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den, indem man die Gleichgewichtsgleichungen aus Gleichung (1.111) als lineares Glei-
chungssystem darstellt:

3n∑
j=1

Ai j x j = bi , i ∈ {1, . . . ,3n} , (1.112)

mit

x =



FAx
FAy
MA
FBx
FBy
FDx
FDy
FCy
FEx
ME
FFx
FFy


, A =



1 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 ℓ 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 −1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 −a 2a 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 −1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


, b =



0
0
0
0
−F
−M

0
0
0
0
0
0


(1.113)

Das Kriterium für die Lösbarkeit ist nun, ob die Determinante der Matrix ungleich
Null ist. In diesem Fall verschwindet det(A) = 0, so dass das System nicht lösbar ist. ■

1.6 Der biegesteife Träger

Propädeutikum: Man studiere aus [MF2019] den Abschnitt 1.6.

1.6.1 Begriffsbildung

Die Pendelstützen eines Fachwerks sind idealerweise gelenkig gelagert, so dass auf sie nur Nor-
malkräfte (Zug oder Druck), aber keine Biegemomente übertragen werden können. Wir haben
aber schon in Abb. 1.26 gesehen, dass in der Realität die Kopplung von Stütze zu Stütze mehr
oder weniger steif ist, was bedeutet, dass doch Querkräfte und Momente übertragen werden.
In der Tat ist das der allgemeine Fall. Daher untersuchen wir im Folgenden durch Normal- und
Querkräfte sowie durch Momente belastete Balken. Balken ist ein bauteilbezogener Ausdruck:
Ein geometrisch definierter Querschnitt (quadratisch, rund, rechteckig, L-Profil, Doppel-T-
Profil etc.) und eine im Verhältnis dazu i. A. große Länge bestimmen seine Form. In der Tat
spricht man von einem (geraden) schlanken Balken, wenn die charakteristische Querschnitts-
zur Achslänge in etwa 1:10 oder größer ausmacht. Solche Balken werden wir untersuchen, da
dann die zu verwendende Theorie hinreichend simpel ist. Funktionell bezeichnet man waag-
rechte, nur teilweise aufliegende Balken auch als Träger. Außerdem werden wir uns auf Bal-
kenkonstruktionen in der Ebene beschränken. Das lässt bereits hinreichend viel Spielraum für
die Belastung zu und erlaubt dennoch eine mathematisch nicht zu umfangreiche Beschrei-
bung.
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Unser vordringliches Ziel ist es, Tragwerke sicher zu konstruieren. Somit ist sicherzustellen,
dass die in der Konstruktion verwendeten Balken weder zerreißen noch knicken oder sich
verbiegen. Um das zu garantieren, muss man über der Balkenachse für jeden Balkenquer-
schnitt nachweisen, dass die dort herrschenden Spannungen gewisse kritische Werte nicht
übersteigen. Dass Spannungen quasi Kräfte pro Flächeneinheit, also Kraftintensitäten sind,
welche Arten es gibt und wie sie genau berechnet werden, wird später erläutert. Gegenwärtig
genügt es zu wissen, dass man dazu die im Balkenquerschnitt wirkenden Kraftverhältnisse ge-
nau kennen muss. Diese sind durch die drei Schnittgrößen, nämlich Normalkraft-, Querkraft-
und Momentenverteilung , gegeben. Ihrer Begriffsbildung und den zugehörigen Berechnungs-
verfahren wenden wir uns nun zu. Wir studieren zunächst gerade, dann abgewinkelte und
schließlich beliebig gekrümmte Balken.

1.6.2 Schnittgrößen

Bild 1.38 Koordinaten am horizontalen geraden
Balken.

Unser Balken sei gerade. Außerdem nehmen
wir der Einfachheit halber an, dass er ho-
rizontal angeordnet ist. Wir kennzeichnen
seine Flächenschwerpunkte durch ein glo-
bales Koordinatensystem mit kartesischen
Einheitsvektoren, siehe Abb. 1.38. Hier hätte
man noch diverse Möglichkeiten, Richtun-
gen zu wählen. Wir schließen uns einer im
Bauwesen und Maschinenbau oft gebräuch-
lichen Form an: Die Schwerachse des Trä-
gers bezeichnen wir mit x–x. Der zugehörige
Einheitsvektor ex weist von links nach rechts
in ihrer Richtung. Den Flächenschwerpunkt
an der Stelle x (zu sehen für einen Dreiecks-
querschnitt) identifizieren wir mit dem Fa-
denkreuz y–y und z–z. Dies sind gleichzei-

tig auch die beiden Achsen, um die weiter unten Biegungen stattfinden können. Ihre Rich-
tungen wählen wir so, dass ez quasi in Richtung der Schwerkraft zeigt. Um dann ein mathe-
matisch positives kartesisches Dreibein zu generieren, muss e y aus der Tafelebene hinauswei-
sen. Zusammenfassend darf man sagen, dass dann die Menge der Volumenmittelpunkte durch
xv = (x,0,0)i e i , x ∈ [0,ℓ] gegeben ist, wobei ℓ die Balkenlänge bezeichnet. Wie in Abb. 1.38 an-
gedeutet, erfolgt diese Zählung sozusagen von links nach rechts.

Nun zerteilen wir in Gedanken den Balken durch einen senkrechten Schnitt an der Stelle x in
zwei Teile. Um die Analyse in einem nicht völlig allgemeingültigen, aber dennoch anspruchs-
vollen Rahmen zu halten, nehmen wir zunächst an, dass der Balken unter externen Lasten
steht, die allesamt in der x–z-Ebene wirken, siehe Abb. 1.39. Punktkräfte Fi , sowie Normal-
und Querlastverteilungen n(x) bzw. qn(x) wurden bereits oben diskutiert. Insbesondere wurde
in den Abschnitten 1.1 und 1.2 gezeigt, dass sich Normal- und Querlastverteilungen über Ge-
wichtsverteilungen erzeugen lassen. Die Momentenverteilung m(x) (in Einheiten von Nm/m)
ist neu. Sie kann gedanklich als kontinuierliche Verteilung von Momentenpaaren begriffen
werden und wird in der deutschen Literatur auch Momentenschüttung genannt. Eine solche
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Größe in der Praxis zu erzeugen, ist allerdings nicht einfach. Eine Möglichkeit der Realisierung
besteht in einer auf Molekülebene erfolgenden, rotativen Ausrichtung einer dünn aufgetrage-
nen elektrischen Dipolschicht mit Hilfe externer elektrischer Felder.

Bild 1.39 Krafteinleitung in der x-z-Ebene.

Die Wirkung dieser externen Lasten wird durch Reaktionskräfte in der Schnittebene kompen-
siert, und zwar dergestalt, dass insgesamt, also im Verbund mit auf dem Teilbalken eingepräg-
ten Lasten sowie freigeschnittenen Lagerreaktionen, Kräfte- und Momentengleichgewicht
herrscht. Über der freigeschnittenen linken Querschnittsfläche (dem sogenannten linken
Schnittufer SU) resultiert so eine i. A. komplexe Kraftverteilung, wie in der Abb. 1.38 unten
angedeutet, die aufgrund der angenommenen Reduktion der eingeprägten Kräfte auf die x–
z-Ebene, aber nicht von der y-Richtung abhängt. Wir charakterisieren sie durch das Symbol
t (x, z) (in N/m2), wobei in Komponenten gilt:

t (x, z) = tx (x, z)ex + tz (x, z)ez . (1.114)

In der Tat haben wir in Gleichung (1.32) gesehen, dass man eine solche Verteilung durch einen
resultierenden Kraft- und einen resultierenden Momentenvektor ersetzen kann. Für diesen
Kraftvektor gilt:

R(x) =
∫
A

t (x, z)by (z)dz, (1.115)

wobei by (z) die Breite der Schnittfläche A in der Höhe z ist. Folglich können wir ihn in einen
Anteil normal zum Schnittufer und einen Anteil im Schnittufer in z-Richtung aufteilen. Erste-
ren nennen wir die Normalkraft N (x), letzteren die Querkraft Q(x), und es gilt:

N (x) = R(x) ·ex , Q(x) = R(x) ·ez . (1.116)

Nun zum resultierenden Moment. Wir legen den Fußpunkt O (zum Begriff vgl. Abb. 1.5) in das
Flächenzentrum und notieren für den Kraftaufpunkt den Vektor x = (0, y , z)i e i . Dann gilt:

M R(x) =
∫
A

x × t (x, z)by (z)dz ≡
∫
A

ztx (x, z)by (z)dz e y . (1.117)
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Wie zu erwarten, steht der Momentenvektor senkrecht zur Krafteinleitungsebene (x–z) und
hat nur eine in e y weisende Komponente (wie der in Abb. 1.39 gezeigte Momentenschüttungs-
vektor m = m(x)e y ). Diverse Bemerkungen sind angebracht:

■ Zur Unterscheidung von linkem und rechten Schnittufer ist eine lokale Charakterisierung
sinnvoll. In diesem Sinne führen wir von der Balkenschnittfläche jeweils hinausweisende
Normalenvektoren n ein. Am linken Schnittufer gilt dann offenbar n = ex und für das rechte
Schnittufer n = −ex . Vereinbarungsgemäß gilt N (x) > 0, falls die Normalkraft in Richtung
der jeweiligen Normale zeigt.

■ Am linken Schnittufer zeigt eine positive Querkraft vereinbarungsgemäß in Richtung ez ,
sozusagen in Richtung der Schwerkraft. Ein positives Moment dreht dort nach links, wie in
der Abb. 1.40 zu sehen ist, oder anders ausgedrückt, der Momentenvektor zeigt in e y - Rich-
tung. Dieses Moment sorgt für Biegung um die y–y-Achse sozusagen vom Untergurt zum
Obergurt. In Bezug auf ein globales Koordinatensystem müsste man ganz akkurat schrei-
ben Q = Qz ez = Q(x)ez und M R = My e y = M(x)e y . Nur macht man das i. A. nur dann,
wenn Verwechslungen auftreten könnten (siehe unten). Am rechten Schnittufer zeigen die
Schnittgrößen gemäß dem Prinzip Kraft und Gegenkraft in entgegengesetzte Richtung, also
Q =Qz ez =−Q(x)ez und M = My e y =−M(x)ez .

Bild 1.40 Positive Schnittgrößen für beide Schnittufer.

■ Diverse externe, in Abb. 1.39 dargestellte, aber in Abb. 1.38 und Abb. 1.40 nicht eingezeich-
nete Kräfte, wirkten bislang in der x–z-Ebene, und diverse externe Momentenvektoren
standen senkrecht dazu. Das führte dazu, dass die drei Schnittgrößen N (x),Q(x), M(x)
eindimensional von der Achsenposition x abhingen. Es ist aber auch denkbar, dass der
Balken in der x–y-Ebene belastet wird. Jetzt schreiben wir:

R(x) =
∫
A

t (x, z)bz (y)dz , t (x, z) = (
tx (x, z), ty (x, z),0

)
i e i , (1.118)

wobei bz (y) die Höhe der Schnittfläche A im Abstand y ist. Das führt dann wieder zu einer
Normalkraft N (x) = R(x) · ex , die am linken Schnittufer falls positiv in Richtung ex weist,
einer Querkraft Qz (x) = R(x) · e y und diesmal zu einem Momentenvektor M R = Mz (x)ez .
Dieser biegt um die z–z-Achse sozusagen von der Balkenrückseite zur Vorderfront. Man
sieht, dass man jetzt mit Indizes bei der eindeutigen Charakterisierung nachhelfen muss.
Der kombinierte Fall für gleichzeitige Belastung in der x–z- und x–y-Ebene ist für das linke
und rechte Schnittufer in der Abb. 1.41 für einen Dreiecksquerschnitt dargestellt.
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Bild 1.41 Positive Schnittgrößen für beide Schnittufer aus kombinierter Belastung.

■ Wir werden im Kapitel über Elementare Festigkeitslehre lernen, dass es sich bei der Größe
t um den sogenannten Spannungsvektor handelt.

1.6.3 Schnittgrößendifferentialgleichungen (gerader Balken)

Bild 1.42 Freischnitt eines infinitesimalen gera-
den Balkenstücks.

Eine Bestimmungsmethode der drei
Schnittgrößen beruht auf zugehörigen Dif-
ferentialgleichungen, die wir jetzt ableiten
werden. Zu diesem Zweck wird ein infinite-
simal kleines Stück der Länge dx aus dem
Balken freigeschnitten, siehe Abb. 1.42. Man
beachte, dass wir die Normal- und Querlast-
verteilungen n(x) und qn(x) sowie die Mo-
mentenschüttung m(x) (Momentenpaar-
vektoren kann man beliebig im Raum ver-
schieben) in der jeweils positiven Richtung

eingetragen und im Schwerpunkt zusammengefasst haben. Wir werten die Gleichgewichtsbe-
dingungen der Ebene vorzeichengerecht aus:∑

Fx = 0 = 0 : −N (x)+N (x)+dN +n(x)dx = 0,∑
Fz = 0 : , −Q(x)+Q(x)+dQ +qn(x)dx = 0,∑
M (S) = 0 : −M(x)−Q(x)

dx

2
+m(x)dx +M(x)+dM − (

Q(x)+dQ
)dx

2
= 0.

(1.119)

In der letzten Gleichung ist zu beachten, dass Produkte zweier Differentialausdrücke im Grenz-
fall dx → 0 verschwinden. Es folgt:

dN

dx
=−n(x) ,

dQ

dx
=−qn(x) ,

dM

dx
=Q(x)−m(x). (1.120)
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Das sind bereits die Schnittliniendifferentialgleichungen, die man bereichsweise im Balken
unbestimmt integriert aufschreibt:

N (x) =−
∫

n(x)dx +C0,

Q(x) =−
∫

qn(x)dx +C1,

M(x) =
∫ (

Q(x)+m(x))
)

dx +C2 ≡−
∫ ∫

qn(x)dx dx +
∫

m(x)dx +C1x +C2.

(1.121)

Wieder sind einige Bemerkungen nötig:

■ Bereiche bzw. Abschnitte definieren sich typischerweise durch Stellen am Balken, an de-
nen Punktkräfte oder Punktmomente eingeleitet werden. Andererseits können im Prin-
zip auch die Normal- und Querkraftverteilungen n(x) und qn(x) Unstetigkeiten aufweisen.
Auch dann ist eine Bereichsaufteilung möglich, aber nicht obligatorisch, da die zugehöri-
gen Integrationen aufgespalten werden können.

■ In jedem Bereich gibt es neue Integrationskonstanten C ′
0, C ′

1, C ′
2, die man durch neue Sym-

bole zu unterscheiden hat. Man bestimmt sie aus einer genügend großen Anzahl von Rand-
und Übergangsbedingungen: Beispiele 1.11, 1.12.

■ Um eine Übersicht zu gewinnen, wo die Belastungen besonders groß sind, zeichnet
man die drei Schnittgrößen vorzeichengerecht über dem Balken auf. Man erhält die
Normalkraft-, Querkraft- und Momentenflächen.

■ An den Stellen des Balkens, wo eine Punktkraft horizontal bzw. vertikal eingeleitet wird,
weisen die Normalkraft- bzw. die Querkraftverteilung Unstetigkeiten auf, sie springen!
Ebenso ist die Momentenfläche dort unstetig, wo ein reines Moment angebracht ist. Die
Anwesenheit einer Punktkraft führt hier nicht zum Sprung. Man sagt, dass Integration
(siehe Gleichung (1.121)3) glättet.

■ Für den Fall, dass keine Normal- und Querlastverteilungen n(x) und qn(x) anwesend sind,
sind N (x) und Q(x) abschnittsweise konstant (Konstanten C0 und C1), und M(x) ist durch
Geradenstücke C1x +C2 gegeben.

■ Zur (Vorzeichen-)Kontrolle der Flächen Q(x) und M(x) kann die Gleichung (1.121)3 ver-
wendet werden: Die lokale Steigung an der Momentenfläche ist gleich der dort herrschen-
den Querkraft. Die Steigung entspricht dem Neigungswinkel der Tangente an der Kurve. Sie
kann mit fortschreitendem x ansteigen bzw. fallen. Entsprechend ist die Querkraft dann
positiv oder negativ.

■ Man muss nicht immer über die Differentialgleichungen gehen, um an die Schnittgrößen
an einer Stelle x zu gelangen. Alternativ kann man an dieser Stelle sowie an den Balkenla-
gerungen freischneiden und erhält zwei Teilbalken, einen mit einem linken und einen mit
einem rechten Schnittufer. An jedem kann man Kräfte- und Momentengleichgewicht stu-
dieren, um die drei Schnittgrößen vorzeichenrichtig zu bestimmen. Ob man das linke oder
das rechte Balkenstück nimmt, ist gleichgültig, das Endergebnis muss dasselbe sein. Dabei
ist natürlich vorausgesetzt, dass man die Lagerreaktionen kennt, also vorab bestimmt hat,
was nur bei einem statisch bestimmten System einfach möglich ist. Die Schnittlastendif-
ferentialgleichungsmethode wird bei statisch unbestimmten Systemen oft mit der Bestim-
mung der Biegelinie kombiniert, vgl. Abschnitt 2.6.4 in [MF2019] und Beispiel 2.9.

■ Eine weitere Methode zur Bestimmung der Schnittlasten ist das sogenannte Aufziehverfah-
ren, siehe Beispiel 1.14. Dieses führt ausschließlich bei mit Punktkräften und -momenten
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belasteten Balken zum Erfolg. Es ist besonders effizient, wenn der Balken über ein freies
Ende verfügt, was es uns erspart, vorab die Auflagerreaktionen zu ermitteln: Beispiel 1.14.

Zum Schluss noch eine Bemerkung, wenn wir eine Belastung in der in Abb. 1.41 gezeigten Art
voraussetzen. In diesem Fall müssen wir das System von Differentialgleichungen von einer
Belastung in der x–z-Ebene mit Biegung um die y-Achse auf eine zusätzliche Belastung in der
x–y-Ebene mit Biegung um die z-Achse erweitern, wie folgt:

dN

dx
=−n(x) ,

dQy

dx
=−qn,y (x) ,

dQz

dx
=−qn,z (x) ,

dMy

dx
=Qz (x)−my (x) ,

dMz

dx
=Qy (x)−mz (x).

(1.122)

Beispiel 1.11 Differentialgleichungsverfahren mit Randbedingungen
Betrachtet wird der Balken in Abb. 1.43, der nicht nur unter einer linearen Quer-
lastverteilung q(x) steht, sondern auch noch mit einer konstanten Normallastver-
teilung n(x) = n0 belastet wird. Eine Momentenschüttung ist nicht vorhanden, so dass
m(x) ≡ 0.

q0

ℓ

A B

x
z

4q0

n0

Bild 1.43 Kontinuierlich belasteter Balken.

Zur Auswertung der generischen Lösungen in Gleichung (1.121) werden zum einen die
Funktionen n(x) und q(x) für die Integrationen benötigt, also:

n(x) = n0 , q(x) = q0

(
5

x

ℓ
−1

)
. (1.123)

Zum anderen müssen die Randbedingungen für die Schnittgrößen N (x), Q(x) und
M(x) ermittelt werden, die für die Bestimmung der drei Unbekannten C0, C1 und C2

verwendet werden. In dem betrachteten Beispiel können aufgrund der einfachen La-
gerung alle Randbedingungen direkt abgelesen werden. Das Festlager auf der linken
Seite kann kein Moment aufnehmen. Neben der Momentenfreiheit des Loslagers auf
der rechten Seite kann dieses auch keine Normalkraft aufnehmen. Insgesamt lauten
die drei Randbedingungen:

M(x = 0) = 0 , N (x = ℓ) = 0 , M(x = ℓ) = 0 . (1.124)

Die Lösungen aus Gleichung (1.121) zusammen mit den Funktionen aus Gleichung (1.123)
lauten:

N (x) =−n0x +C0 , Q(x) =−q0ℓ
(5

2

x2

ℓ2 − x

ℓ

)
+C1 ,

M(x) =−q0ℓ
2
(5

6

x3

ℓ3 − 1

2

x2

ℓ2

)
+C1x +C2 .

(1.125)
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Die Auswertung der Randbedingungen führt auf das folgende Gleichungssystem:

C2 = 0 , −n0ℓ+C0 = 0 , − 1
3 q0ℓ

2 +C1ℓ+C2 = 0 . (1.126)

Damit können die Schnittlasten angegeben werden als:

N (x) = n0ℓ
(
1− x

ℓ

)
, Q(x) =−q0ℓ

(5

2

x2

ℓ2 − x

ℓ
− 1

3

)
,

M(x) =−q0ℓ
2
(5

6

x3

ℓ3 − 1

2

x2

ℓ2 − 1

3

x

ℓ

)
.

(1.127)

■

Beispiel 1.12 Differentialgleichungsverfahren mit Rand- und Übergangsbedingungen
Das in Abb. 1.44 dargestellte System besteht aus zwei Balken, die im Punkt B mit einem
Gelenk verbunden sind. Daher werden auch zwei unterschiedliche Bereiche betrachtet,
die jeweils mit einem eigenen Koordinatensystem ausgestattet werden. Es ist prinzipi-
ell nicht notwendig, lokale Koordinatensysteme einzuführen, allerdings erleichtert dies
das Aufstellen der Lastverteilungsfunktionen. In jedem Bereich werden die Lösungen
aus Gleichung (1.121) neu ausgewertet, so dass sich insgesamt sechs Unbekannte erge-
ben. Die Randbedingungen im Punkt A sowie im Punkt C wurden bereits im vorherigen
Beispiel untersucht – es sind insgesamt drei:

M1(x1 = 0) = 0 , N2(x2 = ℓ) = 0 , M2(x2 = ℓ) = 0 . (1.128)

Dementsprechend werden noch drei weitere Bedingungen, Übergangsbedingungen
genannt, benötigt.

L

A C

x
z

q0

ℓ

B

quadratisch

x1

z
x2

Bild 1.44 Belasteter Balken.

Zur Berechnung der Schnittgrößen beim Übergang der beiden Bereiche wird in Abb. 1.45
das Gelenk im Punkt B freigeschnitten.

Q2(x2 = 0)FBz

FBz

FBx

FBx

N1(x1 = L)

Q1(x1 = L)

M1(x1 = L)

N2(x2 = 0)
M2(x2 = 0)

x1 = L x2

Bild 1.45 Schnittufer am Übergang.
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Hier ergeben sich sechs Gleichgewichtsbedingungen, die sich nach Elimination der La-
gerreaktionen FBx und FBy wie folgt reduzieren:

N1(x1 = L) = N2(x2 = 0) , Q1(x1 = L) =Q2(x2 = 0) , M1(x1 = L) = M2(x2 = 0) = 0 .

(1.129)

In Worten: Die Funktionen N , Q und M sind stetig beim Übergang im Gelenk B. Dieses
Ergebnis hätte man sich bereits zuvor überlegen können: Zunächst kann das Gelenk
kein Moment aufnehmen, so dass dort das Schnittmoment verschwinden muss. Wei-
terhin kann das Gelenk Axial- und Querkräfte aufnehmen, was dazu führt, dass diese
übertragen werden. Für kompliziertere Übergänge, beispielsweise wenn ein Punktmo-
ment im Übergang angreift, lohnt es sich jedoch, den Übergang freizuschneiden.

Die bereichsweise Querlastverteilung lautet

q1(x1) = q0
x1

L
, q2(x2) = q0

(
1− x2

2

ℓ2

)
. (1.130)

Damit ergeben sich die bereichsweisen Lösungen zu

N1(x1) =C 1
0 , Q1(x1) =−q0L

2

( x1

L

)2
+C 1

1 , M1(x1) =−q0L2

6

( x1

L

)3
+C 1

1 x +C 1
2 ,

N2(x2) =C 2
0 , Q2(x2) =−q0ℓ

( x2

ℓ
− 1

3

x3
2

ℓ3

)
+C 2

1 , (1.131)

M2(x2) =−q0ℓ
2

2

( x2
2

ℓ2 − 1

6

x4
2

ℓ4

)
+C 2

1 x2 +C 2
2 .

Die Auswertung der Randbedingungen in Gleichung (1.128) zusammen mit den Über-
gangsbedingungen aus Gleichung (1.129) liefert dann:

N1(x1) = 0, Q1(x1) =−q0L

2

( x1

L

)2
+ q0L

6
, M1(x1) =−q0L2

6

( x1

L

)3
+ q0L

6
x1,

N2(x2) = 0, Q2(x2) =−q0ℓ
( x2

ℓ
− 1

3

x3
2

ℓ3

)
+ 5q0ℓ

12
,

M2(x2) =−q0ℓ
2

2

( x2
2

ℓ2 − 1

6

x4
2

ℓ4

)
+ 5q0ℓ

12
x2.

(1.132)

■

Beispiel 1.13 Das elementare Schnittprinzip
Das in Abb. 1.46 dargestellte System besteht aus zwei Teilsystemen, die im Punkt B über
ein Gelenk verbunden sind. Im Punkt C ist eine Schiebehülse angebracht.
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x
z

1
3ℓ
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1
3ℓ
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3ℓ

Bild 1.46 Balkensystem unter Punktbelastungen.
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Im Allgemeinen werden die Lagerreaktionen für die Berechnung der Schnittlasten be-
nötigt. Zwar kann in der vorliegenden Aufgabe die Berechnung der Lagerreaktionen
durch geschickte Wahl der betrachteten Schnittufer umgangen werden. Der Vollstän-
digkeit halber werden wir dennoch damit beginnen. Wir fertigen hierfür die Freischnit-
te der beiden Teilsysteme an, wie in Abb. 1.47 gezeigt. Dabei gilt das eingezeichnete
Koordinatensystem für beide Freischnitte.
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Bild 1.47 Freischnitt des Balkensystems.

Wichtig ist hier, dass die Kraft F , die im Gelenk angreift, nur in einen der Teilfreischnitte
eingezeichnet wird. In welchem Teilsystem die Kraft angetragen wird, ist gleichgültig,
denn es muss nur das Schnittprinzip erfüllt werden: Die Zusammenführung der beiden
Teilsysteme muss wieder das Ausgangssystem ergeben.

Es bietet sich an, die Momentengleichgewichte um die Punkte A und B auszuwerten:∑
M (A) != 0 =−M + 2

3
ℓ(FBz −F ) ,

∑
M (B) != 0 = 1

3
ℓFCz +MC . (1.133)

Weiterhin werden die Kräftegleichgewichte an beiden Systemen aufgestellt:∑
Fx

!= 0 = FAx +FBx ,
∑

Fx
!= 0 =−FBx ,∑

Fz
!= 0 =−FAz −FBz +F ,

∑
Fz

!= 0 = FBz −FCz ,
(1.134)

Die Lösung der sechs Gleichgewichtsbedingungen liefert die Auflagerreaktionen:

FAx = FBx = 0 , FAz =−F

2
, FBz = FCz =

3

2
F , MC =−Fℓ

2
. (1.135)

Nun wird der Freischnitt erneut gezeichnet, wobei die berechneten Lagerreaktionen
als äußere Kräfte angetragen und die Richtungen korrigiert werden. Weiterhin wird in
Abb. 1.48 eine Bereichsunterteilung vorgenommen. Im Folgenden wird jeder Bereich
einzeln freigeschnitten, um die Schnittlasten sichtbar zu machen. Mittels der Gleich-
gewichtsbedingungen können die Schnittlasten dann bestimmt werden.
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Bild 1.48 Bereichseinteilung des Balkensystems.
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Für x = 1
3ℓ stellt sich am Übergang zweier Bereiche wieder die Frage, zu welchem der

beiden die Punktlast (in diesem Fall ein Punktmoment) zugeteilt werden soll. Es stellt
sich heraus, dass diese Überlegung überflüssig ist, da der betrachtete Übergang durch
geschickte Wahl der Schnittufer nicht sichtbar ist. In Abb. 1.49 wird für den Bereich I
ein positives Schnittufer und für den Bereich II ein negatives verwendet.
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Bild 1.49 Bereichseinteilung des Balkensystems.

Die Gleichgewichtsbedingungen im Bereich I lauten:∑
Fx

!= 0 = NI(x) ⇒ NI(x) = 0 ,∑
Fz

!= 0 =QI(x)+ F

2
⇒ QI(x) =−F

2
,∑

M (S) != 0 = MI(x)+x
F

2
⇒ MI(x) =−F

2
x .

(1.136)

Hier ist S der Punkt, an dem der Schnitt durch den Balken durchgeführt wird. Im zwei-
ten Bereich ist zu beachten, dass am negativen Schnittufer alle Schnittgrößen mit ei-
nem negativen Vorzeichen zu berücksichtigen sind:∑

Fx
!= 0 =−NII(x) ⇒ NII(x) = 0 ,∑

Fz
!= 0 =−QII(x)− F

2
⇒ QII(x) =−F

2
,∑

M (S) != 0 =−MII(x)+
(2

3
ℓ−x

)1

2
F ⇒ MII(x) = Fℓ

2

(2

3
− x

ℓ

)
.

(1.137)

Man beachte, dass MII(x = 2
3ℓ) = 0, da das Gelenk im Punkt B kein Moment aufnehmen

kann. Solche Konsistenzprüfungen sind sehr empfehlenswert, da sich gerade beim Ar-
beiten mit mehreren Bereichen Rechenfehler einschleichen können. Für den dritten
Bereich wird wieder ein positives Schnittufer gewählt, damit das angreifende Moment
am rechten Rand nicht betrachtet werden muss:∑

Fx
!= 0 = NIII(x) ⇒ NIII(x) = 0 ,∑

Fz
!= 0 =QIII(x)+ 3

2
F ⇒ QIII(x) =−3

2
F ,∑

M (S) != 0 = MIII(x)+
(
x − 2

3
ℓ
)3

2
F ⇒ MIII(x) = 3Fℓ

2

(2

3
− x

ℓ

)
.

(1.138)

Der zugehörige Freischnitt wird hier nicht gezeigt, da er im wesentlichen aussieht wie
in Abb. 1.49 (links), nur dass die dreifache Kraft wirkt und der Hebelarm um den Punkt
S mit x− 2

3ℓ gegeben ist. Jede der hier berechneten Funktionen ist nur in dem jeweiligen
Bereich gültig.
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