
................................................. . 11

DEUTSCHE BAUZEITUNG
M I T T E I L U N G E N  U B E R

ZEMENT, BETON- u n d  EISENBETONBAU
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Eisenbeton-Rippendecke, 22X22 m freitragend, iiber einem Hochspannungs-Versuchsfeld.
Von Professor Dr-Ing. Ko g i e r ,  Bergakademie Freiberg i. Sa.

A l l g e m e i n e  A n o r d n u n g .  erfo.lgen hatte, ohne daB sie auf diese einen Schub aus-
it der fortschreitenden Elektri- . uben durfte.

Mit Riicksicht auf die Temperatureinfliisse erschien 
eine e i n h e i t l i c h e  Bauweise geboten. Die eigent- 
liche Dachhaut muBte, um den Warnie- und Kaltedurch- 
gang zur Yermeidung von Schwitzwasser nach Moglich- 
keit einzuschranken, massiv sein; die Tragrippen er- 
hielten also zweckmaBig die. gleiche Bauweise. Die 
Anstricherneuerung einer Eisenkonstruktion hatte bei 
der grofien Hohe jedesmal erhebliche Schwierigkeiten 
und Kosten verursacht und Betriebseinstellung bedingt.

W a h l  d e s  T r a g s y s t e m s  — L a s t e n .  So 
kam man durch diese Bedingungen nahezu zwanglaufig 
zu einer Eisenbetonrippendecke, und es blieb nur noch 
die Aufgabe iibrig, diese so bauwirtschaftlich wie mog
lich zu gestalten. Das Belastungsschema der eigent- 
lichen Nutzlasten ist in Abb. 1, S. 114 gegeben; es wirken 
zwei Einzellasten von je 10 1 und die Belastung der 
beiden Kranbahnen. Auf jeder bewegen sich drei 
Elektrohangebahnwagen mit je 1,5 4 Gesamtlast, so
daB in jedem Punkte jeder Kranbahn eine Belastung 
von 4,5 4 zusammenkommen kann. Stellen die 10 4 
Lasten eine ortsfeste Belastung dar, so hat man da- 
gegen diese 4,5 4-Lasten ais beweglich anzusehen. 
AuBerdem muB das Dach selbstverstandlich .die ublichen 
Schneelasten tragen; fiir diese sind 75 k&/m2 angesetzt

A b m e s s u n g e n  u n d  B e d i n g u n 
g e n  f i i r d e n  E n t w u r f .  Im Gegensatz 
zu den amerikanischen Yersuchsfeldern 
wurde ein vollig umbauter, witterungs- und 
lichtsicherer Raum gewahlt, der allein die 
Gewahr fiir peinlich genaue Durchfiihrung 
wissenschaftlicher Yersuche gibt. Platz fur 
Freiluftpriifungen war auf dem Dach dieses 
Versuchsfeldes vorzusehen. Die GrundriB- 
abmessungen ergaben sich aus den fur den 
elektrischen Teil zu stellenden Forderungen 
zu 22X22 m, die Hohe zu mindestens 12 m.
Die Seitenwande wurden ohne Fensteroffmin- 
gen angelegt, da fiir langeres Arbeiten im 
abgeblendeten Raum keine der bisher be- 
kannten Verdunkelungsvorrichtungen ge- 
niigt. An der Decke waren zwei elektrische 
Hangebahnen anzuordnen, um die Priifobjekte 
in jede erforderliche Stellung, senkrecht und 
seitlich verschiebbar, bringen zu konnen. Die 
Decke selbst war begehbar und moglichst 
eben auszubilden, um die vorerwahnte Mog- 
lichkeit fiir Freiluftpriifungen zu geben. Die 
Decke hatte fiir diese Zwecke zwei Durch- 
fiihrungen fiir je 500 000 Volt aufzunehmen, 
wobei jede Offnung ein Gewicht von 10 1 
triigt (s. spater). Fiir die Konstruktion der 
Decke war ferner bestimmend, daB Stiitzen 
im Raume aus elektrischen Griinden zu ver- 
meiden waren und die Auflagerung zweck
maBig auf allen vier Umfassungswanden zu
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Abb. 3. D e c k e  i n  d e r  A u s f i i h r u n g  m i t  R i i s t u n g .

sierung ganzer Landstriche und 
mit der VergroBerung der Ver- 
sorgungsgebiete der Kraftzentra- 
len wachsen die Anforderungen, 
die an die Hochspannungstechnik 
und damit auch an die Isolatoren 
gestellt werden. Die vorhandenen 
Priif- und Yersuchsfelder der 
Porzellanfabriken werden ver- 

groBert, um die vorliegenden Erfahrungen zu vervoll- 
standigen und um zur Losung der wesentlich erweiterten 
Fragen wissenschaftliche Versuche vornehmen zu kon
nen und die technisch und wirtscliaftlich giiustigsten 
Losungen zu finden.

Ais erste Fabrik Europas schritt die zum Strupp- 
Konzern gehorige Porzellanfabrik Kahla in ihrem Werk 
Freiberg i. Sa. zur Erbauung eines fiir diese Yersuche 
geeigneten Versuchsfeldes fiir 1 Million Volt.

Unter tibergehung des elektrischen Teiles wird es 
hier interessieren, einiges iiber die bauliche Ausgestal- 
tung zu erfahren, da ein Versuchsfeld von dieser 
GrijBe bisher noch nicht bekannt war, und da es 
eine in maacher Beziehung neuartige Konstruktion 
verlangte.
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unter der Annahme, daB bei schneebedecktem Dach 
keine Yersuche auf ihm stattfinden, die eine grotóe 
Zahl von Menschen oben versammeln. Aber auch hin- 
sichtlich des auf dem Dache bei Versuchen etwa em- 
tretenden Menschengedranges konnte man die Annahme 
zulassen. daB auf jeden Quadratmeter der iiber oOO >i 
groBen Flachę des Daches wohl kaum je zwei Personen 
entfallen diirften, sodafi eine Belastung durch Men- 
schengedrange von 75 ke/nl2 ais ausreichend angesehen 
werden kann. Diese ist der Berechnung zugrunde ge- 
legt worden.

An toten Lasten hat die Decke zu tragen:
a) das Gewicht der wasserdichten Aspbaltpappen- 

abdeckung einschlieBlich einer 3 cm starken Auflage 
von Bimsbeton, die die Isolierschicht vor der Sonnen- 
bestrahlung und vor mechanischen Beschadigungen zu 
schiitzen hat, insgesamt 50 ks/m2;

b) das Gewicht einer untergehangten Rabitzdecke 
aus Gips von etwa 50 k"/m2 Gewicht, dereń Zweck wei
ter unten erlautert ist;

c) das Gewicht der eigentlichen tragenden Teile aus 
Eisenbeton.

G e s t a l t u n g  d e r  D e c k e .  Da das Gewicht 
der Eisenbetonkonstruktion (wie die statische Berech
nung ausweist) mehr ais doppelt so groB ist ais die 
Gesamtheit der librigen gleichmaBig verteilten Lasten, 
so war seine Herabminderung ausschlaggebend fur die 
wirtschaftliche Gestaltung der Decke. Eine Yerwen- 
dung von leichtem Beton kam wegen der Zweifel an 
seiner Festigkeit und Tragfahigkeit, wegen der Schwie- 
rigkeiten der guten Herstellung und wegen der Kosten 
nicht in Frage. Man muBte vielmehr bestrebt sein, alle 
Bauteile in ihren Abmessungen so knapp wie mogliih 
zu halten, besonders diejenigen, die fiir die statische 
Tragfahigkeit erst in zweiter Linie stehen. Das hat vor 
allem dazu gefiihrt, die Dicke der Rippen auf das ge- 
ringste praktisch ausftthrbare MaB von 20 cm einzu- 
schranken.

Weiterhin kam es darauf an, moglichst v i e 1 e 
Bauteile zur Aufnahme der groBen Momente, die sich 
aus der Spannweite von iiber 22 m ergeben, heranzu- 
ziehen. Diese tflberlegung fiihrte dazu, die Balkenrippen 
ais in b e i d e n  zueinander senkrechten Richtungen 
tragend anzunehmen, d. h. die ganze Decke von der 
Grundflache von 22X22 m somit ais r i n g s u m a u f - 
l i e g e n d  zu b e r e c h n e n .  DaB auch die Decken- 
platte in jedem Rippenviereck selbst nach diesem wirt- 
schaftlichen Gesichtspunkte berechnet und bewehrt 
worden ist, kann wohl von vornherein ais selbstver- 
standlich gelten.

D a s  N e u e  u n d  E i g e n a r t i g e  d e r  K o n -  
s t r u k t i o n  b e s t e h t  s o n a c h  d a r i n ,  d a B  
m a n  e i n e  D e c k e  v o r  s i c h  h a t ,  d i e  ą u a d r a -  
t i s c h e n  G r u n d r i B  b e s i t z t ,  a u f  a l l e n  v i e r  
S e i t e n  a u f l i e g t  u n d  u b e r  22 m w e i t  g e - 
s p a n n t  i s t .
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Abb. 1 . Ue b e r s i c h t  der De c ke na no r dnung .
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Abb. 2, S. 116 gibt einen Blick in den Priifraum 
vor seiner Einrichtung mit Blick gegen die Decke, 
Abb. 3, S. 113 desgl. mit einem Teile der Riistung.
S t a t i s c h e  A u f f a s s u n g  d e s  T r a g w e r k s .

Dabei entsteht die Frage, wie ein solches Trag- 
werk zu berechnen ist, d. h. alś was es statisch wirkt:

a) Ist es ein System von sich rechtwinklig kreuzen- 
den Balken, fiir die nur die Bedingung besteht, daB 
sie an ihren Kreuzungspunkten gleiche Senkungen auf- 
weisen mussen, daB aber jeder im iibrigen sich senken 
und verdrehen kann, wie er will? oder

b) Kann das ganze Tragwerk ais eine einheitliche 
Eisenbetonplatte (Rippenplatte) aufgefaBt werden, die 
sich wie jede ebene, ringsum aufliegende volle Platte 
verhalt?

Es sei gleich vorweg bemerkt, daB eine Entschei- 
dung in dieser Frage nicht getroffen worden ist, weil 
sie sich wohl nur im Wege ganz auBerordentlich um- 
fangreicher Rechnungen beantworten laBt. Es ist fur 
die endgultige Ermittlung der Abmessungen ein Mittel- 
weg zwischen den beiden Auffassungen a) und b) ge- 
wahlt worden. Damit aber ein Urteil iiber die Berechti- 
gung dieses Vorgehens moglich und ein Anlialt nach 
beiden Seiten hin gegeben sei, erscheint es angebracht, 
die beiden durch a) und b) gekennzeichneten Auffas
sungen iiber die statische Wirksamkeit des Tragwerkes 
zunachst einmal ganz kurz zu beleuchten.

Fali a): Das Tragwerk besteht aus zehn Rippen, 
die zu je fiinf in. zwei zueinander senkrechten Rich
tungen verlaufen, auf den Mauern frei aufliegen und 
nur an ihren Kreuzungspunkten miteinander verbunden 
sind, und das auch nur insoweit, ais sie dort gleiche 
Senkungen aufweisen, d. h. also aufeinander nur lot- 
rechte Stiitzdriicke ausiiben. Eine andere Verbindung 
zwischen den Balken wird nach dieser Auffassung nicht 
in Rechnung gestellt; unberiicksichtigt bleibt die Tat- 
sache, daB jede Rippe in der zu ihr Senkrechten 
eigentlich ais voll eingespannt angesehen werden muB, 
sodaB sie an der Kreuzungsstelle auBer dem lot- 
rechten Stiitzdrucke ein Einspannungsmoment in ihrer 
lotrechten Ebene iibertragen kann, und daB sie auch, 
wenn die zu ihr senkreclite Rippe sich durchbiegt, ein 
Yerdrehungsmoment um ihre eigene Langsachse er- 
fahrt; nicht beriicksiehtigt wird auch die Tatsache, daB 
die Entfernung zwischen 2 parallelen Rippen sich bei 
einem verschiedenen MaB der Durchbiegung beider 
eigentlich andern miiBte, hier aber wegen der Ver- 
bindung durch die dazu senkrechten Rippen konstant 
tleiben muB, was also Zugspannungen langs der Yer- 
bindungsrippen zur Folgę haben miiBte.

Fali b): Das ganze Tragwerk wird trotz der Rippen 
und trotz der Hohe ais eine volle, ebene und ringsum 
aufliegende Platte angesehen (natiirlich nicht fiir die 
Berechnung der Schubspannungen!). In einer solchen 
Platte ist jedes Teilchen mit seinen Nachbarn so ver- 
bunden, daB es Kriifte und Momente in jeder be- 
liębigen Richtung aufnehmen und iibertragen kann. 
Dasselbe gilt auch fiir alle Streifen, in die man sich 
eine solche Platte zerlegt denken kann. Der Zu- 
sammenhang zwischen zwei parallelen Streifen ist also 
dadurch gekennzeichnet, daB sowohl Zug- wie auch 
Scluibkrafte in allen 3 Richtungen des Raumes, und 
daB sowohl Biegungs- wie auch Verdrehungsmomente 
in allen moglichen Ebenen iibertragen werden, und daB 
infolgedessen ein wesentlich grOBerer Zusammenhang 
zwischen den Streifen vorhanden ist, ais zwischen den 
Balken nach der Auffassung a). Die dort unberuck- 
sichtigt gebliebenen Tatsachen waren also hier inRech- 
nung zu stellen; die Rechnung muB sich ganz auBer
ordentlich schwierig gestalten.

Fiir eine Platte, die Vorstehendem entsprechend 
statisch aufzufassen ist, hat M a r c u s  im „ A r m i e r -  
t e u  B e t o n“ 1919, Mai bis Dezember, eine Berech
nung und Ergebnisse entwickelt, die hier Anwendung 
linden sollen. Sie gidten fiir eine ąuadratische diinne, 
elastische Platte, die ringsum aufliegt, und es ware zu
nachst die Frage, ob unser vorliegendes Tragwerk mit
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seinen Rippen und dereń groBer jjQhe a]s ejrie soicjie 
Platte gelten kann. Was zunachst die Starkę anlangt, 
so ift sie an sich wohl groB, betragt aber im Yergleich 
zur Sttitzweite docli nur im Mittel etwa 1/1(5, wiirde also 
dem Fali entsprechen, daB eine 10 cm starkę Platte
1,60 m weit gespannt ware. In diesem Fali diirfte wohl 
kaum Jemand bezweifeln, daB es sich um eine diinne 
Platte handelt. Und Elastizitat miissen wir selbst- 
verstandlich auch hier ebenso gut voraussetzen, wie in 
allen anderen Fallen der Anwendung der Elastizitats- 
theorie auf die Eisenbetontragwerke, z. B. bei Rahmen 
usw. Die Tatsache endlich, daB das Tragwerk nicht 
eine volle Platte ist, bedeutet zwar, daB es nirht einen 
so vollkommenen Zusammenhang in sich besitzt wie 
eine Platte, besagt aber doch noch nicht, daB nun jeg- 
licher Zusammenhang zwischen den Rippen fehlte und 
daB nur die Betrachtung nach Auffassung a) zulassig 
ware. Die Rippen besitzen an ihren Kreuzungsstellen 
durch die Zug- und Schubfestigkeit des Betons, vor 
allem aber durch die gemeinsame Druckplatte von 
10 cm Starkę mit ihrer durchgehenden Bewehrung und 
durch die die Unterkanten der Rippen verbindenden 
Eiseneinlagen einen so guten Zusammenhalt, daB man 
das ganze Tragwerk mit Recht ais eine einheitliche 
Platte trotz der Hohlraume ansehen kann.

Die in der oben genannten Quelle von Marcus an- 
gestellte Rechnung ist nun fiir zwei verschiedene Falle 
durchgefiihrt:

b. 1. Die ąuadratische, ebene Platte ist an ihren 
vier Randern auf den Mauern so gelagert, daB die 
Rander sich von der Mauer nicht abheben konnen, also 
immer genau gerade bleiben miissen. Dabei entstehen 
langs des Randes, z. B. in dem auf der Mauer liegenden 
Randstreifen, Verdrehungsmomente um die Langsachse 
dieses Streifens, sog. Randdrillungsmomente. Die Platte 
muB imstande sein, diese Drillungsmomente an ihrem 
Rande aufzunehmen.

In unserem Falle wiirde das heiBen, daB die Decke 
auBer den zehn Rippen in zwei zueinander senkrechten 
Richtungen noch einen die Enden der zehn Rippen um- 
fassenden und verbindenden Randbalken besitzen 
miiBte; er hatte die Verdrehungsspannungen aufzu
nehmen, d. h. in ihm miiBten die Rippenenden starr 
eingespannt sein, und die UnteTSchiede in den Ein- 
spannungsmomenten bzw. ihrer Summen waren durch 
den Randbalken auszugleichen. Die Nachrechnung er- 
ffab aber dabei fiir diesen so starkę Abmessungen und 
Bewehrung, daB er das Ganze unwirtschaftlich machen 
muBte; der Eisenbeton ist eben zur Aufnahme von Yer- 
drehungsmomenten wenig geeignet.

Das Tragwerk unserer Decke konnte also 
trotz des vorgesehenen Randbalkens nicht ais 
eine volle, ebene Platte angesehen werden, die 
auf ihren Umfassungsmauern so aufliegt, daB 
ihre Rander durchaus gerade bleiben, und die 
die samtlichen Randdrillung-smomente aufnimmt.

b, 2. Der zweite von Marcus angenommene 
und durchgerechnete Fali*) setzt wiederum 
voraus, daB es sich um eine quadratische, 
ebene, diinne und elastische Platte handelt, 
die diesmal aber auf den vier Umfa«suna's- 
mauern so gelagert ist, daB sie dort keine Dril
lungsmomente aufzunehmen braucht, sondern ^  
sich langs ihrer Rander leicht wolben kann.
Die Platte hatte dabei das Bestreben, sich an 
ihren Ecken von den Auflagermauern abzu- 
heben. Damit ist nicht gesagt, daB iiberhaupt 
keine Drillungsmomente mehr auftreten; sie 
sind nur an den Randern gleich Nuli, an den 
anderen Stellen des Plattengrundrisses aber noch 
vorhamden.

Ihre Entstehung und Wirkung wird klar, 
wenn man einmal die beiden, oben ais a) und b) 
bezeichneten Auffassungen unseres Trnsr- 
werkes einander gegeniiberstellt, einerseits das 
System der zehn Rippen, die unverbunden 
nebeneinander liegen, und fiir die keine andere 
Bedingung besteht, ais daB sie an ihren Kreu-

*) Arm. Beton 1919. Oktober S. 248.

30. September 1922.

&S//S///ss//s*///////,

M,

zungspunkten gleiche 
Senkungen aufweisen 
miissen, und anderer- 
seits die volle Platte, 
dereń samtliche Strei- 
fen nach allen Rich
tungen hin mitein- 
ander verbunden sind 
und Krafte und Mo- 
mente in jedem Sinn 
aufeinander ubertra
gen konnen. Hierzu 
dient die Abbildung ^  m ^  j  TrUsen-i
4 und folgende Ueber- r \  “] ----
legung: Bei einer
iiber die ganze Decke Abb.4. ZurBerechnung nach b, 2.

Deckenmifte

Die eingekre/s/en Żabien geben d/e Hohe c/er Oberkan/e c/er 
Deckenpiatte ober Unterkan/e c/er Rippen.

Abb. 6. Da r s t e l l u n g  des  D e c k e n - S y s t e m !
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gleichmafiigen Belastung biegt sich mit I — I und II II eine starkere Neigung derBiege- 
2 — 2 mehr durch ais 1 — 1; er zeigt so- linie; das Stiick des Tragers I- I, das zwischen 2 2

verteilten
der Trager 2- --------- ---------------*
wohl an seinem Auflager, wie auch an den Schnitten und 1 — 1 liegt, wird durch diese Yerschiedenheit der

R i p p e n  m - m  u. 3 - 3 .

Neigungswinkel auf Ver- 
drehung beansprucht und 
zwar in Abb. 4 von vorn 
gesehen links lierum, wie 
der Pfeil andeutet. Das 
Gleiche gilt selbstver- 
standlich fiir alle an
deren Trager; z. B. er- 
fiihrt das Stiick von
1 — l zwischen II — II 
und I—I gleichfalls eine 
Yerdrehung, weil II— II 
sich mehr durchbiegt 
und demgemaG neigt ais
I—I. Diese Verdrehung 
geht, in Abb. 4 von 
links her gesehen, rechts 
herum, wie ebenfalls 
der Pfeil zeigt. Stellt 
man die Momente durch 
Strecken dar, M i und 
M i und setzt sie nach 
dem Parallelogramm der

Abb. 21. B l i c k  i n  d e n  
R a u m v o r d e r  E  i n - 

r i c h t u n g .
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Momente zusammen, so ergibt sich Mr , in der Ebene der 
Diagonale der Deckenplatte wirkend und so drehend, daB 
Ecke E gegen Schnittpunkt I mit 1 gehoben wird.

Zeichnet man in Abb. 4 auch noch das Ver- 
drehungsmomcnt ein, das im Trager II — II zwischen
2 —  2 und 1 — 1 entsteht und das denselben Sinn hat 
wie Mi in I—I, so leuchtet ein, daB die beiden Ver- 
(lrehunj-smomente Mi und M n zusammen mit den

beiden Auffassungen — a) oder b) — das statische 
Wirken des Tragwerkes am richtigsten trifft, so ist die 
Berechnung nach beiden Rechnungsgangen durchge- 
fiihrt worden. Der Ermittlung der notwendigen Ab- 
messungen und der Nachrechnung der Spannungen 
liegen dann die Mittelwerte aus beiden Verfahren zu 
Grunde. Ober die Berechtigung dieser Mittelbildung ist 
oben schon Einiges gesagt. Die Auffassung unter a)

Abb 8. B H c k  a u f  d i e  f e r t i g e  S c h a l u n g  d e r  D e c k e  v o n o b e n  h e r .

Abb. 9. B l i c k  a u f  d i e  D e c k e  n a c h  A u f l e g u n g  d e r  E i s e n b e w e h r u n g .

ihnen entsprechenden M i'  und Mn' auf der IinkenHalfte 
des Tragers 1— 1 in diesem eine Erhohung der Biegungs- 
momentebewirken miissen. Diese Oberlegungfiihrtzu dem 
Ergebnis, daB, wenn man nach der Auffassung b) rechnet, 
die auBeren Trager 1—1 groBere Momente erhalten,diein- 
neren 3—3 aber kleinere, weil sie durch die Verdrehungs- 
momente entlastet werden, was dieErgebnissebestatigen.

G a n g  d e r  s t a t i s c h e n  B e r e c h n u n g .
Da, wie schon oben ausgefiihrt, eine Entscheidung 

daruber nur auBerst schwer zu treffen ist, welche der

beriicksichtigt nicht alle Zusammenhange und Arten 
der Verbindung und Versteifung, weshalb die Momente 
der Mittelbalken sich zu groB ergeben. An dieser Fest- 
stellung kann aber nach den oben gemachten Dar- 
legungen iiber die AuBerachtlassung der tatsachlich 
vorhandenen Steifigkeit des Tragwerkes kein Zweifel 
bestehen.

Die Auffassung b) setzt dagegen mehr Zu
sammenhange der einzelnen Teile voraus, ais t?itsach- 
lich hier wahrscheinlich bestehen.

30. Septem ber 1922. 117



F a l i  a): Das System der zehn sich kreuzenden 
Rippen ist 25fach statisch unbestimmt. Wegen der 
Symmetrie des Tragwerkes und bei Symmetrie _ der 
Belastung (gleichmaBige Verteilung) bleiben in einem 
Quadranten der Decke noch neun Unbekannte, wie in 
Abb. 5, S. 115 eingeschrieben, iibrig. Da aber dieDurch- 
biegungen der Trager 1 und I im Punkte 11, d e r  Trager
2 und II im Punkte 22 und der Trager 3 und III im 
Punkte 33 einander gleich werden, so sind die statisch 
unbestimmten GroBen in diesen Punkten gleich Nuli. 
Von den nun noch verbleibenden sind wegen der Sym
metrie die in den Punkten 12 und 21, die in 23 und 32 
einander gleich, sodaB die Zahl der Unbekannten auf 
drei zuriickgeht: X12= X 2i, Xi3= X 3i und X23= X 32. Der 
Sinn der Krafte X, so wie er in Abb. 5 eingetragen ist, 
ergibt sich aus einer einfachen Uberlegung iiber die 
GroBe der auftretenden Durchbiegungen. Daraus 
folgt, daB Xi3 am groBten werden muB, weil es am 
einen Trager im 1. Drittel vom Auflager aus, am 
anderen im 3. Drittel wirkt, daB X23 sich am kleinsten 
ergeben und daB Xi2 einen Mittelwert aufweisen muB. 
Der Rechnungsgang bietet sonst nichts Besonderes; die 
Werte fur die Durchbiegung der Trager unter den sta
tisch unbestimmten Grofien und unter der gleichmaBig 
verteilten Belastung kann man nach den bekannten 
Formeln, die sich z. B. in der Hiitte finden, ohne wei- 
teres berechnen. Am einfachsten ist es, die gleich
maBige Belastung ais auf alle zehn Rippen verteilt 
anzusehen. (Vgl. statische Berechnung im Anhang-.)

Dabei bezeichnet: 1 die Stiitzweite eines Tragers, 
p die auf eine Belastungsbreite gleich der Feldweite
von 3,77 m entfallende Belastung fur 1 lfdm., p' =  £
die auf 1 lfdm. j e d e s Tragers entfallende Belastung, 
wenn die Gesamtlast auf alle zehn Rippen gleichmaBig 
verteilt wird, P =  p' • 1 die auf jede der zehn Rippen 
entfallende Gesamtlast. Das Mittenmoment des Tra
gers 3 — 3 =  III — III ergibt sich dann zu M' 33

=  0,152 P • 1 =  0,152 • p'l3 =0,152 • • R

F a l i  b, 2: Die GroBen der auftretenden Bie-
gungsmomente sind in der schon genannten Quelle 
berechnet und zeichnerisch dargestellt und brauchen, 
soweit erforderlich, nur entsprechend der hier etwas 
anderen Teilung eingeschaltet zu werden.

Fur das Mittenmoment des Tragers 3 — 3 
=  III — III ergibt sich nach dieser Rechnung, wobei 
a =  1/2 die halbe Stiitzweite bezeichnet: M33'=  0,2555

pa’ =  0,2535 (2 • p‘) . ( I  )  > =  0,1267 ■ p‘ 1> -
0,1267 ■ P • 1. '

Setzt man nun, wie im Anhang nachgewiesen, 
p' =  1400 k».'m ein, so ist P =  p' • 1 =  1400 • 22,04 
=  31700 k£, also P • 1 =  31700-. 22,64 =  717000 mks 
=  717,0 mt. Damit liefern: Fali a): M33 =  0,152 PI 
=  0,152 - 717,0 =  109,0 mt; Fali b) 2: M33^0, 1267
• 717,0 =  90,8 mt; das Mittel aus beiden wird M 3 
=  99,9 mt. Zum Yergleich hiermit ist, ebenfalls im® 
Anhang, noch das Moment fiir den Punkt 33 berechnet, 
das sich nach den Formeln von H a g e i’*) fiir die 
Kassettendecke ergibt. Man findet da M33 =  70,5 mt. 
Wenn auch dieser Wert bei der Mittelbildung nicht 
benutzt wird, so zeigt er doch, daB unser obigerWert 
M33 =  99,9 mt keinesfalls zu knapp ist,

Die Berechnung der Biegungsmomente an den 
iibrigen Stellen der Trager 3 — 3 und III — III, sowie 
fiir die Tragerpaare 2 — 2 und 1 — 1 geht in der 
gleichen Weise vor sich, einmal durch Ermittlung aus 
den statisch unbestimmten GroBen und der Belastung 
und zum anderen aus den Zahlenwerten auf Seite 248 
des Arm. Beton 1919. (Vgl. stat. Berechng. im Anhang).
Wichtig ist dabei, daB die Momente der Trager 2__2
kleiner sind ais die von 3 — 3, und dafi sich demgemafi 
die Tragerhohen 2 — 2 geringer ergeben ais die von
3 — 3. Das Gleiche gilt fiir die Trager 1 — 1 im Yer
gleich zu 2 — 2. Entsprechend den Momenten sind die 
Hohen der Rippen abgestuft. Abgesehen von der Bau-

) Hager, Vj>rlesuiigen Uber die Theorie des Eisenbetons.

stoffersparnis bietet das den Vorteil, daB sich auf diese 
Weise d a s  fiir die Entwasserung der Dachflache er- 
forderliche Gefalle ganz von selbst .ergibt; auch langs 
einer jeden Rippe ist die Hohe des Balkens den Mo
menten angepafit. Die Dachflache hat vom Mittelpunkt 
des Grundrisses aus nach allen vier Seiten hin Gefalle; 
die Hohenlage der einzelnen Kreuzungspunkte der 
Balken gibt Abb. 6, S. 115.
K o n s t r u k t i v  e A u s g e s t a l t u n g  d e r  D e c k e .

Bei der auBerordentlich geringen Breite der Rippen 
von nur 20 cm kam es darauf an, den erforderlichen, 
Yerhaltnismafiig grofien Eisenąuerschnitt mit wenigen 
starken Eisen zu bestreiten, die sich gut in den Beton 
einbetten. Es war vorgesehen, 34 min Durchmesser 
zu verwenden. Da jedoch die Haupttrageisen nicht 
gestofien werden durften, sondern auf die ganze 
Lange von etwa 24—25 m durchgehen mufiten, so 
machte die Beschaffung von so starken Eisen in 
dieser Lange Schwierigkeiten; man war gezwungen, 
zu nehmen, was die Walzwerke gerade hatteoi: 30 mm 
und 27 mm Durchmesser. Allerdings waren dabei an- 
statt der zunachst vorgesehenen 6 Stabe von 34 mm 
insgesamt 9 Stabe einzulegen: 4 zu 30 mm +  5
zu 27 mm. Sie sind in drei Lagen iibereinander ver- 
legt worden. Alles Weitere siehe in Abb. 7, S. 116. 
An jeder Rippenkreuzungsstelle erfahren die Eisen der 
einen Richtung durch ein 16 mm Rundeisen eine Ver- 
ankerung im Beton der zu ihnen senkrechten Rippe. 
AuBer diesen Eisen und den Aufbiegungen der Haupt
trageisen sind noch Biig-el von 8 mm Durchmesser vor- 
gesehen, bei der Berechnung der Schubspannungen 
aber auBer Acht gelassen; dem Beton fallt hierbei auch 
nur eine Schubspannung von 2 k?/cm! zu, alles andere 
nehmen die aufgebogenen Eisen auf; vergl. statische 
Berechnung. Auch der Randbalken hat am ganzen 
Umfang seines Querschnitte,s eine Bewehrung durch 
insgesamt zehn Rundeisen von 16 mm erhalten, um die 
die Haken der Haupttrageisen der Rippen herum- 
greifen; er ist durch seine Eiseneinlagen befahigt, ge- 
wisse Drillungsmomente aufzunehmen, und vor allem 
dafiir Sicherheit zu bieten. daB die ja verhaltnismaBig 
grofien Auflagerkrafte der einzelnen Rippen sich mog
lichst gleichmaBig auf die eranze Lange der Auflager- 
mauern yerteilen. Unter der Annahme, dafi dies ge- 
schieht, werden besondere Auflagerquader unter den 
Rippen entbehrlich; der Druck auf das Mauerwerk, das 
in Zementmortel gemauert ist, betragt nur 1,0 ks/cm!. 
Um im jeder Beziehung sicher zu gehen, hat man die 
Randbalken in den vier Ecken der Decke in dem 
Mauerwerk verankert, und zwar durch je 5 Rundeisen 
von 30 mm, die etwa 8 m tief in die Mauern hinab- 
reichen. Es bedeutet dies eine weitere Erhohung der 
Tragfahigkeit der Decke im Sinne des Rechnungs- 
ganges nach Marcus; siehe oben Fali b, 1.

Fiir die Wasserdichtigkeit der Dachflache sorgt 
eine dreifache Lage von Asphaltpappe, die an ihrer 
Oberflache durch eine 3 cm starkę Bimsbetonschicht 
gegren mechanische Beschadigungen geschutzt werden 
soli. Damit diese unter der Sonnenbestrahlung und 
Kalte nicht so sehr arbeitet, erhalt sie Dehnungsfusren 
langs aller Rippen, sodaB Felder von 3,77 X  3,77 m 
entstehen.

Bei sehr niedriger Aufientemperatur steht zu be- 
fiirchten, dafi die Luftfeuchtigkeit des Yersuchsfeldes 
sich an der Deckenkonstruktion niederschlagt, da die 
Platte nur 10 cm stark ist. Um dem vorzubeugen, wird 
in allen Kassettenfeldem, in etwa 40—60 cm Hohe iiber 
Rippenunterkante, zwischen die Rippen eine Rabitz- 
decke aus Gips eingehangt, die zusammen mit dem 
iiber ihr befindlichen Luftraum isolierend wirkt.

Zwei Folder weisen kreisformige Durchbrechungen 
der Platten von etwa 2 m Durchmesser auf; der noch 
stehen gebliebene Teil der Deckenplatte ist ais Krag- 
triiger berechnet und bewehrt und wulstartig nadh 
oben hin verdickt; er tragt einen zylindrischen Aufbau 
aus Porzellankacheln. Aufierdem weist die Decke noch 
an zwei anderen Stellen zwei kleine Durchbrechungen 
fiir die Abzugrohre einer Saugvorrichtung auf. —

(Schlufi folgt.)
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Verm ischtes.
Kommerzienrat Karl Schwenk, Ulm, 70 Jahr. Am

12. September d. J. konnte der Seniorchef der " Firma 
E. Schwenk,  Zement- und Steinwerke in Ulm a. D., Kom
merzienrat Karl S c h w e n k  in voller geistiger und korper- 
licher Frische die Feier seines 70. Geburtstages begehen 
Der Jubilar gehort zu den fiihrenden Personlichkeiten der 
deutschen Zement- und Betonindustrie, vor allem der 
Z e m e n t w a r e n -  und Kunststein-Industrie, an dereń Entwick- 
lung zu ihrer heutigen Hohe die von ihm geleitete Firma 
einen wesentlichen Anteil hat.

Vor nunmehr 75 Jahren begriindete sein Vater das 
Unternehmen, das der Sohn 1879 ais Alleininhaber ttber- 
nahm. Es bestand nur aus zwei kleinen Anlagen in Ulm und 
Blaubeuren, in denen nattirlicher Zement erzeugt wurde. 
Karl Schwenk ging dann zur Herstellung von Portland
zement iiber und griindete Ende der 80er Jahre eine 
Zementfabrik in Allmendingen, Ende der 90er Jahre eine 
zweite zu Mergelstetten, wahrend er gleichzeitig die alten 
Anlagen um- und ausbaute sowie erweiterte. Vom Zement- 
erzeuger war Schwenk aber bald nach Eintritt in das vater- 
liche Geschaft zum Zementverbraucher geworden, indem er 
in Ulm einen eigenen Betrieb zur Herstellung von Zement
waren aller Art einrichtete und Anfang der 80er Jahre auch 
zur Herstellung des damals ais „K u n s t s t e i n“ bezeich- 
neten Erzeugnisses tiberging. Wenn heute dieses fiir den 
etwas odiósen, den E r s a t z baustoff kennzeichnenden 
Namen die Bezeichnung „B e t o n w e r k s t e i n“ erhalten 
hat, d. h. nunmehr ais ein Materiał betrachtet werden darf, 
das sich dem Naturstein ebenbiirtig an die Seite stellt und 
neben seiner Dauerhaftigkeit und Wetterbestandigkeit auch 
in baukunstlerischer Beziehung allen Ansprtichen geniigen 
kann, wie zahlreiche Ausfiihrungen monumentaler Art in 
Betonwerkstein bekunden, so darf die Firma Schwenk fur 
diesen Umschwung der Anschauungen, der in der auBer- 
ordentlichen Vervollkommnung des Mat" 's seine Be- 
griindung findet, sich einen wesentlichei iteil zugute 
rechnen.

Neben der Zementsteinfabrikation nahnj die Firma 
Schwenk 1896 auch die Terrazzo-Fabrikation auf. Im 
Jahre 1904 wurde das grofie Terrazzo- und Schotterwerk 
zu Herrlingen b e g T i i n d e t ,  das den fiir diese Zwecke beson
ders geeigneten Jurakalkstein verarbeitet und die Her
stellung von Terrazzo, Mosaik und Kunstmarmor mit 
bestem Erfolg betreibt. Auch hier sind, nachdem die bei 
Anwendung von Zement auftretenden technischen Schwierig
keiten iiberwunden worden sind, ausgezeichnete Erzeug- 
nisse von grofier Haltbarkeit und schoner Wirkung ent- 
standen, die gegeniiber den alteren Fabrikaten einen Fort- 
schritt bedeuten.

Kommerzienrat Schwenk gehort seit langen Jahren 
auch dem Vorstand des Deutschen Beton-Yereins an und 
hat sich in dieser Eigenschaft weitere Verdienste um die 
Vervollkommnung des Betonbaus und die Erweiterung 
seines Anwendungsgebietes erworben. Mogę der Jubilar, 
der auf ein tatiges und erfolgreiches Leben zurtickblicken 
kann, noch manches Jahr die Friichte seiner Arbeit ge- 
nieBen. — Fr. E.

Aufstellung einer Eisenbeton-Bogenbriicke in Arkansas.
Die amerikanische Zeitschrift „Engineering News - Re- 
cord“ berichtet in ihrer Nummer vom 22. Februar d. J. 
iiber die interessante Aufstellung einer in Bogenrippen auf- 
gelósten Eisenbeton-Briicke iiber den Arkansas-FluB bei 
Fort Smith. Sie tragt eine StraBe iiber den Flufi mit
16 Bogenstellungen, von denen 14 je 44,5, 2 je 64,7 m 
Spannweite haben. Mit ihren Anfahrten betragt ihre Lange 
967 m. Sie enthalt 15 290 cbm Beton und 784 ‘ Eisen, und 
gehort damit zu den bedeutendsten Betonbauwerken des 
amerikanischen Siidwestens.

Die Briicke hat einen Fahrdamm von 8,55m Breite 
und 2 ausgekragte Biirgersteige von je rund 2 m Breite. 
Die tragende Konstruktion besteht fiir jede Spannung in
2 Bogenrippen ohne Gelenken, auf die die Fahrbahnlast 
durch Stiitzen iibertragen wird. Bei den groBen Spannungen 
haben die Rippen 1,97m Breite, 1,06m Scheitelhohe und
2,13 m Kampferstarke. Sie sind durch Querstreifen ver- 
bunden. Die Zwischenpfeiler sind aus Beton hergestellt 
und groBtenteils unter Benutzung von Holzkasten mit 
Luftdruck abgesenkt. Das eigentlich© Tragwerk ist in 
einem Beton 1 : 2 : 4  hergestellt, wobei fiir den Beton 
bei ungGnstiger Belastung 56 kg/cm2 Druck zugelassen 
sind. Ais Belastung ist bei Berechnung der Rippen eine 
solche von 2 auf 1 Gleis hintereinander fahrenden StraBen- 
bahnwagen von je 49 1 Gewicht, umgeben von rd 800 kg/m2 
gleichmaBiger Belastung auf dem Fahrdamm, 490 ks/m2 
desgl. auf den Biirgersteigen zugrunde gelegt worden, dazu
25 v. H. Zuschlag fiir StoBwirkung.

Zur Einriistung der Bogenrippe wurden eiserne frei- 
tragende Lehneriiste benutzt, bestehend aus je zwei im 
Scheitel durch einen Bolzen verbundene Sichelbojen mit 
Zugstange von rund 40 m Stiitzweite und 14m Pfeil, dii© in 
den kleinen Offnungen sich mit ihren Obergurten der Bogen- 
leibung anpassen und mit ihren Schuhen unmittelbar auf 
Pfeiler-Vorśpriingen aufsitzen. Bei den groBen Bogen sind 
dieselben Lehren verwendet, aber zu drei nebeneinander. 
Sie ruhen hier mit ihren Schuhen auf eingerammten Pfahl- 
jochen auf und iiillen natiirlich nur einen Teil der Offnung 
aus. Zwischen ihnen und den Pfeilern sind daher noch 
Pfosten aufgestellt, die auf den Pfeilerfundamenten ihren 
Stiitzpunkt finden und der zwischen diesen Lehren und 
dem Gewolbe verkleidete Zwickel ist dann ebenfalls durch 
Holzkonstruktion aus jefiillt. So war es moglich fiir alle 
Bogen dieselbe Lehrenform zu benutzen. Die Lehre selbst 
wurde auf einer in Kampferhohe liegenden leichten Riistung 
gegen ihre Schuhe gestiitzt aufgebaut und dann, mit Steifen 
und Diagonalen in jeder Halfte zu einer festen Konstruktion 
abgebunden, um ihren Schuh sich drehend mit Hilfe eines 
Hebeturmes und Kabel und Winden bis in ihre richtig© 
Hohenlage hochgedreht. Dann wurden die beiden Halften 
im Scheitel durch den Bolzen yerbunden. Das Gewicht 
jeder Lehrenhalfte betragt 25 *. Es wurde durch diese Auf- 
stellungsweise erheblich an Riistungskosten gespart. — 

Versuche mit Eisenbetonrohren mit hoheren Innendruck 
veroffentlicht in der Zeitschrift „Der Bauingenieur“, Heft 15 
d. J., der Direktor H. M e e B der Stuttgarter Abteilung der 
A. G. fiir Beton- und Mon^rbau, die fiir die Firma von der 
Mat.-Priif.-Ans.talt der T, 'hn. Hochschule zu Stuttgart 
durchgefiihrt worden sind. Yersuche dieser Art sind bis
her nur vereinzelt angestellt worden. Es werden yielfach 
3 atm ais obere Grenze fiir die Anwendbarkeit einfacher 
Eisienbetonrohre angegeben, wahrend bei hoherem Druck 
die Einlegnng eines Blechmantels zur Erzielung der Dichtig- 
keit ais notwendig • erachtet wird. Von Prof. K o h n k e , 
Danzig, sind andrerseits in unseren „Mitteilungen“, Nr. 18, 
Jahrgang 19, Versuche veroffentlicht, wonach ein Rohr, das 
fur 4 a t m  berechnet war, sich bei 5,5 atm noch ais vollig dicht 
erwiesen hat. Die Bestimmung der zulassigen oberen 
Grenze ist aber bei den heutigen hohen Eisenpreisen, und 
da auch die Einlegung von diinnen Blechmanteln gewisse 
technische Bedenken hat, heute besonders wichtig. Aus 
diesem Grunde sind die Versuche durchgefiihrt, die sich 
nach den vorhandenen Priifungseinrichtungón leider nur auf 
Rohre von 70 bzw. 80 cm innerem Durchmesser beschranken 
muBten, wahrend Rohre mit hohem Innendruck im all
gemeinen hoheren Durchmesser haben werden. Es wurden 
je 2 Rohre von 70 und je 2 von 89 cm gepriift, bei welch’ 
letzteren noch ein 4,5cm starkes Monierrohr eingeschoben 
war, das ais innere Schalung diente, die dann stecken blieb. 
Der verbleibende lichte Durchmesser war also 80 cm. Die 
anderen Rohre wurden zwischen innerer und auBerer 
Schalung und alle stehend gestampft.

Zu Priifung kamen die folgenden 4 Rohrtypen:

R ohr
Innen-

durchm esser
cm

Aufien-
durchm esser

cm

W an^stiirke

cm

Beton-
querschn itt

qcm

E isen-
ąue rschn itt

qcm

i 70 120 25 2500 58,3
u 89 124 17,5 1750 38,5

m 70 120 25 2000 58,3
IV 89 124 17,5 1750 38,5

Die Rohre waren mit 16mm-Eisen bzw. 13mm-Eisen 
spiralbewehrt, wahrend Langsesen von 12mm Starkę vor- 
gesehen waren. Die Rohrlange betrug rd. 1 m. Die Beton- 
mischung war bei den Rohren I und III 23,31 Zement, 201 
Sand, 801 Feinkies, bei den Rohren II und IV bei gleicber 
Sand- und Kiesmischung 18,9 1 Zement, 6,251 TraB, um den 
TraBeinfluB festzustellen. (Nach Heft 43 des Deutsch. 
Aussch. f. Eisenbeton zeigten sich Probekorper mit TraB- 
zusatz auch bei 15atm Druck ais durchaus dicht.) Die 
Rohre I und III wraren innen mit Zementmortel 1:1 'A ge- 
putzt, alle erhielten einen inneren Inertol-Anstrich.

Der zu den Rohren verwendete Beton ergab die nach- 
folgenden Druckfestigkeiten:

R ohr I nach 71 Tagen 289 kg/Cm2
„ II  „ 48 „ ‘216 „
„ I l i  „ 71 „ ‘215 „
„ IV „ 71 „ 215 „

Die Zugfestigkeit wurde nicht ermittelt, ist aber nach 
der Druckfestigkeit mit 15—18 &k/cma anzunehmen.

Die Rohre wurden unter Abgleichung der Enden mit 
Zement und Einlegung von Dichtungsringen beim Versuch 
beiderseits dichtschlieBend mit Eisenplatten abgeschlossen, 
der Druck bis 7 atm von der Wasserleitung, der hohere mit 
Druckpumpen geliefert. Der Druck wurde dabei in Ab-
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st&nden von je 2 Stunden um 2 atm gesteigert. Das Rohr I 
zeigte bei Innendruck bis 14 atm wahrend 2 Stunden weder 
feuchte Flecke noch Risse. Bei 16atul erschienen auf der 
Oberflache an einer Stelle kleine Wasserperlen, bei 18at“ 
feuchte Flecke, die sich weiter ausdehnten, bei 20 at,“ trat 
ein RiB auf, bei 22atm bildeten sich neue Risse, und der 
Wasseraustritt steigerte sich so, daB der Druck nur schwer 
noch aufrecht erhalten werden konnte. Der Verc.«ch wurde 
dann abgebrochen. Die feuchten Flecke traten im Zuge 
der spateren Risse zuerst auf. Ahnliche Erscheinungen 
zeigten auch die iibrigen Rohre (abgesehen yon Unregel- 
maBigkeiten in den Anfangsbelastungen hei einem Rohre).

In bezug auf die Durchlassigkeit zeigte der TraBzusatz 
hier keinen Vorteil, das liegt aber wohl an dem an sich 
schon satten Mischungsverhaltms. Die Bruchlasten waren 
bei den Rohren I—IV: 22, 14, 20 und 10 Es, wurden dann 
die Materialspannungen fiir das Auftreten der ersten feuch
ten Stellen, des ersten Risses parallel zur Rohrachse und die 
Bruchbelastung ermittelt, die in einer Tabelle iibersichtlich 
zusammengestellt sind.

Aus den Ergebnissen darf, wenn es sich auch nur um 
Einzelwerte handelt, geschlossen werden, daB Eisenbeton- 
Druckrohre bei sorgfaltiger Ausfiihrung und mit gutem 
Innenputz versehen fiir recht erhebliche Innendriicke dicht 
hergestellt werden konnen, und daB bei den Versuchen, da 
die sonst zu fordemde hohere Sicherheit in der geringen 
Beanspruchung der Eiseneinlagen liegt, eine Zugbean- 
spruchung des Betons mit 12—15 ks/cm2 zugelassen werden 
kann.

Die Eisenbetonrohre kosteten zur Zeit der Herstellung 
25—30 v. H. weniger ais entsprechende eiserne Rohre. —

Hochstpreise fur Zement. Durch Bekanntmachung des 
Reichskommissars fiir Zement vom 31. August d. J. sind 
ab 1. September die Hochstpreise fiir Zement erneut erhoht 
worden und betragen nunmehr fiir ilO 000 k&

im Gebiete des fiir Private  fur Behorden
Norddeutschen Zem entverbandes 63559 M. 53489 M.
Rhein. Westf. „ 52549 „ 52479 „
Siiddeutschen „ 54128 „ 54058 „
Die Erhohung betragt iiber 100 v. H. gegeniiber den 

Preisen vom 1. August d. J. —
Gebiihrenordnung zur Schiedsgerichtsordnung des deut

schen Beton-Vereins. Die Gebiihrenordnung sieht.fiir die
S c h i e d s r i c h t e r eine Vergiituug nach der aufge- 
wandten Zeit, fiir die S a c h v e r s t a n d i g e n  eine Ver- 
giitung nur fiir Gutachten nach der G.-O. der Architekten 
und Ingenieure, dgl. fiir beide eine Reiseaufwandsentscha- 
digung nach den Satzen der gleichen G.-O. Es werden 
daher ab 15. August d. J. vergiitet: Fiir die Stunde 200 M., 
fiir den Tag ohne Obernachten 400 M., fiir den Tag mit 
Obernachten 600 M. —

Literatur.
Der Eisenbetonbau in Theorie und Anwendung. Heraus- 

gegeben von Dr.-Ing. e. h. Mo r s c h ,  Prof. a. d. Techn. 
Hochschule Stuttgart. 5. vollstandig neubearbeitete und 
wrmehrte Auflage. I. Band, 2. Halfte. 4°, 460 S. Text mit 
527 Textabb. Stuttgart 1922. Verlag von Konrad Wittwer. 
Preis geb. 480 M.

Der 1920 erschienenen 1. Halfte des I. Bandes ist nun
mehr die 2. Halfte gefolgt, in der die t h e o r e t i s c h e n 
A u s f i i h r u n g e n  zum AbschluB gebracht sind. Der
II. Band wird die A n w e n d u n g  d e s  E i s e n b e t o n s  
mit ausgefiihrten Beispielen enthalten. Sein Erscheinen 
wird in etwa Jahresfrist in Aussicht gestellt.

Wahrend in der 1. Halfte nach Ausfiihrungen all- 
gemeiner Art iiber Begriff und Eigenschaften des Eisen
betons, iiber die Baustoffe und ihre Eigenschaften, die 
achsiale Druckbeanspruchung und Knickung, die einfache 
Biegung und die Biegung mit Achsiallast behandelt worden 
sind, ist in der 2. Halfte der breiteste Raum dem wichtigen 
Kapitel der W i r k u n g  der  S c h u b k r a f t e  be i  
B i e g u n g  gewidmet. Die eingehenden Versuche, nament
lich des „Deutschen Ausschusses fur Eisenbeton11, haben 
iiber die Wirkung und tatsachliche Yerteilung der Schub
krafte im Querschnitt, iiber Wirkung und Berechnung der 
Biigel und aufgebogenen Eisen vollkommene Klarheit ge- 
schaffen und z. T. neue Aufschliisse gebracht. Wir sind 
jetzt in der Lage, einen Balken gegen Schubkrafte ebenso 
sicher wie gegen die Biegungsmomente zu bewehren. Fur 
verschiedene Belastungsfalle wird an Beispielen die zweck- 
maBigste Schubsicherung angegeben. Auch uber die Wir
kung der S c h u b k r a f t e  be i  v e r a n d e r l i c h e r  
B a l k e n h o h e  haben neue Yersuche, die fiir die A. G. 
WayB & Freytag in Stuttgart durchgefiihrt worden sind 
neue Aufschliisse gebracht, sodaB diese friiher nur fliichtig 
gestreifte Frage jetzt ebenfalls eingehend behandelt wer
den konnte. In dem nun folgenden Abschnitt uber den

E i n f l u B  de r  P l a t t e n b r e i t e  kommt ebenfalls unsere 
durch Yersuche gewonnene erweiterte Kenntnis zum Aus- 
druck Neu sind die Untersuchungen iiber S c h u b -  
s p a n n u n g e n  be i  B i e g u n g  mit Achsiallast. Uber die 
W i r k u n g  der  D r e h u n g  bei bewehrten und unbe- 
wehrten Betonkorpern konnten in der friiheren Auflage 
ferner nur ganz kurze Angaben gemacht werden. Neuere 
Yersuche des Yerfassers haben auch diese Frage geklart, 
die namentlich dadurch von Wichtigkeit ist, daB durch 
Drehversuche auch das Wesen der Schubfestigkeit beim 
Beton in besonderer Weise klargelegt werden konnte. Die Yer
suche haben gezeigt, daB es bei dem Beton keine eigentliche 
Drehungsfestigkeit gibt, sondern RiBbildungen und Bruch 
erfolgen, wenn die Zugfestigkeit in der Richtung der Haupt- 
zugspannung iiberwunden ist. Auf Torsion beanspruchte 
Betonkorper kommen nur ausnahmsweise vor, ihre Berech
nung und notwendige . Bewehrung wird aber ebenfalls 
erórtert. Eine Erweiterung und Vertiefung gegeniiber der 
friiheren Aaflage haben, gestiitzt auf die neueren Unter
suchungen der Beziehungen zwischen Biegemoment und 
Formanderungswinkel, auch der Abschnitt iiber die Er- 
m i t t l u n g  de r  a u B e r e n  K r a f t w i r k u n g ,
S c h n i t t k r a f t e  un d  S c h n i t t m o m e n t e  erhalten 
konnen, namentlich sind eine Reihe statisch unbestimmter 
Formen in den Rahmen der Betrachtung gezogen worden. 
Die Yersuche haben gezeigt, daB auch Rahmenwerke aus 
Eisenbeton wie elastische Tragwerke behandelt werden 
diirfen, wenn es sich um die Einwirkung statisch unbe
stimmter Auflagerkrafte handelt. Die r i n g s u m  a u f - 
l i e g e n d e n  P l a t t e n  mi t  k r e u z w e i s e r  B e 
w e h r u n g  bilden hier eine wichtige Konstruktionsform, 
dereń genaue Berechnung an sich zu den schwierigsten 
Problemen gehort, fiir die aber eine einfache, ausreichende 
Sicherheit bietende, angenaherte Berechnungsweise durch 
die Versuche des „Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton11 
moglich geworden ist, dereń Anordnung und Durchfiihrung 
bereits unter dem EinfluB von Prof. Morsch gestanden hat. 
Auch die t r a g e r l o s e  F l a c h -  o d e r  P i l z d e c k e  
gehort hierher. Der Verfasser beschrankt sich hier aber auf 
kurze Betrachtungen, die sich namentlich an die amerika- 
nische Berechnungsweise anschlieBen. Besondere Betrach
tungen werden auch den S t o B v e r b i n d u n g e n  der  
E i s e n  gewidmet, ais dereń vołlkommenste fiir wichtige 
Konstruktionen diejenige mit richtig ausgebildeten Spann- 
schlossern empfohlen wird. Den BeschluB bilden Aus- 
fiihrungen iiber E i n s e n k u n g e n  und kurze g e - 
s c h i c h t l i c h e  B e t r a c h t u n g e n .  Erstere hiingen 
von so vielen Umstanden ab, daB sie keinen sicheren Mafi- 
stab fiir die Giite der Konstruktion abgeben. Verfasser legt 
daher auf Probebelastungen keinen zu groBen Wert.

Der neue Teil bringt aufierdem einen N a c h t r a g  
zum A b s c h n i t t  B i e g u n g  mi t  A c h s i a l l a s t ,  der 
eine Erweiterung der wertvollen Bemessungstabellen in 
Band I, 1. Halfte darstellt. Die neuen Tafeln sind fiir be- 
liebige Druckspannung ah brauchbar. Es ist aufierdem fiir die 
Berechnung von x bei einseitiger Bewehrung eine allgemein 
verwendbare Tafel beigegeben, die durch Ersatz der Dicke d 
durch die Nutzhóhe h die Rechnung unabhangig macht von 
der Uberdeckungsstarke des Betons. In eirrem A n h a n g 
werden schlieBlich die preuB. Bestimmungen iiber Eisen
beton, die Vorschriften fiir Druckpriifungen mit Beton- 
wiirfeln, die Normen fiir Zement und die Richtlinien fiir die 
Lieferung von Hochofenschlacke fiir Betonzwecke mit
geteilt. Den BeschluB bilden T a b e l l e n  fi ir Mo me n t e  
und Q u e r k r a f t e  d u r c h l a u f e n d e r  Tr a g e r ,  und 
zwar den bei Unterziigen auftretenden praktischen Verhiilt- 
nissen entsprechend, fiir indirekte Belastung.

Das ist ein kurzer AbriB von dem reichen Inhalt des 
neuen Bandes, der im iibrigen dieselben Yorziige besitzt 
wie der erste, d. h.: Entwicklung moglichst einfacher, fiir 
die Praxis ausreichende Sicherheit bietender und wirtschaft- 
liche Durchbildung der Konstruktion ermoglichender Rech- 
nungsformeln im engsten AnschluB an die streng wissen- 
schaftlich und kritisch nachgepruften Versuchergebnisse. 
Die klare, einfache Sprache, die iibersichtliche Gliederung 
des Stoffes und die beigegebenen ausgezeichneten Abbil- 
dungen unterstutzen dieses Bestreben in vortrefflicher 
Weise.

Die Ausstattung des Buches ist, nicht nur unter den 
heutigen schwierigen Yerhiiltnissen, ais eine vorziigliche zu 
bezeichnen. — Fr. E.
... lu halt: E isenbeton - R ippendecke, 22X 22  m freitiagend,
L iter itur8111 lsl):lnnunSs - Versuchsfeld. — Vermiscbtes. —
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