schrott, Brennholz usw.). 
Yielfach wird W e einfach vernachlassigt. B ei einer mittleren Lebens-

W egen der R iicksicht auf Ausbesserungen und UnregelmaBigkeiten 
in der Ausnutzung tu t man gut, diesen Tagessatz auf 1,5 bis 2 ,o%o 
zu erhohen. B ei groBen Maschinen und scharfem W ettbewerb muB 
man natiirlich die Zahlen fiir jeden Einzelfall von Grund auf neu 
ermitteln, hier sollte nur an einem einfachen Zahlenbeipiel der 
Grundgedanke erklart werden.

Die U n t e r  haltung erfaBt man, soweit sie ais Lohn in Er- 
scheinung tritt, am besten ais Zuschlag zu dem Lohnanteil der 
Gruppe, indem man dessen Summę m it einem Erfahrungsbeiwert, 
etwa 1,05, m ultipliźiert; fiir die laufende Beschaffung von Ersatz- 
teilen kann man sich m it ausreichender Sicherheit auf einen vor- 
sorglich bemessenen W ert von A z stiitzen.

4. B e t r i e b s s t o f f e  u n d  - e n e r g i e  11. Ais letztes 
Glied der laufenden Gestehungskosten sind nun noch die B etriebs
stoffe und -energien zu betrachten. Je nach der A rt des Betriebes 
kommen in Frage: K ohle und Kesselwasser, Benzin, Benzol, Ole, 
Strom, W asserkraft und schlieBlich vielleicht auch einmal W ind- 
kraft, dazu in allen Fallen die notigen Putz- und Schmiermittel. 
Die zweckmaBigste RechnungsgroBe ist hier der Betrag, der fiir die 
nutzbare PS- (oder kW -j Stunde fiir Betriebsstoffe oder -energien 
aufzuwenden ist. Die PS-Zahl der Maschine ist bekannt, ebenso 
die nutzbare Arbeitsleistung (etwa m3 gemischter Beton, gelóster 
Boden usw.) je  Stunde. M it P c =  Pferdezahl, b =  Betriebsstoff- 
kosten je PS-Stunde und n Leistungseinheiten je T a g  (=  t  Be- 
triebsstunden) wird dann

/ \ a Pc b t(5) A b =  -----.n
Das scliarf getrennte Herausstellen dieser GroBe ist deshalb so 
wesentlich, weil sie in sehr weiten Grenzen schwanken kann. Man 
tu t deshalb gut, sie ais Verantwortungsbereich des m aschinentech- 
nischen Beraters oder Mitarbeiters sorgfaltig abzugrenzen.

IV . D i e  L e i s t u n g s g r u p p e .
M it den Bezeichnungen A s (Stoffanteil), A| (Lohnanteil), A v 

(Anteil fiir Vorhaltungen), A b (Betriebsstoffanteil) werden jetzt 
die laufenden Tageskosten der Gruppe zu

(6)

oder

(7)

G,
: A s +  A | +  A V +  A b

n 1000 n 

oder m it der Vereinfachung aus Gl. (2):

(8 )

W a P ę b t

G. =  A
1 S

Hierzu kom m t nun noch der Anteil G e fiir einmalige Kosten, be- 
stehend aus den Anfangs- und Endkosten (Ax und E x) oder den 
Zwischenkosten (Ux) fiir Um stellung zwischen den einzelnen Ar- 
beitsgangen. Ist der Arbeitsgang A  fiir sich abgeschlossen, so ist 
der Zusammenhang (nur bildlich) folgender:

Ai . . . A  . . . E x; 

sind mehrere Arbeitsgange vorhanden, aber durch Um stellung ge- 
trennt, so entsteht die K ette:

A , . . .  A  . . .  U x . . .  A  . . .  Uj . . .  A ....................A . . .Ej

A u f den ersten Arbeitsgang entfallen also an einmaligen Kosten 

A x -j- - ~ U, auf den letzten U x +  E 1( auf alle iibrigen  ̂ Ut =  U j; 

der erste und der letzte Arbeitsgang sind also hoher belastet ais die
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mittleren. W ollte man bei r Arbeitsgangen gleichmaBig verteilen 
und genau rechnen, so muBte man fiir jeden 

A i ~t~ (r—  1) U, -f- Ej 
r

zusetzen; man wird aber auch zurechtkommen, wenn man jedem 
ArbeLtsgang die einmaligen Kosten A x hinzurechnet, denn diese 
sind ohnehin m eist etwas hoher ais die Um stellungs- oder die End- 
kosten. Die GroBe A t kann dabei in sich w'ieder nach Bedarf unter- 
teilt sein, doch hangt dies zu sehr von der L age des Einzelfalles ab, 
so daB hier keine allgemeine Richtlinien gegeben werden konnen. 
Dagegen ist noch die rechnerische Beziehung zu G t herzustellen. 
Dauert der Arbeitsgang T t Tage m it je  n geleisteten Einheiten, so 
wird

Die Gesamtgestehungskosten Gt fiir die Leistungseinheit aus einem 
Arbeitsgang sind also

(,o) G , - O ,  +  G A ,  +  - i Ł w . + l u i H P b l + A

D ieTiefziffer 1 bei A Ł, E Ł, T j, U x undGjSolIuns im Gedachtnishalten, 
daB es sich um einen Arbeitsgang m it einmaligen Kosten e r s t  e r 
O r d n u n g  handelt. Treten noch einmalige Kosten hoherer Ord- 
nung dazu, so miissen diese m it der auf sie entfallenden Tagezahl 
(T2, T 3) umgelegt werden, dadurch nim m t der W ert Ge die er- 
weiterte Form an:

AuBer dieser A n e i n a n d e r r e i h u n g  ist noch zu beachten, 
daB die Mehrzahl der Leistungseinheiten in der Form, wie sie im 
Anschlag auftreten, eine rechnerische N e b e n e i n a n d e r -  
l a g e r u n g  der Arbeitsgange erfordem, z. B . Losen und Laden, 
Fordern, Kippen und Einbauen bei Erdarbeiten; Mischen, Fordern, 
Schalen, Einbauen, Stam pfen beim Beton usw. Das bedeutet also, 
daB jeder Arbeitsgang einzeln zu rechnen und das Ergebnis zu- 
sammenzuzahlen ist. Dafiir geniigt hier dieser begriffliche Hinweis, 
die Fassung in  Gleichungen dient hier nicht mehr der verbesserten 
Ubersicht. Man sieht hieraus, wie schwierig der Rechnungsgang des 
veranschlagenden Unternehmers werden kann, wenn in eine L ei
stungseinheit durch die Fassung des Anschlages zuviele Arbeitsgange 
hineingezwangt werden. Je groBeren Um fang diese H aufung an- 
nimmt, desto mehr gehen die abgegebenen Preise auseinander und 
desto schwieriger wird auch fiir den Bauherrn die Nachpriifung und 
Auswertung. Je mehr sich also die Fragestellung im Leitungsver- 
zeichnis der Gliederung der Arbeitsgange anpaBt, desto iibersicht- 
licher gestaltet sich die Rechnung fiir den Unternehmer und die 
Nachpriifung fiir den Bauherrn, und desto geschlossener wird sich 
das ,,F eld " der abgegebenen Preise erweisen. B ei Leistungen m it 
kleineren Yordersatzen braucht man nicht immer so ins Einzelne 
zu gehen, denn sie schlagen nicht so zu Buche, wohl aber tu t man 
gut daran, diese Sicherung anzuwenden, wenn die Vordersatze hoch 
und fiir die Gesamtkostensumme von entscheidender Bedeutung 
sind.

Von diesen Erfahrungen wird schon vielfach Gebrauch ge- 
macht, aber bei weitem nicht in dem Umfange, in welchem es mog
lich und notig wiire. Immerhin sind namentlich im  Tiefbau er- 
freuliche Ansatze zu verzeichnen. So ist es je tzt wohl allgemein 
iiblich, Aussteifungen, W asserhaltung, Lehrgeriiste usw. zum Ge- 
genstand getrennter Preisstellen zu machen. Auch die Bewehrung 
des Eisenbetons wird vielfach abgetrennt. W eniger iiberlegsam ist 
man m it der Schalung im Betonbau, obwohl dereń Kosten im  Ver- 
haltnis zum Betonąuerschnitt oft eine sehr einschneidende und 
vielfach sehr ungleiche R olle spielen. Bei den Kosten fiir Anfracht

des Gerates, E inrichtung der Baustelle, Abbruch der Baustelle und 
Abfracht des Gerates ist eher eine Riickbildung ais ein Fortschritt 
zu verzeichnen, obwohl gerade hier die Abtrennung die ubrigen 
(Einheits-) Preise sehr viel durchsichtiger und vergleichsfahiger 
gestalten wiirde.

Die formelmaBige Auflosung des Arbeitsganges b ietet noch 
den weiteren Yorteil, daB vergleichende Priifungen verschiedener 
zur W ahl stehender Maschinen oder Arbeitsweisen leichter durch- 
zufiihren sind. Nam entlich Grenzuntersuchungen iiber die Ver- 
w'endungsbereiche kleinerer und groBerer Maschineneinheiten ge- 
winnen dadurch sehr an PlanmaBigkeit.

V . D ie  Z u s c h l a g e .
D a die Gestehungskosten erst m it den Zuschlagen (fiir A uf. 

rechterhaltung des Gesamtbetriebes [Unkosten], besondere W ag- 
nisse, Riicklagen [z. B . fiir Inanspruchnahme der Gewahrleistung, 
nachtragliche Haftpflichtanspriiclie] und Gewinn) die Gesamt- 
kosten ergeben, gehoren diese Zuschlage n icht mehr zur Betracli- 
tung der eigentlichen Leistungsgruppe; sie miissen aber noch kurz 
erortert werden, weil sie durch ihre verschiedenartige rechnerische 
Erfassung vielfach doch in die Gliederung der Leistungsgruppe 
eingreifen.

Das grundsatzlich Einfachste ware ein einheitlicher Zuschlag 
auf die Gesamtgestehungskosten. E in  solcher verbietet sich aber 
vielfach durch die Ungleichheit der W agnisse. Beispielsweise sind 
W agnis und Unkosten beim Baustoffanteil erfahrungsgemaB 
wesentlich niedriger ais bei Lóhnen und Vorhaltungen. M an geht 
deshalb bei den Baustoffen im  allgemeinen m it dem Zuschlag nicht 
iiber eine bescheidene Verm ittlungsgebiihr hinaus, namentlich 
wenn die Baustoffe getrennt gefragt sind, oder der Baustoffanteil 
nachrichtlich einzeln angegeben werden muB.

W o die Vorhaltungen in einem festen Erfahrungsverhaltnis 
zum Lohnanteil stehen, ist es vielfach auch iiblich, die Vorhaltungen 
m it in den Zuschlag zum Lohnanteil einzurechnen, wodurch eine 
wesentliche Erhóhung eintritt. U nterstiitzt wird diese Berech- 
nungsweise durch die Fragestellung bei den Stundenlohnen, wo 
diese Einrechnung ohne weiteres erwartet wird.

Dies andert nichts an der Tatsache, daB sie logisch wenig 
gliicklich ist; bewiesen wird dies dadurch, daB in der Sprache der 
Bauherren vielfach davon die Rede ist, daB die Stundenlohnsatze 
sich aus Tariflohn und Zuschlag fur Generalunkosten (?) zusam- 
mensetzen.

Infolge dieser Verschiedenheit der Berechnung und Bewertung 
ist es auch nicht moglich, hier mehr ais diese allgemeinen Hin- 
weise zu geben, denn einerseits sind die Zuschlage rein zahlen- 
maBig fiir jeden Betrieb verschieden hoch; anderseits liegt in der 
Bemessung der Zuschlage m eist die einzige entscheidende Moglich- 
keit, den Anforderungen des W ettbewerbs taktisch Rechnung zu 
tragen. Dadurch nim m t die Zuschlagsbemessung haufig sehr sub- 
jektive  Formen an. E s ist deshalb veranschlagungstechnisch nicht 
gutzuheiBen, wenn Zuschlage m it in den Bereich der Gestehungs
kosten hiniibergreifen, weil dadurch die Gefahr heraufbeschworen 
wird, daB auch die Gestehungskosten in eine unter W ettbewerbs- 
druck stehende subjektive Bew ertung hineingezogen werden. 
Daraus entstehen dann die kopflos niedrigen Angebote, die in 
W irklichkeit nicht mehr die Gestehungskosten decken.

D ie E rteilung solcher A uftrage legt die Verm utung nahe, daB 
sowohl dem Unternehmer wie auch dem Bauherrn vielfach der 
M afistab fiir die Beurtcilung der Gestehungskosten und den Ge- 
sam taufbau der Preise vollstandig verloren gegangen ist.

Vielleicht tragen die vorstehenden Ausfiihrungen dazu bei, die 
R iickkehr zu planmaBiger Preisbildung beim Unternehmer und zu 
richtiger Preisbeurteilung beim Bauherrn zu erleichtern.
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K U R ZE  TECH NISCH E BERICHTE.

Gekriimmte Eisenbeton-Bogenbriicken.
Die Ausfuhrung im GrundriB gekriimmter Eisenbetonbriicken ist 

verhaltnismaBig seiten, obwohl diese Bauart durch eine besonders gute 
Anpassungsfaliigkeit an das Gelande gekennzeichnet ist und liierdurch 
fiir viele Lósungen im Gebirge gewisse Vorteile bietet. Es ist daher 
erklarlicli, daB bereits eine Reihe solcher Briicken im Zuge der Schweizer 
GebirgsstraBen hergestellt wurde. Ober zwei neuere Bauwerke dieser 
Art von dem bekannten Konstrukteur M a i l l  ar  t soli nachstehend 
kurz bericlitet werden.

Die 4,0 m breite B o h l b a c l i b r i i c k e  b e i  H a b k e r n ,  Kt. 
Bern, (Abb. 1) hat eine winkelrecht zwischen den Widerlagern ge- 
messene Breite von 14,40 m und eine kreisbogenfórmige Achse von

Abb. 1. Bohlbachbriicke.

15,0 m Iialbmesser. Das Tragwerk stellt einen versteiften Stabbogen dar. 
Letzterer wird im GrundriB an der AuBenseite der Kriimmung gradlinig 
durch die Tangente und an der Innenseite durch den Kreisbogen be- 
grenzt, bildet also ein Gewolbe, dessen Breite gegen die Widerlager zu- 
nimmt. Die beiden Versteifungstrager liegen in den Briistungen und 
folgen den entsprechenden Kreisbogen. Hervorzulieben sind die geringen 
Betonmassen: insgesamt rd. 93,0 m3, wovon etwa je die Hiilfte auf die 
unbewehrte Griindung und den Eisenbeton des Tragwerkes entfallt.

Abb. 2. Schwandbachbriicke.

Die S c h w a n d b a c h b r i i c k e  b e i  S c  li w a r z e  11 b u  r g ,  
Kt. Bern .(Abb. 2), hat eine Spannweite von 37,4 m. Der GrundriB der 
Briickenasche ist ein elliptischer Bogen mit Ubergangshalbmesser von 
22 bzw. 30 111. Die Anordnung des Tragwerks und dessen statische 
Wirltungsweise entsprechen der vorgenannten Bohlbachbriicke, nur 
liegen die 1,10 m hohen Versteifungstrager unterhalb der Falirbahn. Die 
gesamten Betonmassen sind rd. 175,0 m*, wovon 1ji auf den Griindungs- 
beton, 4/6 auf den Eisenbeton des Oberbaues entfallen. Das Bewehrungs- 
verhaltnis betragt rd. 1,6%. (Nach Scliweizerische Bauzeitung (1933), 
Bd. 102, Nr. 18.) Dr.-Ing. Fritz 1 ' A  1 1 e m a nd

Der WasserabfluB nach einem amerikanischen Unwetter.
Im Tehachapi-Tal in Sud-Kalifornien wurde im September 1932 in 

fiinf Stunden eine Regenlióhe von 110 mm gemessen. Es flossen dabei, 
wie durch Messungen festgestellt wurde, in der Sekunde 3,3 m3 von
1 km8, stellenweise sogar 5,5 m3 ab. DaB ein solches Unwetter Ver- 
wustungen anrichtet, kann nicht Wunder nehmen. Neun Eisenbahn- 
briicken wurden zerstórt, was mit den sonstigen Schaden an der Eisen- 
bahn einen Verlust von 580000 Dollar bedeutete, und die Wiederher- 
stellung der vom Unwetter betroffenen StraBen kostete 45 000 Dollar. 
Die Wirkungen des Unwetters erstreckten sich auf eine Flachę von

etwa 16 km Breite und 32 km Lange. Im oberen Teil des Tals, durch das 
die Wassermengen abflossen, bestand der Schaden im wesentlichendarin, 
daB die Felder und StraBen mit Geróll bedeckt wurden, weiter unten 
wurden StraBen- und Eisenbahndamme weggespiilt. Ein solcher Damm 
hielt die Flutwelle zunachst auf, brach aber dann, und das sich daraufhin 
zu Tal ergieBende Wasser richtete schweres Unheil an.

Unmittelbar nach dem Unwetter nalim die Bauverwaltung des 
Staates Kalifornien eine Anzahl Messungen vor, um Unterlagen fiir die 
Planung zukiinftiger Bauwerke zu gewinnen, die dem Hochwasser aus- 
gesetzt sein wurden. Hieraus ergaben sich die bereits angefiihrten Zahlen, 
die aber natiirlich keinen Anspruch auf weitgehende Genauigkeit er- 
heben konnen.

Fiir das vom Unwetter betroffene Gebiet gibt es erst seit 27 Jahren 
Aufzeichnungen iiber die Niederschlagsmengen. Aus diesen beschrankten 
Unterlagen kann man natiirlich auch nur beselirankte Schliisse auf die 
1-Iaufigkeit des Vorkommens von Hochwassern ziehen, doch glaubt man 
sagen zu konnen, daB eine Regenhóhe von 6i mm in 24 Stunden etwa 
einmal in zehn Jahren, eine solche von 94 mm einmal in 50 Jahren vor- 
kommen diirfte und daB sich ein Unwetter wie dasjenige vom September
1932 nur alle 90 bis 100 Jahre wiederholen wird.

(Nach Engineering News-Record yom 3. August 1933) W e r n e k k e.

Der Ausbau der rumanischen Donau.
Professor V a s i l e s c o  von der Technischen Hochschule Bukarest 

hat Piane zur Nutzbarmacliung der Wasserkraft der Donau am Eisemen 
Tor ausgearbeitet, die auch auBerhalb der von ihnen aus mit Strom zu 
versorgenden Landem Beachtung verdienen. Die bekannte Strom- 
schnellenstrecke der Donau beginnt etwa 33 km unterhalb des Hafens 
Bazias, wo die Donau aus siidslavischem auf rumanisches Gebiet iiber- 
tritt. Auf dieser etwa 100 km langen Strecke schwankt die Breite der 
Donau zwischen 2 km und 200 m und dementsprechend auch die Wasser- 
tiefe, die im Kasan-PaB 50 m betragt, im Eisemen Tor aber so gering ist, 
daB die Feisspitzen aus dem Wasser herausragen. Hier befindet sich be- 
kanntlich ein aus dem 11. Jahrhundert lierriihrender Seitenkanal, auf 
dem imKriege ein eigenartiger Treidelbetrieb mit Regelspurlokomotiven 
von den deutschen Eisenbahntruppen eingerichtet wurde, um das ru- 
manische Getreide donauaufwarts zu befórdem. Die geringe Wassertiefe 
uńd die starkę Strómung, bis 5 m in der Sekunde, bilden hier ein schwer 
zu iiberwindendes Hindernis fiir die Schiffahrt, und man schatzt 2 bis
3 Mio. Tonnen ais die auflerste Menge Frachtgut, die jahrlich durch das 

Eiserne Tor gebracht werden kann. Der Plan von 
Professor Vasilesco will diese Menge geradezu be- 
liebig steigern, indem er eine dauernd vorhandene 
Wassertiefe von 3 m schafft, was auch der Tiefe des 
Fahrwassers auf dem iibrigen Teil des Donaulaufs 
unterhalb Budapest entspriclit.

Im Eisernen Tor miiBte ein Wehr angelegt wer
den, das die Donau auf +  48 m anstaut, wahrend 
jetzt der Donauspiegel an dieser Stelle selbst bei 
Hochwasser auf -f- 43,8 m liegt. Eine zweite iilin- 
liche Anlage ware oberlialb bei Greben zu schaffen. 
Beide Wehre waren mit Schleusen von 300 m Lange 
und 24 m Breite zu verbinden.

Um einen Ertrag fiir die zur Ausfuhrung dieses 
Planes nótigen Bauten zu sichern, muBten mit ihnen, 
wie es iiberhaupt neuzeitlichen Anschauungen auf 
diesem Gebiet entspricht, Anlagen zur Kraftge- 
winnung verbunden werden. Hierfur sieht der Plan 
16 Kaplan-Turbinen zu 30000 PS vor; acht von 
ihnen wurden dauernd laufen, acht wurden regel- 
bar sein, um die Stromerzeugung dem Stromver- 
brauch anzupassen. An 355 Tagen im Jahre wurden 

zu ihrem Betrieb mindestens 3500 m3 Wasser zur Yerfiigung stehen, 
wahrend ein Hochwasser mit mehr ais 7500 m3 nur etwa in zwei 
Wochen des Jahres vorkommt; selbst bei einem :solchen Hochwasser 
ist imraer noch ein nutzbares Gefalle von 7,65 m vorhanden. Das 
wurde bedeuten, daB dauernd rd. 400 000 PS verfiigbar waren.

Mit dem Wehr am Eisemen Tor ware eine StraBen- und Eisenbahn- 
brucke zu verbinden. Das Bediirfnis fiir eine solche Briicke zur Erleiclite- 
rung des Verkehrs zwischen Rumanien und Sudslavien liegt schon lange 
vor.

Das Werk Greben konnte 380 000 PS leisten.
Eine Berechnung der Wirtscliaftlichkeit ergibt, daB die Stromabgabe 

zu maBigem Preis das Anlagekapital verzinsen und tilgen und die Unter- 
haltungs- uńd Betriebskosten decken konnte. Die Schwierigkeit be- 
steht aber darin, fiir diesen Strom Abnehmer zu finden. Er konnte zwar 
nach den vier Hauptstadten der in Frage kommenden Lander, Bukarest, 
Budapest, Belgrad und Sofia und auch nach dem Banat geleitet werden, 
es muBten aber in diesen Landem noch Werke, z. B . auf dem Gebiete des 
Hiittenwesens und der Chemie geschaffen werden, die ais GroBverbraucher 
den Strom verwerten kónnten. Fiir diese wurde die benachbarte Donau 
einen vorteilhaften Weg zum Bezug ihrer Rohstoffe und zur Abbefórde- 
rung ihrer Erzeugnisse bilden.

(Nach ,,Le Genie Civil“ vom 24. Juni 1933.) W e r n e k k e.
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Versuchs-Caisson

Caissons ais Dichtungsmauer im gewachsenen Grund 
eines Erddammes.

In den Talgrund, auf den spater der Quabbin-Erddamm geschiittet 
werden soli, ist eine Kernmauer eingelassen worden, die aus 31 mit 
der Schmalseite aneinander gereihten Caissons von rechteckigem Quer- 
schnitt besteht (Abb. 1). Der Fels steht in Talmitte etwa 43 m unter 
der urspriingliclien Talsohle an. Bis zu dieser Tiefe muBten die Caissons 
unter Druckluft gegriindet werden.

(Abb. 1). Auf einen geschweiBten stahlernen Rećhteckralimen (Brunnen- 
kranz) wurde zunachst die Arbeitskammer aufbetoniert, in der zwei 
Materialschleusen und eine Mannschaftsschleuse vorgesehen sind. So- 
lange kein Wasser eindrang, wurde natiirlich ohne Druckluft ausgehoben. 
Die beste Leistung bei offenem Aushub betrug 21,4 m3 pro Mann in einer 
71/2-Stundenschicht. In dieser Schicht konnte der Caisson um 4,10 m 
abgesenkt werden. Dem Absinken wurde durch eine am Kastenkranz 
entlang fiihrbare, mit hohem Druck arbeitende-.Spuleinrichtung nachge- 
holfen. Schwierigkeiten entstanden nur da, wo groBere Findlinge ge-

YER SCH IED EN E M ITTEILUNGEN.
Die 37. Hauptversammlung des Deutschen Betonvereins.

Die diesjahrige 37. Hauptveisammlung des Deutschen Beton- 
vereins findet am 21. und 22. Marz d. J. in den Eaumen des Zoolo- 
gischen Gartens in Berlin statt.

Ober die Stellung des Architekten-Ingenieurs 
zum Bauherrn.

Eine Berliner Bank-A.-G. beauftragte im Jahre 1923 einen Arclii- 
tekten, der schon mehrere Bauten fiir sie entworfen und geleitet hatte, 
mit dem Entwurf eines Planes fiir den Umbau des ihr gehorenden, in 
Dresden gelegenen Kaufhauses zu einem modernen, siebenstockigen 
Bankgeb&ude. Nachdcm R, die Piane fiir den Umbau entworfen und 
mit der Polizcibehórde verhandelt hatte, teilte ihm die Auftraggeberin 
am 27. November 1923 mit, daB im Kaufhause einstweilen nur der 
Banktrcsor und die damit im Zusamnienhang stehenden Kellerraume 
fertiggestellt werden sollten, sowie das Provisorium in den Stockwerken 
zur Unterbringung des Personals; der endgiiltige Umbau sollte erst nach 
Klarung der uniibersichtlichen wirtschaftlichen Yerhaltnisse in Angriff

genommen werden. Gegen Beendigung des Teilumbaues schrieb die Auf
traggeberin am 19. September 1925 an den Architekten:

, , Be t r .  D r e s d e n - Z e n t r a l e  n c u .  Nachdem die dortigen 
Bauarbeiten nunmehr fertiggestellt sind, bitten wir Sie, dafiir Sorge zu 
tragen, daB samtliche evtl. noch schwebenden Abrechnungen einschl. 
Ihrer Honorarabrcchnung bis spiltestens Ende dieses Monats erledigt 
werden. W ir bitten Sie, danach das Erforderliche zu veranlassen.‘ '

Auf die in Auftrag gegebenen Arbeiten zahlte die Bank rund 
55 000 RM. Der Architekt vertrat den Standpunkt, daB er weitere An- 
spriiche wegen Aufgabe des groBen Projekts und dergefertigten-Entwurfe 
habe. Trotzdem die Auftraggeberin am 3. Januar 1927 ablehnte, auf 
die Verjahrungseinrede zu verzichten, erwirkte R. erst am 29. Dezember 
1928 einen Zahlungsbefehl in Hohe von 30 000 RM. Die infolge Wider- 
spruchs der Bank-A.-G. von dem Architekten erhobene Klage ist in 
samtlichen Instanzen —  Landgericht und Kammergericht zu Berlin und 
R e i c h  s g e r i c h t  —  wegen Durchgreifens der V  e r j a h r u 11 g s - 
e i n r e d e abgewiesen worden. Die ausffihrlichen r e i c h s g e r i c l i t -  
l i c l i e n  E n t s c h e i d u n g s g r i i n d e  siehe in „Reichsgericlits- 
briefe" (III 187/33. —  17. November 1933).

Abb. 1. Anordnung und konstruktive Ausbildung der Caissons.

Bohrversuclie ergaben, daB die Felsiiberlagerung vorwiegend aus 
Kiessanden mit Findlingen bestand und daB der Grundwasserspiegel 
praktisch an der Erdoberflache lag. In Talmitte wurde zunachst ein 
Versuchscaisson (Nr. 13) abgesenkt, der dann ais Brunnen diente. 
Durch eine entsprechende Pumpanlage gelanges, den Grundwasserspiegel 
in Talmitte um 9 m zu senken. Dann folgte Caisson Nr. 18, von dem 
aus nach der rechten Talseite hin und nach Caisson 13 zu gearbeitet 
wurde, analog von Caisson 7 aus nach links und nach der Mitte zu. 
Caisson Nr. 7, 13, 18 wurden ais Pumpstationen ausgebildet und mit 
ihrer Hilfe der Grundwasserstand im ganzen um 24,4 m gesenkt. Dies 
verbilligte sehr die Griindung der iibrigen Caissons. Wahrend fiir den 
ersten Caisson (Nr. 13) 3,4 at angewendet werden muBten, konnten bei- 
nahe alle iibrigen mit 1,3 at gegriindet werden. Bei 1,3 at lag die Grenze 
fiir normale Arbeitszeit und -lóhne.

Abb. 2 zeigt einen Abschnitt der Caissonmauer. Sie setzt sich. zu
sammen aus 31 einżelnen Caissons (einschlieBlich der nicht eingezeich- 
neten drei Caissons fiir den SeitenanschluB) mit einem Querschnitt 
2,75X13,75111. Zwischen den Caissons bleibt ein Abstand von 500111

Abb. 2. Ein Abschnitt der Caissonmauer.

sprengt werden muBten, Wegen der Unebenheit und des Gefalles der 
Felsoberflache erhielten die gelandeten Caissons eine Betonunterbauung, 
die auch die AuBenseite der Arbeitskammer abscliloB.

Die zwischen den Caissons stehengebliebene Erdsaule wird folgender- 
maBen beseitigt: Von der Arbeitskammer eines Caissons aus wird in den 
Zwisclienraum vorgestoBen. Der Schaclit wird senkrecht zwischen Holz- 
schalung hochgetrieben mindestens bis zum Grundwasserspiegel. Der 
Rest des Aushubs erfolgt von oben herab, ebenso das anschlieBende 
Ausbetonieren. Vorher ist allerdings noch die Arbeitskammer aus- 
betoniert worden. Fur spatere Zementausspritzungen in dem Felsunter- 
grund sind Rohre in diesen Fullbeton eingesetzt worden, die mit ihrem 
oberen Ende in die Materiał- oder Mannschaftsschachte des Caissons 
miinden. Diese drei Schachte werden mit undurchlassigem Erdmaterial 
gefullt. Auf die vorstehend besprochene Weise bildet die Kernmauer mit 
ihrer Herabfiihrung bis zum Fels und mit iliren seitlichen Anschliissen 
an die Hangę eino vollstandige Dichtungswand in dem Talgrund. der den 
zu schiittenden Erddanini tragen wird. (Nach „Engineering News Re- 
cord"; Vol. III, Nr. 8 v. 24. 8. 33.) E. T r e i b e r .

P A TEN TB ER ICH T
Wegen der Vorbemerkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) siehe Heft 3/4 vom 20. Januar 1933, Seite Co.

B e k a n n t g e n i a c h t e  A n m e l d u n g e n .
Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 2 vom 11. Januar 1934 unfl KI. 5 a. Gr. 9/30. T 39726. Alfred Thiemann, Dortmund. Bugel- 

vóm gleichen Tag ab im Reichspatentamt ausgelegt. fórmiger Kappscliuh aus Stabeisen fiir den Grubenausbau.
KI. 5 c, Gr. 9/20. T  41842. Alfred Thiemann, Dortmund. Nach- 9- XI- 31-

giebige Einsteckverbindung von Grubenausbau-Rahmenteilen KI. 7 a, Gr. 3. K  119793. Klóckner-Werke A.-G., Castrop-Rauxel.
aus Profileisen. 17. X II. 32. Yerfaliren zur Herstellung von doppelgurtigen Spundwand-
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eisen mit groCen Widerstandsmomenten aus Breitflansch- 
tragern. 2. IV. 31.

KI. 19 a, Gr. 6. H 128441. August Hahmann u. August Henkes, 
Hannover. Unterschwellung fur Eisenbahnscliienen, bestehend 
aus Eisenbetonąuerschwellen mit Langsrippen. 7. IX . 31.

KI. 19 a, Gr. 31. M 120742. August Metken, Duisburg-Wanheim u.
Rudolf Spranger, Duisburg-Wanheimerort. Vorrichtung zum 
Behobeln von Schienenkopfen. 16. V III. 32.

KI. 19 f, Gr. 2. II 131 300. Gottfried Hallinger, Patentverwertungs- 
gesellschaft m. b. H,, Essen. Vorrichtung zum Dichten des 
Hohlraumes zwischen dem Vortriebsscliild und der Tunnel- 
auskleidung. 25. III. 31.

KI. 20 h, Gr. 5. F 74330. Dr.-Ing. E. Froline, Dresden-A., u. Jakob 
Dietrich, Munchen. Vorrichtung zum Bremsen von Schienen- 
fahrzeugen mittels Hemmschuhen. 26. X. 32.

KI. 20 h, Gr. 5. V 26 354. Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf.
Hemmschuh fiir Schienenfahrzeuge mit einem Bedienungs- 
hebel. 11. II. 31.

KI. 37 a, Gr. 2. W 90 493. Fritz Weidemann, Frankfurt a. M. Glas- 
eisenbetondecke. 1. X II. 32.

KI. 37 d, Gr. 33/01. St 50000. Franz Stoli, Laubacli b. Kaisersescii, 
Bez. Koblenz. Verfahren zum Verkleiden von Mauerflachen. 
22. X. 32.

KI. 37 f, Gr. S.' W 85 847. Dr.-Ing. Kurt Wiendieck, Dusseldorf.
RaumabschluBdecke, insbes. fur weitgespannte Hallen. 4. V. 31.

KI. 42 k, Gr. 20/02. L  72 395. Losenhausenwerk, Diisseldorfer Maschinen- 
bau Akt.-Ges., Diisseldorf-Grafenberg, u. Dr. Wilhelm Spath, 
Wuppertal-Barmen. Verfahren zur Untersuchung fertiger 
technischer Gebilde, wie Briicken, Scliiffe, Tiirme in ihrem Ge
brauchszustand hinsichtlich ihres dynamischen Verhaltens; 
Zus. z. Pat. 584 553. 17. V II. 28.

KI. 42 k, Gr. 20/02. L  72 916. Losenhausenwerk, Diisseldorfer Maschi- 
nenbau Akt.-Ges., Diisseldorf-Grafenberg, u. Dr. Wilhelm 
Spath, Wuppertal-Barmen. Einrichtung zur Ausiibung des 
Verfahrens zur Untersuchung fertiger technischer Gebilde, wie 
Briicken, Schiffe, Tiirme in ihrem Gebrauchszustand hinsicht
lich ihres dynamischen Verhaltens; Zus. z. Pat. 584 553.
20. IX. 28.

KI. 42 k. Gr. 20/02. L  76 461. Losenhausenwerk, Diisseldorfer Maschi- 
nenbau Akt.-Ges., Diisseldorf-Grafenberg, u. Dr. Wilhelm 
Spath, Wuppertal-Barmen. Verfahren und Einrichtung zur 
Untersuchung fertiger technisclier Gebilde, wie Briicken, 
Schiffe, Tiirme in ihrem Gebrauchszustand hinsichtlich ihres 
dynamischen Verhaltens; Zus. z. Pat. 584 553. 17. X. 29.

KI. 42 k, Gr. 25. B 159 161. Dipl.-Ing. E. Błock u. Dipl.-Ing. H. Elling- 
haus, Essen. Verfahren zum Priifen von Metallen, insbes. von 
geschweiBten Werkstiicken, durch Biegen von Probestaben. 
ii-  I- 33-

KI. 80 b, Gr. 1/06. II 135 0S9. Hochtief Akt.-Ges. fiir Hocli- und Tief- 
bauten vorm. Gebr. Helfmann, Essen. Verfahren zur Herstel
lung hóchstdichter Kornmengen. 18. V. 33.

KI. 80 b, Gr. 1/09. N 35371. Bruno Neuhof, Berlin. Verfahren zur 
Verzógerung der Abbindung hydraulischer Bindemittel.
19- VI. 33.

KI. So b, Gr. 21/03. F 75 741 ■ Paul Fisch, Lyon, Frankreich; Vcrtr.: 
Dr. S. Hauser, Pat.-Anw., Berlin SW 68. Verfahren zur Ver- 
besserung hydraulischer Bindemittel, wie Zement oder Kalk.
12. VI. 32. Frankreich 22. IX . 32.

KI. 84 a, Gr. 3/10. L  80415. Alois Viktor Lutz, Ziirich, Schweiz;
Vertr.: Dipl.-Ing. A. Kuhn, Pat.-Anw., Berlin SW 61. Doppel- 
klappenwehr. 8. II. 32.

KI. 84 c, Gr. 2. E 43 079. Dipl.-Ing. Franz Eiler, Dresden-N. Vor- 
richtung zum Einspiilen liohler Pfahle. 28. VII. 32.

KI. 85 d, Gr. 14. S 97 840. Dipl.-Ing. Alois Siebeck, Ratingen. Ruck- 
saugeschutzYorrichtung fur Reinwasserleitungen. 7. IV. 31.

Bekanntgemacht im Patentblatt Nr. 3 vom 18. Januar 1934 
und vom gleichen Tage an im Reichspatentamt ausgelegt.

KI. 4 c, Gr. 37. K 129649. Fa. Aug. Klonne, Dortmund. Sicherheitsvor- 
richtung fiir Gasbehalter. 28. III. 33.

KI. 19 a, Gr. 14. P 67443. Franz Paulus, Aachen. Einteilige Schienen- 
klemme. 26. IV. 33.

KI. 19 a, Gr. 25. B 153 702. Dr.-Ing. Wolfgang Baseler u. Jakob Dietrich, 
Munchen. Beischiene fiir den ublichen Eisenbahnoberbau zum 
Befahren fiir gummibereifte Falirzeuge. 29. XII. 31.

KI. 19a, Gr. 27/02. N 33217. Dipl.-Ing. Otto Neddermeyer, Wabem, 
Bez. Kassel. Abfuhr der uber dem Seitenbankett bei der Reini- 
gung gleisloser Bettung ausgeworfenen Abfallstoffe. 27.1. 32.

KI. 20 h, Gr. 5. V 24.30. Dr.-Ing. Wolfgang Baseler und Jakob Dietrich, 
Munchen. NachbeeinfluBbarer Hemmschuh. 30. IV. 30.

KI. 80 b, Gr. 1/09. Z 19629. Georg Zimmermann, Radolfszell a. B. Ver- 
fahren zur Herstellung von Baumaterial mit eingebetteten Holil- 
raumen. 12. X. 31.

KI. 80 b, Gr. 24/06. A 65643. Hugo Andrich, Hamburg. Verfaliren zur 
Herstellung farbiger, insbes. griiner Spielplatzoberdecken aus 
Bimsstein o. dgl. Materiał. 5 .1. 32.

KI. 80 b, Gr. 25/10. F 74 352. StraBenbau-Gesellschaft M. Freudinger m.
b. H., Augsburg. Verfahrenzur Herstellungvon StraBenbaustoffen 
durćh Vermisclienvon Gesteinsklein, gelóstenbituminósen Stoffen 
und Asphalt. 27. X. 32.

KI. 81 e, Gr. 127. A66912. ATGAllgemeineTransportanlagen-Gesellschaft 
m.b. H., Leipzig. In vier Punkten auf einer Fahrwerksgruppe 
abgestiitzte Tagebauanlage. 19. VIII. 32.

KI. 84 b, Gr. 2. S 98120. Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin- 
Siemensstadt. Einrichtung zur Steuerung der Antriebsvorrich- 
tung fiir den Trog von Schleusen oder Schiffhebewerken. 19. IV. 
3i-

KI. 84 d, Gr. 1/03. A 67660. ATG Allgemeine Transportanlagen-Gesell- 
schaft m.b. H., Leipzig. Scliaufelradbagger. 11. XI. 32.

BUGHER b e s p r e c h u n g e n .

v. M a n g o l d t ,  H.: E i n f u h r u n g  i n d i e  h ó h e r e  M a t  h e - 
ni a t i k. Vollstiindig neu bearbeitet von Konrad K  n o p p. 3. Band: 
Integralrechnung und ihre Anwendungen. Funktionentheorie. Diffe- 
rentialgleichungen. 6. Aufl. 15 X23 cm. X VI u. 618 S. mit 103-Abb. 
VerIagvon S. Hirzel, Leipzig 1933. Preis geh.RM 15,— ; geb. RM 16,80.

Der 3. Band des ruhmlich bekannten Werkes ist in vollstandiger 
Neubearbeitung erschienen. Wie in der Neubearbeitung der beiden vor- 
hergehenden Bandę wurde die bewahrte Auswahl und Einteilung des 
Stoffes beibehalten. Jedoch gestaltec sich der Aufbau noch straffer und 
ubersichtlicher. Die vorderen Teile danken diese Besserung insbesondere 
ihrer einheitlichen Fundierung durch die Inhaltslehre. — Der erste Ab- 
schnitt iiber die unbestimmten Integrale geht vom elementaren Inlialts- 
begriffe aus, behandelt die Grundregeln der unbestimmten Integration 
und laBt die wichtigsten Arten der geschlossen darstellbaren Integrale 
uberblicken: Die Integrale der rationalen Funktionen, solche von ent- 
wickelten algebraisclien Funktionen und die Integrale einiger transzen- 
denter Funktionen. — Der zweite Abschnitt faBt den Inhaltsbegriff tiefer 
durch die Fragestellung: Weichen Punktmengen der Ebene kann ein 
Flacheninhalt zugesprochen werden und was ist unter demselben zu ver- 
stehen ? Die Antwort wird zunachst unter denjenigen Einschrankungen 
gegeben, die uns auf das bestimmte R ie  ma n n  sche Integral fiihren. Der 
Abschnitt enthalt also im wesentlichen die R iem a n n sch en  Integrabili- 
tatsbedingungen, den Mittelwertsatz und den Hauptsatz der Differential- 
und Integralrechnung. Es folgen Anwendungen und die Integration un- 
endlicher Reihen, sowie ein Absatz iiber naherungsweise Berechnung be- 
stimmter Integrale. — Im 3. Abschnitt wird der elementare Begriff des 
Flachen- bzw. des n-dimensionalen Raumstucks durch den der Punkt- 
menge im n-dimensionalen Raume ersetzt, und es wird die Frage nach 
einem verniinftig definierten Inhalte einer solchen Punktmenge gestellt. 
DaB dieses Inhaltsproblem fiir n =  3 in allgemeiner Form unlosbar ist,

hat zuerst H a u s d o r f f  gezeigt. Von den beiden wichtigen.speziellenLó- 
sungen des Inhaltsproblems behandelt das vorliegende Werk naturgemaB 
die von P e a n o  und J o r d a n  gegebene Antwort, wahrend der 
L e b e s g u e  sche Integralbegriff hier beiseite bleibt.

Der vierte Abschnitt ist den Langenberechnungen, Bogendifferen- 
tialen und Kurvenintegralen gewidmet. Der fiinfte fiigt in ausnehmend 
gliicklicher Weise die Elemente der Funktionentheorie einer komplexen 
Veriinderlichen in das Werk ein. Aus seinem Inhalt seien liervorgehoben: 
Der C a u c h y  sche Integralsatz und seine Folgerungen, die analytische 
Fortsetzung (Kreiskettenverfahren), singulare Punkte, die L a u r e n t -  
sche Entwicklung und der Residuensatz.

Abschnitt 6 und 7 beliandeln die mehrfachen Integrale und ihre An
wendungen. Es folgen die Integralsatzc von G a u B ,  G r e e n  und
S t  o k e s , uneigentliche Integrale, die Gammafunktion und die F o u 
r i e r  schen Reihen.

Der Band schlieBt mit einem inhaltlich und didaktisch gescliickt 
begrenzten Abschnitte iiber Differentialgleicliungen. — Ubersichtlich- 
keit und organisclier Aufbau, Verstandlichkeit der Darstellung ohne 
Minderung der wissenschaftlichen Strenge sind die Vorziige des Werkes, 
das jedem empfolilen werden kann, der ernstlich um seine Ausbildung 
in der Hóheren Matliematik bemiiht ist. H a e n z e 1.

H o h e n e m s e r ,  K.  und P r a g e r, W. :  D y n a m i k  d e r  S t a b -  
w e r k e .  Eine Schwingungslehre fur Bauingenieure. 16 X24 cm, 
VI/3&7 S. mit i39Textabbildungen. Verlagjulius Springer Berlin, 1933- 
Preis brosch. RM 32,50, geb. RM 34,— .

Die Schwingungsvorgange in Maschinenfundamenten, Briicken usw. 
finden eine dauernd zunehmende Beachtung auch seitens der Bauinge
nieure. Bei Briickenprojekten wurde in letzter Zeit ófter die Frage nach 
den zu erwartenden Eigenfreąuenzen gestellt. Die Bauingenieure sind
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daher in stcigendem MaBe gezwungcn, sich mit Schwingungsfragen zu 
beschaftigen. Da aber die fiir solclie Untersuchungen erforderlichen 
Hilfsmittel in zahlreichen Zeitschriftenaufsatzen verstreut und noch nicht 
in die Taschenbucher aufgenommen sind, wurde es oft ais stórend emp- 
funden, daB bisher ein geeignetes Buch felilte, in dem die Grundlagen und 
die wiclitigsten Methoden insbesondere zur Berechnung der Eigenfre- 
quenzen von elastischen Systemen in ubersichtlicher Darstellung kritisch 
zusammengefaBt sind.

Hier will das vorliegende Buch Abhilfe schaffen, dessen Inhalt sich 
wie folgt gliedert: Grundbegriffe der Schwingungslehre, Allgemeine 
Methoden fur Stabe mit Einzelmassen und mit stetiger Massenverteilung, 
Differentialgleichung.Grundgleicliung, FreąuenzengleicliungenundNahe- 
rungsberechnung der Eigenschwingungszahlen von Stabwerken, Kon- 
trolle der Naherungen. Bei grdBcrer Zahl der homogenen Einzelstabe 
versagen die strengen Methoden. In diesen Fallen und bei veranderlicher 
Steifigkeit oder Massenverteilung sind die verschiedenen Methoden zur 
angenaherten Berechnung der Eigenschwingungszahlen zu verwenden. 
Die Energiemethode, die Methode des benachbarten Tragwerks und die 
der reduzierten Tragheitsmomente wird an Beispielen von einfaclien und 
kontinuierlichen Balken sowie Fachwerken gezeigt. Den AbschluB des 
Kapitels bildet eine Untersuchung des Einflusses der Rotationstragheit 
und der Langskrafte. Das folgende Kapitel beliandelt die Berechnung 
der erzwungenen Schwingungen infolge von schwingenden Lasten mit 
festem Angriffspunkt. Fur die Berechnung von kontinuierlichen Tragern 
und Rahmentragwerken wird der Drei- bzw. Viermomentensatz der Stab- 
werksdynamik benutzt,der vollkommen d e r C l a p e y r o n  schenGleichung 
bzw.der B 1 e ichschenVerallgemeinerung entspricht. AuchdieErmittlung 
der Ausgleichsschwingungen bei plótzlicher Lastanderung und infolge 
gleichfórmig bewegter Lasten hat eine kurze Behandlung gefunden. Ais 
letzte Kapitel des Buches findet man eine zusammenfassende Darstellung 
der dynamischen Berechnungsmethoden der Stabwerke und 40 Seiten 
Funktionentafeln, mit dereń Hilfe die Zahlenrechnungen fiir aus homo- 
genenStaben bestehendeTragwerkewesentlich erleichtertwerdenkonnen.

Die fiir die praktisch wichtigen Stabwerke in Betracht kommenden 
Berechnungsmethoden sind in leicht verstandliclier Darstellung gegeben 
und durch zahlreiche gute Beispiele erlautert. Das Buch ist deshalb ge- 
eignet, die oben erwahnte Lucke auszufiillen. Eine ausfuhrlichere Be
handlung der bei Fachwerken auftretenden Fragen, auch in den Bei
spielen, warc jedoch erwiinscht gewesen. Leider ist der Preis des Buches 
etwas hoch ausgefallen, was wenigstens teilweise durch die behaglich 
breite Darstellungsweise bedingt sein diirfte. Ferd. S c h l e i c h e r .

P e t r y ,  W .: Der BetonstraBenbau. Neue Ausgabe mit Nachtrag
10,5 x i6 c m . 124 Seiten mit 49 Abb. Sammlung Goschen, Band 976. 
Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1933. Preis 
geb. EM 1,62.

Es ist bedauerlich, daB bei der Neuausgabe dieses Bandchens nicht 
gleichzeitig eine Um- und Uberarbcitung des im Jahre 1927 geschrie- 
benen Textes stattgefunden hat. So kommt es, daB veraltete Anschau- 
ungen iiber BetonstraBenbau sozusagen in neuem Gewand auftreten und 
so leicht zu Irrtumern fiihren konnen. Einen gewissen Ausgleich bietet 
ein zwólf Seiten langer summarischer Nachtrag, in dem die neueren 
Erfahrungen und Vorschriften, wie sie das Merkblatt der Studien- 
gesellschaft fur AutomobilstraBenbau von 1933 entlialt, niedergelegt 
sind. Es wiire in Anbetracht der Wichtigkeit der BetonstraBe fiir den 
neuzeitlichen Strafienbau zu wunschen, daB bald eine durchgreifende 
Neubearbeitung des Bandchens nach Text und Abbildungen erscheinen 
wurde, in der neben der historischen Seite des Betonstraflenbaues auch 
die baupralctische voll zur Geltung kame. Dr.-Ing. y. M e n g.

S t o l p e r ,  H. :  B a u e n  i n  H o l z ,  Blockbau, Fachwerk, Platten- 
bau und Hallenbau. Die Baubiiclier, Bd. 14.- Quartformat. 148 Seiten. 
Mit 68 Konstruktionstafeln und 130 Abbildungen ausgefiihrter Bauten. 
Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart 1933. Preis kart. RM 13,50.

Einfiihrenden kurzeń Abhandlungen uber das Holz ais Baustoff, 
die Werkholzer und den Zusammenhang zwischen Stoff, Bauweise und 
Gestaltung folgt eine Sammlung gut durchgezeichneter Konstruktions- 
blatter zum Hausbau in Holz, in denen die wichtigsten Konstruktions- 
Einzelheiten aus den europaisclien Holzbauweisen in Rissen, Schnitten 
und Isometrien verarbeitet sind. Bildbeispiele alter und neuer Hoch
bauten bringen Perlen der Holz-Wohnbaukunst aller Lander. In gleicher 
Weise bildlich aber weniger vollstandig beliandelt sind Hallenbauten 
und einige Ingenieurbauten in Holz. Knappe Abhandlungen iiber 
Holzverbindungen und ,die statischen Grundlagen des Hallenbaus 
schlieBen, zusainmen mit einigen erganzenden GrundriBdarstellungen 
zu den Bildbeispielen, das Werk ab. Die in der bekannten geschmack- 
vollen Ausstattung der ,,Baubiicher“  gehaltene Sclirift, welche eine 
lehrreiche Uberschau iiber die verschiedensten Holzbauweisen mit 
schmucken Bildern in gliicklicher Weise vereinigt, bedeutet in erster 
Linie eine Feinkost fiir Architekten und solche Techniker, die das 
Formproblem in der Technik beschaftigt. H u m m e l .

Y o c a t i o n a l G u i d a n c e  i n E n g i n e e r i n g L i n e s ,  Heraus
gegeben von der „American Association of Engineers". 16 X24 cm. 
521 Seiten und 50 ganzseitige Abbildungen. The Mack Printing 
Company, Easton, Pa., 1. Aufl., 1933. Preis gebunden Dollars 2,50

fiir Einzelexemplare und Dollars 2,— fiir zehn und mehr Exemplare 
einschlieBlicli Porto.

Das Buch wendet sich vornehmlich an die Studierenden technischer 
Hoclischulen, die vor der engeren Berufswahl stehen und einen klaren 
Begriff von den Betatigungsmógliclikeiten in den verschiedenen Zweigen 
der Technik bekommen wollen. Es entha.lt jedoch viel mehr ais der 
Titel verspricht, denn es fesselt auch den reifen Leser durch die klare 
Darstellung der Rolle des Ingenieurs im amerikanischen Geistes- und 
Erwerbsleben. Aus diesem Grund verdient sein Inhalt besonders in 
Europa die gróBte Beachtung.

Ein Hauptreiz des Buches besteht in dem herzlichen und kamerad- 
scliaftlichen Ton, mit dem die Verfasser der einzelnen Abschnitte zu der 
jiingeren Technikergeneration iiber ihr Berufsleben plaudern. Diese 
Yerfasser — etwa fiinfzig an der Zahl — gehoren ausnahmslos zu den 
„oberen Zehntauscnd" der śilteren Generation der amerikanischen 
Technikerschaft und die im Anhang enthaltenen Lebensbeschreibungen 
dieser Verfasser stellen zugleich einen interessanten Beitrag zu der 
Geschichte der amerikanischen Technik dar.

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste, allgemeine, beschaftigt 
sich mit dem Wesen der Hauptfacher einschlieBlicli teclinische Journa- 
listik, der Ethik der technischen Arbeit und den Voraussetzungen fiir 
eine erfolgreiche Betatigung ais Techniker. Die wirtschaftliche Lage des 
Technikers wird in iibersichtlicher Weise an der Hand von statistischen 
Angaben und Schaubildern erortert und der Anfanger findet sogar eine 
Anleitung fiir die beruflich am nutzbringendste Venvendung seines 
Erstlings-Einkommens. Der bekannte Schriftsteller S t u a r t  C h a s e  
ist durch ein geistreich geschriebenes Kapitel aus seinem Buch „The 
Nemesis of American Business" vertreten.

Der zweite Teil behandelt kapitelweise 39 Sonderfacher der Technik. 
Sein Inhalt wird durch ganzseitige Abbildungen hervorragender amerika- 
nisclier Schópfungen auf dem Gebiet dieser Sonderfacher erganzt.

Bedenkt man schlieBlich den fiir mitteleuropaische Verhaltnisse 
unglaublicli niedrigen Preis des stattlichen Bandes, so kann man wohl 
sagen, daB dem Buch die weiteste Verbreitung gebiihrt und man kónnte 
nur wunschen, daB einmal ein deutschspracliiges Gegenstiick entsteht. 
Der Herausgeber des Sammelwerkes, der bekannte amerikanische 
Briickenbauer J. A. L  W a d d e 11 , hat sich durch seine erfolgreiche 
Miihewaltung nicht blofl den Dank der kommenden Generation sondern 
auch den Beifallder reifen Technikerschaft verdient. K . T e r z a g h i .

W a l e  l i ,  O.: E n t w u r f  u n d  A u s f u h r u n g  v o n  S t a u -
u n d  K a n a l d a m m e n  a u s  E r d e  u n d  F e l s .  16x240111 
VII/234 Seiten mit 108 Textabbildungen. Verlag Julius Springer, 
Berlin 1933. Preis geb. RM 22,50.

Das Buch verfolgt den Zweck, durch ubersichtliche Darstellung 
der bisherigen Erfahrungen im Bau von Staudammen die einschlagige 
Bautatigkeit in Deutschland anzuregen. Es behandelt folgende Gegen- 
stande: Die Vorarbeiten, den Entwurf, die Bauausfiihrung und den 
Betrieb.

Der Abschnitt iiber Vorarbeiten bringt eine Aufzahlung der ge- 
brauchlichen Untersuchungsverfahren ohne jedoch zu denselben kritisch 
Stellung zu nehmen. Man vermiBt ein Kapitel iiber das elektrische 
Potentialverfahren, das im Laufe der letzten Jahre im Dammbau auBer
ordentlich wertvolle Dienste geleistet hat. Ebenso fehlen Hinweise 
betreffend die Ermittlung von Durchlassigkeits-Profilen fiir jene Teile 
des Gelandes die vor dem Einstau iiber dem Grundwasserspiegel liegen.

Die Abschnitte iiber Entwurf und Ausfuhrung stellen einen ziemlich 
vollstandigen Auszug aus dem einschlagigen Schrifttum dar und ent- 
heben den Leser im Bedarfsfall der Muhe, selber die Literatur zusammen- 
zutragen. Der deutsche Ingenieur wird den ausfiihrlichen Abschnitt 
iiber gespulte Damme begruBen, doch merkt man diesem Abschnitt an, 
daB der Verfasser die einschlagigen Kenntnisse vornehmlich aus dem 
Schrifttum geschópft hat. Uber die mit dem Spiilverfahren und mit 
den Felsdammen (Steinschiittung) gemachten ungunstigen Erfahrungen 
ist namlicli bisher noch wenig in die Offentlichkeit gedrungeri. In dem 
Abschnitt „Kontrolle" vermiBt man einen Hinweis auf das zukunfts- 
reiclie H e r t w i g sche Schwingungsverfahren.

Trotz der Lucken die das kleine Buch aufweist, wird es sich infolge 
der iibersichtliclien Darstellung des Gegenstandes und der wertvollen 
Literaturnachweise zweifellos viele Freunde erwerben. K. T e r z a g h i.

R o u s e , H . : V e r t e i l u n g  d e r  l i y d r a u l i s c l i e n  E n e r g i e  
b e i  e i n e m  l o t r e c h t e n  A b s t u r z .  Theoretisclie und experi- 
mentelle Untersuchungen der Wirkung gekriimmter Strombahnen, 
ausgefiihrt im FluBbaulaboratorium der Technischen Hochschule zu 
Karlsruhe. 8°. 41 S. mit 20 Abbildungen und 3 Planen. Verlag von 
R. Oldenbourg, Munchen 1933. Preis brosch. RM 3,60.

In der vorliegenden, im FluBbaulaboratorium der Technischen Hoch
schule Karlsruhe entstandcnen Abhandlung ist der Versucli gemacht, die 
Druck- bzw. Energieverteilung in einem iiber einen lotrechten Absturz 
iiberfallenden Stralil unter Anwendung des K o c h  schen Stiitzkraft- 
satzes (Impulssatz) zu erfassen.

Wahrend es dem Verfasser gelungen ist, fur den Gesamtdruck eines 
beliebigen Querschnittes aus dem Impulssatz theoretische Gleicliungen 
zu entwickeln, konnte fiir die Druckverteilung in der Lotrechten ledig- 
lich eine empirische Formel abgeleitet werden.



DER BAUINGENIEUR
2. FEBRUAIt I93-I- BUCHERBESPREĆHUNGEN. 61

Durch die umfangreichen und sorgfiiltigen Messungen werden die 
Bezieliungen zwischen Druck- und Geschwindigkeitsverteilung bei ge- 
krummten Stromfadenverlauf geklart. Aufierdeni bestatigen sie die 
Giiltigkeit des Ahnlichkeitsgesetzes auch fur den vorliegenden Fali, bei 
dem die Schwerkrąftwirkung ausschlaggebend ist. Dr. M u s t e r l e .

Mi t  t e i l  u n g e  n d e s  H y d r a u l i s c h e n  I n s t i t u t s  d e r  
T e c h n i s c h e n  H o ,c li s c h u l e  M ii n c li e n. Herausgegeben 
vom Institutsvorstand Prof. Dr.-Ing. D. T l i  o m a. Heft 7. 8°. 
86 S. mit 115 Abb. Verlag R. Oldenbourg, Miinclien und Berlin, 1933. 
Preis geh. RM 5,80.

Der hohe wissenschaftliche und praktische Wert der in den Mittei- 
lungen des Hydraulischen Instituts veróffentlichten Arbeiten ist in den 
Besprechungen der fruheren Hefte bereits mehrfach iiervorgehoben wor
den. Auch das neue Heft legt wieder Zeugnis ab fiir den FleiB und fiir die 
Forschungsleistung des Instituts. Es ist selbstyerstandlich, daB dic 
Arbeiten an friihere Erkenntnisse anschlieBen, und so bilden die hier mit- 
geteilten vier Abhandlungen mehr oder weniger Fortfiihrungen von 
Arbeiten. die in den,vorhergegangenen Heften bekanntgegeben wurden.

W. B ii r n e r bringt mit seinen Untersuchungen iiber die Schmier- 
fahigkeit von Olen und Starrfetten (insbesondere beim Gleiten von Stahl 
auf verschiedenen Metallen) eine Erganzung der Arbeiten von R. Voit- 
iander (Heft 3 u. 5). — Die Untersuchungen an t)berfallen von O. D i i 1 - 
m a n n haben besonders fiir den Bauingenieur praktischen Wert, wenn 
auch der erste Teil, EinfluB von Beruhigungseinbauten auf den 'Oberfall- 
beiwert, doch vorwiegend versuchstechnisclie Bedeutung hat. Beson
ders sei aber auf die wertvollen Feststellungen iiber den Druckverlauf am 
Wehrkórper bei abgerundeter Wehrkrone hingewiesen. — C. IJ. K i 11 - 
re d  g e  behandelt die Vorgange bei Zentrifugalpumpen-Anlagen, nach 
plotzlichem Ausfallen des Antriebes, durch die Wasserschlage in den 
Rohrleitungen auftreten konnen. — Die Ycrsuche von T. Ch. S e n  mit 
einem Hitzdraht-Instrument zur Bestimmung der jeweiligen GróBe und 
Richtung der órtiichen Wasserstrómung sind sehr beachtenswert. Dic 
Anordnung der drei Hitzdrahte nach den Kantełi einer Pyramide ergab 
die Móglichkeit, die jeweilige Raumrichtungderortlichen Geschwindigkeit 
des Wassers zu ermitteln. Die Feststellung, daB eine Gasbiklung an den 
blanken Platindrahten keinen nennensw-erten EinfluB auf das Messungs- 
ergebnis hat, ist wichtig, weil so mit einem geeigneten Schreibapparat 
die turbulente Stromung im Wasser verfolgt werden kann. Dadurch, 
daB die Leitungswiderstande sich fast augenblicklich mit den zeitlichen 
Scliwankungen der W'assergeschwindigkeit andern, wird durch den Wech- 
sel der Stjromstarken auch fast augenblicklich der Schreibapparat be- 
einfluBt, R. W i n k e 1.

F e s t s c h r i f t  a n 1 a B 1 i c li d e s  25 j a h r i g e n B e s t e h e n s  
d e r  S t a a t l i c l i e n  T u n g - C h i  U  n i v  e r s i t  a t z u W o o - 
s u n g ,  C h i n a i  9 32.  19x27 cm. XVI/203 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen im Text.

Aus AnlaB des 25jahrigeh Jubilaums der Tung-Chi Universitat in 
China am 20. Mai 1932 ist eine Festschrift herausgekommen, die in 
einer auBerst reichhaltigen Reihe von Aufsatzen einen lebendigen 
Querschnitt durch das Wirlcen und Schaffen an dieser hochbedeutenden 
Kultur- und Lehrstatte gibt.

Der eigentliche Jubilaumstag fiel ungliickliclierweise in eine Zeit 
hartester Priifung des chinesischen Staates infolge des bewaffneten 
Konflikts zwischen China und Japan, der auch die Universitiit in stiirkste 
Mitleidenschaft gezogen hat. Jedoch der unermudlichen Zahigkeit der 
chinesischen Leitung sowie der deutschen und chinesischen Dozenten- 
schaft unter Mitarbeit der Studierenden und fruheren Absolventen der 
Universitat ist es gelungen, nach Beendigung der Kampfe den Wieder- 
aufbau tatkriiftig in die Wege zu leiten und in kiirzester Zeit zu vollenden.

Wir wiinsclien mit allen Freunden der Anstalt, daB ihr ais Denkmal 
deutschen Geistes und deutscher Arbeit in den nachsten 25 Jahren eine 
gedeihliche Aufwartsentwicklung zum Nutzen der chinesischen Jugend 
und zur Starkung der deutsch-cliinesisclien Freundschaft beschieden 
sein móge.

NEUERSCHEINUNGEN.

B r e n n e c k e ,  L.  f  und E.  L o h m e y e r :  D e r  G r u  n d  b a u -  
Band III. Die einzelnen Griindungsarten mit Ausnahmeder Pfahlrost- 
griindung. 4., neubearbeitete Auflage. Verlag Wilh. Ernst & Sohn, 
Berlin 1933. Bisher sind 5 Lieferungen erschienen. Preis fiir Lieferung 
x u. 2 je RM 5,70; fiir Lieferung 3 RM 3,40, fiir Lieferung 4 RM 5,70 
und fiir Lieferung 5 RM 4,60, jewreils geheftet.

E m p e r g e r , F . : H a n d b u c h  f i i r  E i s e n b e t o n b a u .  Bd. IX : 
Belialter, Maste, Scliornsteine, Rohrleitungen. 4., neubearb. Auflage. 
Verlag Wilh. Ernst & Sohn, Berlin 1933. Bisher sind sechs Lieferungen 
erschienen. Preis je Lieferung geh. RM 5,50.

Besprechung erfolgt insgesamt nach AbscbluG samtlicher Liefe
rungen.

D a s  R o l i r  i m D i e n s t v o n G a s u n d  W a s s e r .  Heraus
gegeben von den Mannesmannróhren-Werken, Dusseldorf 1933. 
n ,5  x x 6,5 cm. 286 Seiten mit 75 Abb. und zahlreichen Tabellen und 
Nomogrammen.

P r e i s s t e i g e r u n g e n  v o n  R o h s t o f f  e n  u n d  H a l b -  
f a b r i k a t e n  u n d  i h r e  A u s w i r k u n g e 11 a u f  d i e  
P r e i s e  h a n d w e r k e r l i c h e r  A r b e i t e n .  Herausgegeben 
vom Reichsstand des deutschen Handwerks. I. Grundsatzliches zur 
Frage der Preispolitik des Handwerks. II. Entwicklung der Preise 
einzelner Baustoffe im laufenden Jahr. III. Zusammenstellung der 
Preissteigerungen. IV. Auswirkung der Preissteigerungen im Bau- 
gewerbe. 21 X29,6 cm. 25 Seiten und 1 Kurventafel. Berlin 1933.

S t e g g e w e n t z ,  J . H. : D e I n v  1 o e d v a n  d e  G e t i j b e w e -  
g i n g  v a n  Z e e e n  e n  G e t i j r i v i e r e n  o p  d c  S t i j -  
g h o o g t e  v  a n G r 0 n d w a t e r. 16x24,7 cm. VIII/i38 Seiten 
mit xS Abb; Naamlooze Vennootschap W. D. Meinema. Delft 1933.

H e r m a n n s ,  H. :  D e r  s t a n d i s c h c  W i r t s c h a f t s -  u u d 
S t a  a t s  a u f  b a u  d e s  F a s c h i s m u s .  Mit t)bersetzung der 
, .Carta del I.avoro'‘ und des Kollektiv-Arbeitsvertrages der Hiitten- 
und Maschinenindustrie. 14,7x20,80111. 55 Seiten. Yerlag fiir
nationale Politik, Kultur und Aufklarung, Potsdam 1933. Preis 
RM — ,60.

R e g e l ą u e r s c l i n i t t e  f i i r  d i e  N e u a n l a g e  v o n  S t r a 
Be  n. Ausgearbeitet vom AusschuB ..Planung" der Stufa. Verlag 
der Studiengesellscliaft fiir AutomobilstraBenbau, Berlin-Charlotten- 
burg 2, Knesebeckstr. 30. Preis RM 0,50 zuziigl. Porto.

M e r k b l a t t  ii b e r  P f l a s t e r s t e i n e  a u s  K u p f e r h o c h -  
o f e n s c h l a c k e .  Anhang zur Denkschrift iiber die Verwendung 
von Steinpflaster aus Natursteinen. Ausgearbeitet vom AusschuB 
,,SteinpflasterstraBen“ der Stufa. Verlag wie oben. Preis RM 0,20 
zuziigl. Porto.

B 1 a u , K .: Z u r  E n t w i c k l u n g  d e r  l a n d l i c l i e n  S i e d - 
l u n g  a m O b e r r  h e i  n. Heft 1 der Siedlungsstudien. Veróffent- 
lichungen des Seminars fiir Stadtebau, Stadtwirtschaft und Siedlung 
der Techn. Hochschule Fridericiana Karlsruhe. Herausgegeben von 
Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. poi. H e i l i g e n t h a l .  16 x 23 cm. 39 S. 
u. 12 S. Anhang mit histor. Planen u. Abb. Verlag G. Braun, Karls
ruhe 1933. Preis geh. RM 3,— .

K  o 11 m a n n: F u B b ó d e n  a u s d e u t  s c h e m H o 1 z. 15 X2i cm. 
38 S. mit 30 Abb. Preis RM 0,80.

S t o y - S e i d e l :  N a g c l v e r b i n d u n g e n  i 111 H a l l e n -  u n d  
W o h n u n g s b a u  nach DIN 1052. 15 x 21 cm. 39 S. mit 28 Abb.
u. 1 Zahlentafel. Preis RM 1,20.

l i r d  m a n n ,  W. : II o 1 z 111 a s t e n i m  F r e i l e i t u n g s b a u .
1 5 x 2 1  cm. 18 S. mit 8 Abb. Preis RM 0,50.

Die drei Abhandlungen sind dic Hefte 5, 6 u. 7 der Schriftenreihe der
Arbeitsgemcinschaft Holz (Reichsforstwirtschaftsrat und Deutscher
Forstverein). Neudeutsche Verlags- nnd Treuhand-Gesellschaft m. b. H.,
Abt. „Der deutsche Forstw-irt". Berlin, Noyember 1933.

B e h r e n s ,  H.: D i e  L ń f t u n g  v  o n A u f e n t h a 11 s - u n d
V e r s a m 1111 u n g s r ii u ni e 11. Vortrage und Aussprachen, ge
halten im Verein Deutscher Heizungsingenieure, Bezirk Berlin E. V. 
DIN A 4, 1S6 S. mit 125 Abb. und 9 Tafeln. Verlag des Kuratoriums 
der Zeitschrift „Heizung und Liiftung“ . Berlin 1933. Preis kart. 
RM 4,— , geb. RM 5,50.

G, i n s b e r g , O .: H e r m a n n  l i e c k n a g o l s  H i 1 f s t a b e 11 e n 
z u r  B e r e c h n u n g  v o n  W a r m w a s s e r h e i z u 11 g e n. 6. 
vollstandig neubearbeitete Auflage. 21 X 30 cm. 35 Seiten (46 Zahicn- 
tafeln). Preis geh. RM 4,— .

R o t h e . R . :  H o  h e r e M a t h o m a t  i k , Teil IV. Dbungsaufgaben, 
Fornielsammlung. 2. Heft. Teubners Jlath. Leitfaden. Bd. 34.
13 x 20,5 cm; 52 S. mit 41 Textabb. Yerlag B. G. Teubner, Leipzig 
und Berlin 1933. Preis geh. RM 2, — .

Besprechung erfolgt fiir alle Hefte zusammen nach Ersclieinen der
weiteren Hefte.

C a r t e r ,  H. :  T u t - e n c h - A m u - n .  E i n  a g y p t i s c h e s
K ó n i g s g r a b .  Entdeckt von Earl of Carnarvon |  und Howard 
Carter. Dritter (SchluB-) Band. 15,5 X23,5 cm. 240 Seiten mit 
I56 Abb. nach photographischen Aufnahmen von H. Burton sowie 
Anhangen von Douglas E. Derry und A. Lucas. Ver!ag F. A. Broclc- 
haus, Leipzig 1934. Preis geh. RM 7,50, i. Gzi. geb. RM 9,50.

D e u t s c h e r  R e i c h  s b a h n k a l e n d e r  1 9 3 4 .  8. Jahrgang.
Herausgegeben vom Pressedienst der Deutschen Reichsbahn. Yerlag 
Konkordia-Verlag, Leipzig. Preis RM 3,60 in Kalenderform, RM 4,50 
in Buch form.
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Noch nicht endgulfig!

Berechnungsgrundlagen fur Stahl im Hochbau
Ausschuft fiir einheitliche technische Baupolizeibestimmungen

DIN

Enłwurf 2 
E 1050

E in s p r u c h s fr is t:

V o r b e m c r k u n g  
Entwurf und Ausfuhrung von Stalilhochhautcn und von tragcnden 

Bauteilen aus Stalil im Hochbau fordcrn cinc griindliche Kcnntnis 
dieser Bauweisen. und der anerkannten Regeln ihrer Herstcllungstechnik. 
Dalier darf der Bauherr nur solchc Fachlcute und Unternehmer damit 
betrauen, die dieśe Kcnntnis haben und eine sorgfaltige Ausfuhrung 
gewalirleisten. (Vgl. §§ 222, 230, 330 und 367, Ziffer 14 und 15 RStGB 
und § 831 BGB.)

Fur die Berechnung und Ausfuhrung von SchweiBverbindungen sind 
die ,,Vorschriften fiir geschwciCte Stalilbauten — DIN 4100" mall- 
gebend.

I. Geltungsbereich und allgfemeine baupolizeiliche Vorschriften
§ 1. G e 11 u n g s>l> e r c i c h

Die „Berechnungsgrundlagen fiir. Stahl im Hochbau" gelten fiir 
Samtliche Bauteile aus Stahl im Hochbau. Sie gelten auch fiir Bauten 
zu voriibergehenden Zwecken, fiir fliegcnde Bauten, Baugeriiste l , Lehr- 
gcriiste, Schalungsstutzen und Kranbalinen.

Fiir Stahlbrucken und Stahlstegc unter StraBen, FuBwegen, StraBen, 
Klein- und Feldbahnen sind die ,,Berechnung.sgrundlagen fiir stiihlerne 
StraBenbriicken — DIN 1073 — " zugrunde zu legen.

Fiir Stahlbrucken unter Eisenbahngleisen und Industriebahnen, fiir 
ihre Łelirgeruste und Schalungsstutzen sind die „Berechnungsgrundlagen 
fiir stiihlerne Eisenbahnbrucken (BE)*' zugrunde zu legen.

Fiir Maste in Starkstromanlagen, auch wenn sie auf massivem 
Sockel aufgestellt sind, gelten folgende Vorschriften:
YDE02I0 „Vorschriften fiir den Bau von Starkstrom-Freileitungen 

V. S. F ."
VDE 0217 ,,Bahnkreuzungsvorschriften fiir fremde Starkstromanlagen

B. K. V ."
VDE 0218 „Vorschriften fiir die Kreuzung von ReichswasserstraBen 

durch fremde Starkstromanlagen W. K. V / '
VDE 0220 „Allgemeine Vorśchriften fiir die Ausfuhrung unii den Be- 

trieb neuer elektrischcr Starkstromanlagen (ausschl. der 
elektrischen Bahnen) bei Kreuzungen und Niilicrungen von 
Telegraphen- und Fernsprechleitungeu."

VDE 0221 Ausfiihrungsbestimmungen des Reichspostministers zu den 
„Allgemeinen Vorschriften fiir die Ausfuhrung und den Be- 
trieb neuer elektrischer Starkstromanlagen (ausschl. der 
elektrischen Bahnen) bei Kreuzungen und Naherungen von 
Telegraphen- und Fernsprechleitungen.'1 

Fiir Funktiirme gelten die Sondervorschriften der Deutschen 
Reich spost.

Fiir Gasbehalter sind die „Normalbedingungen fiir die Herstellung 
und Lieferung von Gasbehaltern fiir Niederdruck", aufgestellt von tłem 
Deutschen Verein von Gas- und Wasserfachmannern e. V. unii den 
Deutschen Gnsbehalter-Fabrikanten, maBgebend.
§2. B  a u v  o r 1 a g e n

Der Bauherr, iler Entwurfsverfasser und vor Beginn der Arbcitcn 
auch der ausfiihrende Unternehmer haben die Yorlage zu unterschreiben. 
Wird ilie Ausfiihrung einem anderen Unternehmer iibertragen, so ist 
dies der Baupolizeibehorde sofort mitzuteilen.
§ 3. S o n d e r b a u w e i s e n

Abweichungen von diesen Vorschriftcn, vor allem Sonderbauweisen, 
bedurfen der Genehmigung durch die zustandige Behorde des Landes2.

II. Allgemeine Vorschriften fiir die Festigkeitsberechnung
§4. A l l g e m e i n e  B e z e i c h n u n g e n

Fur die Bezeichnungen in den Festigkeitsberechnungen unii Zeich- 
nungen gilt DIN 1350 „Zeiclien fiir Festigkeitsbereclinungen“ .
§ 5. W e r t e  v o n E,  G und

1 Bei der Ausfuhrung von Baugerusten sind die Sonderbestimmungen 
ller ortlichcn Polizeiverordnungen zu beachten (z. B. Bcrliner Geriiśt- 
verordnung vom 9. Aiigust 1930).

2 Fiir PreuBcn sielie ErlaB des Herrn PreuB. Min. f. Volk$wohIfahrt 
vom 4. 7, 1930 — II 6200 31. 5. betreffend Zulassung neuer Bauweisen.

I. M a i 1934

T  a f e 1 1

Baustoff
E =  Elastizitiits- 

modul 
kg/tm2

G=Schubmodul

kg/cm2

at =  Warme- 
dehnzahl 

(linear)

FluBstahl, Stahl- 
gufl u.geschmie- 
deter Stahl . . 1 100 000 810 000 0,000 012

GuBeisen. . . . I OOO OOO 380 OOO 0,000 010

§6. I n h a l t  d e r  B e r e c h n u n g
Die Festigkeitsberechnung soli ausreichend angeben:

a) die der Berechnung zugrunde gelegtcn Belastungen und StoBzahlen 
nach DIN 1055,

b) die fiir die Ausfuhrung vorgesehenen Werkstoffe,
c) die Eigengewichte aller wesentlichen Teile,
d) ilie Quersclinittsformen und Quersclinittswerte aller wesentlichen 

Bauglieder,
: e) die groBten ermittelten und die zulassigen Spannungen der ein

zelnen Bauglieder,
f) die GrdBe der Durchbiegung, soweit dies nach § 15 erforderlich ist,
g) falls erfortlerlich, den Stamlfestigkeitsnachweis gegen Abheben und 

Umkippen.
§7, E i n z e l h e i t e n  d e r  B e r e c h n u n g  

1. G e u a u i g k e i t s g r a d  
Fiir die Ausrechnung geniigt im allgemeinen die Genauigkeit, ilie 

der Gebrauch eines guten Rechenschiebcrs oder ein sorgfaltig durch- 
gefiihrtes zeichnerisches Vcrfahren bietet.

In besonderen Fallen, z. B. bei statiscli unbestimmten Systemen 
oder bei der Berechnung ller Ordinaten der EinfluBlinien, kann eine 
gróBere Genauigkeit erforderlich werden.

2. N a c h  w c i s  d e r  S p a n n u n g e n  
Die Grenzwerte der Stabkrafte, Momente, Querkrafte und Auflager- 

krafte sind, wenn erforderlich, getrennt fiir die standigen Lasten, die 
Nutzlasten und die iibrigen Lasten (Wind, Schnee, Temperatur usw.) 
zu bestimmen. Aus den Grenzwerten sind dic Spannungen zu ermitteln 
und den zulassigen Spannungen gcgenuberzustellen.

3. A u B e r g e w 6 h n 1 i c h e F o r  tn e 1 u 
Fiir auBergewóhnliche Formeln ist die Quelle anzugeben, wenn sie 

allgemein zuganglich ist. Sonst sind die Formeln so w eit zu entwickeln, 
daB ihre Richtigkeit gepriift werden kann.

III. Zulassige Spannungen und SpannungsermaBigung 
§8. Z u l a s s i g e  S p a n n u n g e n

Unter der Voraussetzung, daB die Stahlbauteilc. ausreichend und 
ilauernd gegen Rost geschiitzt und sachgemaB unterlialten werden, sind 
die in den folgenden Tafeln angegebenen Spannungen zuliissig (wegen 
SpannungsermaBigung siehe §9).

Ilierbei sind folgende Belastungsfalle zu unterscheiilen: 
B e l a s t u n g s f a l l  1 ( H a u p t k r a f t e ) :
Gleichzeitige ungiinstigste Wirkung 

der standigen Last,
„  Nutzlast und 
„ Schneelast,

wobei Bremskraft oder Schragzug, soweit sic von e i n e m  Kran her- 
riihren, Riemenzug u. dgl. der Nutzlast zuzuzahlen sind.

B e l a s t u n g s f a l l  2 ( H a u p t  - u n d  Z u s a t z k r a f t e ) :  
Gleichzeitige ungiinstigste Wirkung der unter Belastungsfall 1 ge- 

nannten Lasten und
Windlast
Warmeschwankungen sowie
Bremskrafte oder Schrogzug von m e h r  a i s  e i n e m  Kran. 

M a B g e b e n d  f i i r  d i e  Q u e r s c h n i 11 s e r m i 1 1 1 u n g 
i s t  s t e t s  d e r  B e l a s t u n g s f a l l ,  d e r  d e n  g r o B t e n  
Q u e r s c h n i t t  e r g i b t .
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1. Volhvandige Trager, Fachwerke und Stiitzen 
T a f e 1 2

Zulassige
Spannungen

in
kg/cm2

St 00.12 3 
Be- 

lastungsfall 
1 u. 2

st 39
B

lastui
1

.12 3 
e-
gsfall

2

St
B

lastui
1

52 J
e-
lgsfall.

2 B
em

er
-

ku
ng

en

Zug und Bie- 
gung . . . 

Schub . . .
Ozul
Tzul

1400
1120

1400
1120

1600
1280

2100
1660

2400
1920

Zulassige Spannungen von Druckstaben siehe § 12.

2. Niet- uncl Schraubenverbindungen
a) Nietverbindungen

T a f  e l  3

Zulassige
Spannungen

in
kg/cm2

Bei Bauteilen aus

Be-
merkungen

St 00.12 3 und 
St 37.12 3 St 52 4

Niete aus 
St 34.13

Niete aus 
St 44 6

Belastu

X

ngsfall

2

Belasti

1

ingsfall

2

Abscheren. . 
Lochleibungs
druck . . .

Ta 7.ul 

Ol 7,lll

1400

2800

1600

3200

2100

4200

2400

4S00

MaBgebend 
ist der Loch- 
durchmesser

b) Schraubcnverbindungen 
T a f e l  4 

a) eingepaBte Schraubcn

Zulassige
Spannungen

in
kg/cm2

Bei Bauteilen aus

Be-
merkungen

1

St 00.12 3 und 
St 37.12 3 St 52 4

Schraubcn aus 
St 38.13

Schrauben aus 
St 52 4

Belastungsfall 

1 | 2

Belasti

X

ingsfall

2

Abscheren. . 
Lochleibungs
druck . . .

Ta 7.ul 

a zul

1120 

2520

1260

2880

1680

37S0

1920

4320

MaBgebend 
ist der Locli- 
durchmesser

Zug . . . . iTzul 1400 1600 2100 2400 MaBgebend 
ist der Kern- 
ąuerschnitt 
d. Schrauben

T a f e l  5 
fi) rohe Schraubcn

Zulassige Schrauben aus St 38.13

Spannungen 
in kg/cm2

Belastu
1

ngsfall
2

Bemerkungen

Abscheren. .

Lochleibungs
druck . . .

Tazul

Ol7.a\

980

1400

1120

1600

MaBgebend ist der 
Schaftdurch messer 
der Schrauben.

Zug . . . . Ozu\ 1000 iopo MaBgebend ist der 
Kernąuerschnitt der 
Schrauben.

3 St 00.12 ist ein FluBstahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 
34 kg/mm2 und einer Mindestbruchdehnung von 20% am langen Nor- 
malstab.

St 37.12 ist ein FluBstahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 
37 kg/cm2 und einer Mindestbruchdehnung von 20% am langen Normal- 
stab gemaB DIN 1612.

Bei Tragteilen aus besonders hohen Bleclien ist ein Nachweis der 
Festigkeit des Blecliwerkstoffes zu erbringen.

4 St 52 muB den,,Technischen Lieferbedingungen fur Stahlbauwerke 
aus St 52“ der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft entsprechen uncl nach 
diesen Bedingungen abgenommen und gekennzeichnet werden.

5 St 44 muB den Bedingungen der ,,Verfiigung — 82 Ibs 28 — der 
Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, IIauptver\valtung, vom 12. Juli 1930 
betr. Berechnungsvorschriften uncl technische Vorschriften fiir stahlerne
Brucken" entsprechen uncl nach diesen Bedingungen abgenommen und 
gekennzeichnet werden.

3. Ankerschrauben und Ankerbolzen 
T a f e l  6

Zulassige St 37.12 3 St 52 4
Be

merkungenSpannungen 
in kg/cm2

. Belasti 
1

mgsfall
2

Belasti
1

ingsfall
2

Zug . . . . (Tzul 933 1067 1400 1600 MaBgebend 
ist der Kern- 
querschnitt 
cl. Schrauben

4. Lagerteile und Gelenke
T a f e l  7

Zulassige
Spannungen

GuBcisen 
Ge 14.91

StahlguB 
Stg 52.81 S

Vergiitungs- 
stahl 

Stc 35.61

in
kg/cm2

Be
lastungsfall

Be
lastungsfall

Be-
lastungsfall

1 2 1 2 1 2

Bicgung:
Zug. . . . 
Druck . . Czul 45°

200
500

1000 1800 2000 2000 2200

Druck . . . crzul 1000 n o o 1800 2000 2000 2 200

Beriihrungs- 
druck nach 
cl. Formeln 
von Hertz . tfzul 5000 6000 8500 IO OOO 9500 12 000

Diese Werte sind bei den Walzen bewegl. Lager, 
die mehr ais zwei Walzen haben, um 1000 kg/cm2 
zu ermaBigen, wenn der aufdie einzelnen Walzen 
entfallcnde Druck nicht einwandfrei ermittelt 
werden kann.

Bei Gelenkbolzen darf der Lochleibungsdruck gleich der 1,3 faclien 
zulassigen Zug- und Biegespannung der zu verbindenden Teile sein. 
§9. S p a n n u n g s e r m a B i g u n g

Fiir Bauteile von fliegenden Bauten, die stoBweise belastet werden 
oder Wechselbeanspruchung erleiden, oder starker Abnutzung aus- 
gesetzt sind, ermaBigen sich die Werte derTafeln 2 bis 7 um 20%, sofern 
nicht bereits StoBzuschlage beriicksichtigt sind. Wird alter Baustahl 
wieder yerwendet, so miissen die zulassigen Spannungen gemaB dcm 
Erhaltungszustand herabgesetzt werden.

IV. Bemessungsregeln
10. M in d  e s t  ą u e r s c h n i t  t e

Fuhren. Festigkeitsberechnungen bei yerbundenen Stahlbauteilcn 
zu sehr kleinen Blech- oder Profildicken, so sind bei Haupttragteilen 
nur Querschnitte zu verwenden, dereń kleinste Abmessung 5 mm nicht 
unterschreitet und dereń AnschluBseiten so breit sind, daB sie ordnungs- 
mafiig genietet, verschraubt odor geschweiBt werden konnen. Dies gilt 
nicht fiir Bauwerke von untergeordneter Art, wic Gartenzclte, Vorgarten- 
liberdachungen, Einfriedigungen u. dgl., sowie fiir Sonderbauweisen 
(vgl. § 3)-
§ n .  Z u g s t a b e

Bei der Ermittlung des nutzbaren Querschnittes von Zugstaben 
miissen die Nietlócher abgezogen werden, dereń Lage es erfordert.

§12. D r u c k s t a b e
Die Knicksicherheit von Druckstaben ist nach dem o>-Verfahrcn 

nachzuweisen.
Hierbei wird der Druckstab fiir die mit einem Beiwert co, der sog. 

„Knickzahl", multiplizierte Druckkraft wie ein Zugstab, jedoch ohne 
Nietlocliabzug berechnet. Die ,,Knickzahl" co ist vom Schlankheitsgrad 
und Bau sto ff des Stabes abhangig.

Im einzelnen ist nach den folgenden unter 1 bis 4 aufgefiihrten Regeln 
zu verfaliren.

1. F r e i e  K n i c k l a n g e  s k

a) B e i  F a c h w e r k s t a b e n :  Bei den Gurtstaben von Fach- 
werktragern, wozu auch die Endstreben trapezfórmiger Trager gehoren, 
ist ais freie Knicklange sk die Lange ihrer Netzlinien anzunehmen. Bei 
den Fiillungsstaben (Streben und Pfosten) ist fiir das Ausknicken aus 
der Tragerebene im allgemeinen ais freie Knicklange sk  ebenfalls die 
Lange der Netzlinien, fiir das Ausknicken in der Tragerebene im allge- 
meinen ais freie Knicklange sk der Abstand der nacli der Zeichnung 
geschatzten Schwerpunkte der beiderseitigen AnschluBnietgruppen des 
Stabes einzufiihren. Bei sich kreuzenden Staben, von denen der eine 
Druck, der andere Zug erhalt, ist der Kreuzungspunkt ais ein in der 
Tragerebene und rechtwinklig dazu festliegender Punkt vorauszusetzen, 
falls die sich kreuzenden Stabe dort durch mindestens zwei Niete (bei
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zweiteiligen Stabcn in jedem Teil) miteinander verbunden sind. Die 
Enden der freien Knicklange sk sind ais gelenkig gefiihrt anzusehen 
(2. Eulerfall).

b) B e i  G e s c h o B s t i i t z e n :  Stehcn Stiitzen in mehreren 
Stockwerken iibereinander und werden sie durch anschliefiende Decken- 
trager unverriickbar gehalten, so ist die GcschoBhóhe ais Knicklange 
anzunehmen.

2. S c h l a n k h e i t s g r a d .
Stabe mit einem Schlankheitsgrad A >  250 sollen im allgemeinen 

nicht verwendet werden.

3. M i 1 1  i g e r 1( r a f t  a n g r i f f. 
a) E i n t e i l i g e  D r u c k s t a b e :  Fiir den Schlankheitsgrad

A =  r— ~ des Stabesund den verwendcten Baustoff ist aus den Tafeln S u. 9 
Imin

die Knickzahl co zu entnehmen und nachzuweisen, dal! 

co • S
<>ZU1 ist.

1 lierbei sind:

lmin
_  “I / J mir

I F

Schlank
heitsgrad

1

Knickzahl
 ̂^_ tfzul

0 "d  z u l

n  co
IT T

der kleinste Triigheitshalbmesserdes Stabcjuerschnittes,

Jmindas kleinste Traglieitsmoment des Stabąuerschnittes,
F der unverschwachte Stabąuerschnitt,
S die groBte Druckkraft des Stabes,
cfzul die zuliissige Zug- und Biegespannung nach Tafel 2, jedoch 

darf bei reiner Knickung die nach obiger Formel errechnete 
Spannung 1400 kg/cni2 bei St 00.12 und St 37.12

und 2100 kg/cm2 bei St 52 nicht iiberschreiten.

Knickspannungen ctk und Knickzahlen co fiir St 00.12 und St 37.12

T a f e l  8

Knickspannung ctk 
A < 60; ctk =  2400

A =  60 ^
5  100J

(TK =  2890,5 — 8,175 A 
A > ioo ;

20726000
j t-----

kg/cm2

0,001
0,001
0,003
0,005
0,007
0,009
0,013
0,020
0,029
0,048
0,050
0,05.1
0,060
0,063
0,069
0 ,0 7 3
0,078
0,083
0,087
0,093
0,097 
0,101 
0,107 

, o, 111 
0,116

b) M e h r t e i l i g e  D r u c k s t a b e
a) Zweiteilige Druckstabe. Fiir das Ausknicken um die Stoffachse 

x — x (Bild 1) ist der Stab wie ein einteiliger Druckstab zu berechnen. 
Fur das Ausknicken um die stofffreie Achse y — y  (Bild 1) ist fiir den 
„idecllen Schlankheitsgrad"

0 24OO 1,00
10 24OO 1,01
20 24OO 1,02
30 24OO 1.05
40 24OO 1,10
50 24OO 1.17
60 24OO 1,26
70 2318 1.39
80 2237 1,59
90 2 1 5 5 i , S S

IOO 2073 2 , 3 6

IIO 1713 2,86
120 1 4 3 9 3 . 4 0

130 1226 4,00
I4O 1057 4 . 6 3

150 921 5.32

IÓO S i o 6,05
170 717 6,83
ISO 640 7,66
190 574 8,53
200 5 i S 9,46
2IÓ 470 10,43
220 428 H . 4 4

230 392 12,51
24O 360 i3 / ’ 2
250 332 M , 7 S

? . y i ^ v ą  +  ą

die Knickzahl coyi aus Tafel 8 u. 9 zu entnehmen und nachzuweisen, claG

c o y  i  • S
—  <, ffzul ist.

K n i c k s p a n n u n g e n  <tk u n d  K n i c k z a h l e n  co f ii r St 52
T a f e l  9

Schlank
heitsgrad

A =  ~
1

K n i c k s p a n n u n g  <7k  

A  < 6 0 ; cr  k = 3  6 0 0  k g / c  n i 2

C- 60 ■ \ .
'<  100 J ’
<7K =  5890,5— 38,175 A 
A > 100;

20 726 000
° K = ---- A2-----

kg/cm2

Knickzahl 
0 zul 

Cd zul

O 3600 1 , 0 0

I O 3600 1 , 0 1

2 0 3600 1 , 0 3

30 3600 1 , 0 7

40 3600 . 1,13
50 3600 1 , 2 2

6 0 3600 1.35
70 3218 1,54
8 0 2837 1,85
90 2455 2,39

I O O 2073 3,55
I I O 1713 4.29
1 2 0 1439 5,11
1 3 0 1226 5,99
I 4 O 1057 <5,95
150 921 7-98

I Ó O 810 9,08
I 7 0 717 10,25
I S O 640 H .49
1 9 0 574 12,80

2 0 0 5x8 14,19

2  1 0 470 I5,C4
2 2 0 428 17,16
2 3 0 392 18,76
2 4 O 360 20,43
2 5 0 332 22,16

A to 
A A

0,001 
0,002 
0,00.| 
0,006 
0,009 
0,013 
0,019 
0,031 
0,054 
0,116
0,074
0,082
0,088
0,096
0,103
0,110
0,117
0,124
0,131
0 ,1 3 9

0,145
0,152
0,160
0,167
0,173

Zwischenwertc sind geradlinig einzuschalten.

Hierin bedeuten:
Ayden Schlankheitsgrad des vollwandig gedachten Gesamtstabcs mit 

dem Traglieitsmoment fy fiir die stofffreie Achse y — y ;
A, den Schlankheitsgrad des Einzelstabes mit dem Traglieitsmoment 

f, fiir die der Achse y — y  gleichlaufende Schwerachse 1 — 1 
des Einzelstabes. Ais freie Knicklange des Einzelstabes sk , =  A, ■ it 
ist bei Vergitterungen die Feldweite und bei Bindebleclien dereń 
Mittenabstand anzunehmen,

Sdie groBte Druckkraft des Gesamtstabes;
F den Querschnitt des Gesamtstabes.

1
y

- U
7 7 1

7  7

Bild 1. Bild

Ein zweiteiliger Druckstab ist fiir beide Aclisen gleich knicksiclier, 
wenn der „ideelle Schlankheitsgrad" Ay gleich cleni Schlankheitsgrad Ax 
des Gesamtstabes fiir die Stoffachse x — x ist, also wenn

V’J + T -  =  A x .
Sind z. B. die Knicklangen S kx und S]<y sowie die Tragheitsmomente I x, 
Iy und 1, gegeben, so errechnet sich der (zulassige) Schlankheitsgrad des 
Einzelstabes zu

Yereinfachte Formel von E u g e s s e r.

A, =  V A *-A y .

Sind die Knicklangen skx, sry und SKi.dazudie Tragheitsmomente Ix und 
f, gegeben, so errechnet sich das erfordcrliche Traglieitsmoment des Ge-
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samtstabes um die stoffreie Achse zu

I y  =
SKy

.\SKx( -  A?
Ix

,9) Drucksta.be mit mehr ais zwei Einzelstaben
1. Mit einer stoffreien Achse: Bei Druckstaben mit mehr ais

zwei Einzelstaben und e i n e r  S t o f f  a c h s e  (Bild 2) ist der Ge- 
samtstab nach dem fur zweiteilige Druckstabe angegebenen Verfahren 
zu berechnen. Dabei ist A] der Schlankheitsgrad e i n e s Einzelstabes 
(Bild 2).

AuBerdem sind die Einzelstabe auf Knicksiclierheit zu untersuchen.
Bed euten:

Fj den Querschnitt des zu untersuchenden Einzelstabes,
S die gro 13te Druckkraft des Gesamtstabes,

Sj die gróBte auf den betreffenden Einzelstab entfallende Druckkraft,
ojy die Knickzahl des Gesamtstabes in bezug auf die stoffreie Achse

y — y,
a>l die Knickzahl des Einzelstabes in bezug auf die Achse seines 

kleinsten Traglieitsmomentes,

so ist nachzuweisen, daB Fi<; tfzul ist, wobei =  S • —  • coy ' 
Fj i1

2. Mit zwei stoffreien Achsen: Druckstabe mit mehr ais zwei Einzel- 
stiiben und z w e i  s t o f f r e i e n  A c h s e n  (Bild 3) sind im allge

meinen nur bei Baugliedern anzuwenden, 
die nicht dynamisch beansprucht werden. 
Bei ihnen genugt der Nachweis der Knick- 
siclierheit des ganzen Stabes ais Vollstab und 
der Knicksiclierheit der Einzelstabe, wobei 
nachzuweisen ist, daB

yrh
(Ol • Sj

?!
- <, ffzul ist,

ii 1 

J t ' max CO

y max co ist hierbei die gróBte Knickzahl des
Bild 3. Gesamtstabes in bezug auf eine seiner beiden

stoffreien Hauptachsen. 
y) Vergitterungen und Bindebleche. Die Abmessungen und An- 

schliisse der Vergitterungen und Bindebleche sind fiir eine Querkraft Q 
zu berechnen, die iiberschlaglich fur Querschnitte nacli Bild 1, 2 und 3

in % von
F  • ffzul

COy
■ aus der nachfolgenden Tafel zu entnehmen ist, wenn

die Querkraft nicht nach einem besonderen Verfahren ermittelt wird. Fiir 
Querschnitte nach B ill 3 sind auBerdem die der Achse y — y  gleich- 
laufendenVergitterungenundBindebleche fiireinen dem Schlankheitsgrad

Ax entsprechenden Vomhundertsatz von
F  * (Tzul 

c o x
zu berechnen.

T a f e l  10

Q in % von
F • ozui

( D y

bei Ay ^ 4 0 =  80 =  120 =  150 =  200 =  250

fiir St 00.12 . . \ 
und St 37.12 J 1 2 4 6 10 14

fiir St 52 . . . . 1 3 6 9 14 19

Fur Zwischenwerte ist geradlinig einzusclialten.
Bei der iiberschlagliclien Berechnung der Vergitterungen oder Binde

bleche und ihrer Anschliisse durfen die zulassigen Spannungen der 
Tafeln 2 b i' 5 nicht uberscliritten werden. Sowohl bei Vergitterungen wie 
bei Bindeblechen sind an beiden Stabenden kraftige Bindebleche móg
lichst innerhalb der Knotenbleche anzuordnen.

6) Mehrteilige Stiitzcn im Hochbau

7 Aus Iy_
I*

4  mit iv
sKy und il  =

A2

sk; - A ;  /sKy\2 AJ

SK* [ s j  A* •

Bei gleicher Tragfiihigkeit nach beiden Aclisen ist

Ay1 =  A’  +  AJ =  A’ , also Ay =  /‘i  |  X[ ,

woraus
I

yi

s K y

s K x - A2i
und 1. -  N ’

VSK*/
folgt.

Bei mehrteiligen Stiitzen im Hochbau ist ein rechnerischer Nach
weis der Knicksiclierheit um die stoffreie Achse nicht erforderlich, 
wenn das Tragheitsmoment Iy und. die stoffreie Achse mindestens 
10% gróBer ist ais das Tragheitsmoment I i  um die Stoffachse, wenn 
der Abstand der Bindebleche kleiner oder gleich dem 3ofachen kleinsten 
Tragheitsradius der Einzelstabe ist, und wenn mindestens in den Drittel- 
punkten der Knicklangen Bindebleche vorhanden sind.

4. A u B e r m i t t i g e r  K r a f t a n g r i f f  
Bei Staben, die nicht unerheblich auBermittig durch eine Kraft S 

oder die neben einer mittigen Kraft S von einem Biegemoment M be

ansprucht werden, darf die aus der Gleichung a — — f- ■—  errech-
1H Wn

nete (gedachte) Randspannung den entsprechenden Wert <jzui 9 nicht iiber- 
schreiten. Hierbei ist ohne Riicksicht auf die Riclitung der Ausbiegung 
stets der gróBte W ert von co einzusetzen. Die Momente M bei auBer- 
mittigem Kraftangriff sind dabei auf die Achse des unverschwacliten 
Querschnittes zu beziehen; Wn ist nach § 14 Ziff. 2 zu ermitteln.

Bei Stiitzen in besonders schwer belasteten Gebauden mit der Móg
lichkeit starker einseitiger Belastung (z. B. Druckereien) ist der dadurch 
hervorgerufene auBermittige Kraftangriff zu beriicksichtigen.

§13.  A b s t u t z e n  v o n  D r u c k s t a b e n  g e g e n  s e i t l i c h e s  
A u s w e i c h e n 

Druckgurtungen, die nicht durch einenWindverband verbunden sind, 
mussen auf Sicherheit gegen seitliches Ausweichen untersuclit werden. 
Wird auf eine eingehende Rechnung verzichtet, so ist ais t)berschlags- 
rechnung eine Seitenkraft von 1/100 der gróBten Stabkraft der beiden 
benachbarten Gurtstabe (ohne Knickzahl) reclitwinklig zur Tragerebene 
nach auBen oder innen anzunehmen. Hiermit sind die abzustutzenden 
Teile zu berechnen.

SinngemaB ist zu verfahren, wenn ein gedriicktes Wandglied durch 
einen halben Rahmen in einem Zwischenpunkte gegen seitliches Aus
weichen gestutzt ist.

§ 14. A u f B i e g u n g  b e a n  s p r u ć  l i t e  B a u t e i l e  
1. S t i i t z w e i t e  

Bei Berechnung der Angriffsmomente eines Tragers ist grundsatz- 
licli ais Stiitzweite die Entfernung der Auflagermitten einzufuhren. Bei 
Lagerung unmittelbar auf dcm Mauerwerk darf ais Stiitzweite die um 
mindestens V 20* mindestens aber um 12 cm vergróBerte Lichtweite 
gelten; jedoch darf die zulassige Spannung des stutzenden Bauteiles 
nicht iiberschritten werden.

2. N u t z b a r e s  W i d e r s t a n d s m o m e n t  
Bei Ermittlung des nutzbaren Widerstandsmomentes von Walz- 

tragem und genieteten Tragern mussen die in der Zugzone des auf Bie
gung beanspruchten Querschnitts liegenden Nietlócher abgezogen wer
den. Wird bei genieteten Tragern auf eine genaue Berechnung der Wider- 
standsmomente verzichtet, so sind die Nietlócher in beiden Gurtungen 
und auBerdem fiir eine senkrechte Nietreihe im Stegblech 15% der 
Stegblechdicke abzuziehen.

3. B e r e c h n u n g  v o n  S t a h l t r a g e r n  
Stahltrager sind im allgemeinen je nach Ausfiihrung und Anordnung 

ihrer Auflager nach den Regeln fiir freiaufliegende, fiir durchlaufende 
oder, bei Anordnung von _ ,, .
Gelenken, dereń Wirksam- tndjeld
keit nicht behindert ist, *1''
z. B. bei Dachpfetten, fiir 
durchlaufende Gelenktrager 
zu berechnen.

a) D u r c h l a u f e n d e  
D e c k e n t r a g e r  u n d  
U n t e r z i i g e .  Decken
trager und Unterziige, die 
uber drei oder mehrere 
Stiitzen, in den Mittelfel- 
dern mit vollem Quer- 
schnitt, durclilaufen, durfen 
bei ungefahr gleichen Stiitz- 
weiten und gleich mii Big 
verteilten, ungefahr gleich 
groBen Belastungen (siehe c)

B i l d

mit den GróBtmomenten

— \ in den Endfeldern und 
11

M = -  i in den Mittelfeldcrn 
16

8 Nach dem Veriahren von K r o h n hergeleitete Naherungsformel

berechnet werden.

9 Uber die zulassige Spannung fur K n i c k u n g u n d  B i e g u n g  
steht ein BeschluB des Knickausschusses noch aus.
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Bei anderen Belastungsarten durfen die GroBtmomente mit Hilfe 
der Formeln

M =  M 0,6 M in den Endfeldern (Bild 4) und

I =  M -  0,75 (m  • -
X  o I bM = :
X

berechnet werden.

+  M„ inden Mittelfeldern (Bild 5)

M i l t e l f e l d

B ild  5.

Hierin bedeuten:
M0 die im untersuchten Feld auftretenden Biegemomente bei freier 

Auflagerung,
Ma das in den Endfeldern bei freier Auflagerung an der Randstiitze 

und bei voller Einspannung an der Mittelstiitze auftretende Ein- 
spannungsmoment.

M*> 1 die in den Mittelfeldern bei voller Einspannung an den Stutzen
Mc j auftretenden Einspannungsmomente.

b j D e c k e n t r a  g e r u n d  U n t e r z u g e  m i t  t e i l w e i s e 1 
E i n s p a n n u n g .  Deckentrager und Unterzuge, die an andere gleich- 
gerichtete Trager oder Zwischenstutzen angeschlossen sind, durfen nach 
den unter a angegebenen Regeln berechnet werden, wenn die nachstehen- 
den Ausfiihrungsgrundsatze beachtet werden, so dafl eine teilweise Ein
spannung steht:

Die Trager sind bei AnschluB an andere Trager auCer durch die 
iiblichc Stegverlaschung noch auf der Zugseite durch aufgclegte Platten 
von dem v o 11 e n N u t z q u e r s c h n i 1 1  des Tragerflansches und 
durch Sclirauben von einer Anzahl und Dicke, die der zu iibertragenden 
Zugkralt entsprechen, untereinander zu verbinden.

Die Krafte im Druckflansch miissen durch eingelegte, der Zwischen- 
fuge angepaCte und gegen Herausfallen gesicherte Druckplatten oder 
durch vollstandige oder teilweise Ausfiillung der Zwischenfugen durch 
SchweiBung oder bei Zwischenstiitzcn durch festangeschlossene, ver- 
steifte Winkel ubertragen werden.

c) D e c k e n t r a g e r  u n d  U n t e r z u g e  m i t  u n g l e i "  
c l i e n  S t u t z w e i t e n  o d e r  u n g l e i c h e n  B e l a s t u  11 g e n- 
Ist die Stutzweite eines Feldes kleiner ais das o.Sfache der Stiitz- 
weite des gróBten Kachbarfeldes, oder ist bei gleichen Stiitzweiten die 
Belastung eines Feldes kleiner ais das o,8fache der Belastung des am 
schwersten belaśteten Nachbarfeldes, so sind die Trager fiir das groBte 
in einer Gruppe von drei benachbarten Feldern auftretende Moment zu 
bemessen.

4. B e r e c h n u n g  v o n R i e g e 111 i n F a c h w e r k w ą n d e n  
Die Riegel von stahlernen Fachwerkwanden brauchen nicht auf 

Biegung infolge senkrechter Belastung durch Mauerwerk berechnet zu 
werden, wenn die “Wandę so gestiitzt sind, daB ihr Gewicht vom Erdboden 
unmittelbar aufgenommen wird, ohne daB besondere Biegespannungen 
in den Riegeln auftreten.

V. § 15. Durchbiegung von Tragern
Die Einhaltung eines bestimmten GróBtmaBes fiir die Durchbiegung 

vori Tragern ist nicht allgemein vorgeschrieben. In besonders gearteten 
Fallen, vor allem bei durch Riemenantriebe stark belaśteten Tragern und 
bei iiber 7 mlangen Tragern und Unterzugen, die ein Gebaude aussteifen 
und an Stelle der sonst vorhandenen Quer- und I.angswande treten, soli 
die GroBe der Durchbiegung 1/E00 der Stutzweite nicht iiberschreiten.

Erlauterungen zum Normblattentwurf DIN E 1050
Bereits im Jahre 1921 wurde in den DIN-Mitteilungen ein Entwurf 

„Bestimmungen iiber die bei Hochbauten anzunehmenden Beanspru- 
chungen der Baustoffe, FluBeisen — DIN E 1050“ veróffentlicht. Eine 
Weiterbehandlung dieses Entwurfs scheiterte damals daran, daB das 
Knickproblem noch nicht geniigend geklart war.

Nachdem der fiir die eingehende Bearbeitung dieser Frage einge- 
setzte KnickausschuB seine Aufabe grundsatzlich gelost hatte, wurden 
bei der Neugriindung des Ausscliusses fiir ETB im April 1931 auch der 
ArbeitsausschuB ,,FluBstahl“ unter Fiihrung von Herrn Oberregierungs- 
und -baurat Dr.-Ing. H e r b s t  mit der Neubearbeitung der Bestimmun- 
gen fiir Stahl im Hochbau beauftragt. Infolge besonderer Umstande 
konnten jedoch die Vorarbeiten erst Ende 1932 abgeschlossen werden.

Im januar 1933 wurde der neue Entwurf einem Kreis von Fach- 
mannern zur Stellungnalime vorgelegt. Bei dieser Gelegenheit wurden 
von seiten des Stahlbau-Verbandes verschiedene Wunsche geauBert, die 
eine grundlegende Umgestaltung und Erweiterung des Entwurfs nach 
dem Vorbild der Bestimmungen des Deutschen Ausscliusses fiir Eisen
beton bezweckten. Die Entwicklung der Arbeiten in den folgenden 
Monaten zeigte aber, daB die Grundlagen dafiir noch nicht gegeben sind. 
Beschlossen wurde daher, sich bei der ersten Ausgabe der neuen Bestim
mungen auf das zu beschranken, was heute allgemein ais Regel der Bau- 
kunst im Stalilbau anerkannt ist, um die Zusammenfassung der z. Z. 
in vielen Erlassen verstreuten Bestimmungen nicht noch weiter hinaus- 
zuschieben und den lieutigen fiir den Stahlbau auBerordentlicli uniiber- 
sichtlichen Zustand moglichst bald zu beseitigen.

Dem Entwurf liegen u. a. die ,,Vorscliriften fiir stahlerne Eisenbalm- 
briicken (B. E.)“ der Deutschen Reichsbahn-Gcsellscliaft und die ,,Be- 
rechnungsgrundlagen fiir stahlerne StraBenbriicken — Din 1073“ zu- 
grunde. Vor allem war man bemuht, moglichst weitgeliende Uberein- 
stimmung mit den angefiihrten Vorschriften herbeizufiihren.

Ais wichtigste Anderung gegeniiber den bestehenden amtlichen Be
stimmungen ist der sogenannte Pramienparagrapli gefallen. Auf Grund 
von Yereinbarungen zwischen dem Deutschen Stahlbau-Yerband und dem 
Verein Deutscher Eisenhiittenleute werden in Zukunft die Stahlbaufir- 
men nur noch einen FluBstahl verwenden, der den Bedingungen fiir 
St 37.12 nach DIN 1612 entspricht, d. h. die Stahlwerke gewalirleisten 
fiir diesen Werkstoff eine Mindestzugfestigkeit von 37 kg/mm2 und eine 
Mindestbruchdehnung von 20% am langen Normalstab. Unter diesen 
Yoraussetzungen wurde der Grundwert der zulassigen Spannungen fiir 
Beanspruchung auf Zug und Biegung von 1200 kg/cm2 auf 1400 kg/cm2 
bei Belastungsfall 1 und von 1400 kg/cm2 auf 1600 kg/cm2 bei Belastungs- 
fall 2 erhóht. Damit wird die seit Herausgabe des PreuBischen Erlasses 
vom 25. Februar 1925 entstandene Unklarheit beseitigt, und fiir das 
ganze Reich eine einheitliche Regelung herbeigefiihrt. Neben dcm Stahl 
St 37.12 wird auch weiterhin Stahl St 00.12, wesentlich fiir Deckentrager 
im Hochbau, verwendet werden, (loch darf dieser Stahl, fiir den eine 
Mindestzugfestigkeit von 34 kg/mm2 gewahrleistet wird, hóchstens mit 
1400 kg/cm2 beansprucht werden.

Fiir die Berechnung melirteiliger Knickstabc sind die Anfang d. J. 
erschienenen neuen Yorschriften der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 
ubernommen worden.

Auf weitere Einzelheiten des Entwurfs einzugehen eriibrigt sich, da 
im wesentlichen die bestehenden Vorschriften fiir Stahl im Hochbau 
zusammengefaBt sind.

Um der Offentlichkeit zu moglichst weitgehender Mitarbeit an dem 
Normblattentwurf Gelegenheit zu geben, ist eine Einspruchsfrist von 
drei Monaten vereinbart worden. Gebeten wird, Einspruche in doppelter 
xVusfertigung bis zum i. M a i  1934 an die Geschaftsstelle des Deut
schen Normenausschusśes, Berlin N\V 7, Dorotlieenstr. 40, einzureichen.
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