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19. JAHRGANG. BERLIN, DEN 9. DEZEMBER 1922. No. 20.

Die Erz= und KohlenverIadesteIle im Reiherwerder Hafen zu Stettin.
(SchluB.) Hierzu die Abbildungen S. 154.

m  A nschluB  an  die schw ere Ufer- 
m au er w urde  ein le ich tes Bohl- 
w erk g e b a u t (A bb 4 a —c inNo. 19j. 
Der U n te rb au  b e s te h t aus einer 
trag en d en  S p undw and  von 22 cm 
S tarkę , d ie  am  K opfende von zwei 
R iegeln  gefaB t w ird , von denen  
sich der yo rdere  au f e ine P fahl- 
re ihe  m it e inem  P fah lab stan d  von 
1,20 m ab-

durch  den  Beton des K ranzes geh t, d u rch  eine GuB- 
e isen le iiung  e rse tz t ist.

D as F u n d a m e n t d er K oh lenk ippe (s. A bb. 7 a— d) 
erh ie lt iiber d er P fah lv e rsch n iiru n g  noch  eine s ta rk ę  
B ew ehrung  von langs u nd  quer g ę leg ten  E isenbahn - 
schienen. U iese Y orso rge  w u rd e  getro ffen , um  d er seh r 
s ta rk e n  B ean sp ru ch u n g  des F u n d am en te s  d u rch  die 
B ew egung  d er seh r gro  Ben L asten  g e rech t zu w erdeu . 
D iese R ticksich t b ed in a te  auch  die A n o rd n u n g  der

stlitzt. D en riick w artig en  H alt 
bilden 10 m lange . in  d e r  M itte 
unterstU tzte R u n d e isen an k e r in 
2,52 111 A bstand , m it 5(i mm 
K erndurchm esser, die in A nker- 
bocke eingelassen  sind .

D er K opf des B oh lw erkes 
besteht aus do p p e lten  U -E isen- 
s tandern  im A b s ta n d  d er 
A nkeren tferiiung , d ie  in W in- 
ke^efeenschuhen g e le n k ig  be- 
festi»1 und  am  K opf d u rch  ein 
W inkeleisen u n te r  sich verbun - 
den sind. D er g an ze  E isen- 
rahm en w ird  ru c k w a rts  du rch  
R undeisen - A n k er fes tg eh a l- 
ten, die sich au f dem  h in te ren  
R iegel ge lenk ig  ab stiitzen . 
Zwischen die S ta n d e r  sind  
E iseb e to n p la tten  g e sp a n n t, die 
oben durch  e inen  d u rch lau fen - 
den E isenbetonho lm , in den  die 
B ew ehrung  d e r P la t te n  iiber- 
geh t. v e rb u n d en  sind . Die 
A usbildung  im  e inze lnen  u nd  
die A n o rd n u n g  d e r B ew ehrung  
in dem  E isen b e to n au fb au  geh t 
aus Abb. 5, S. 149, h e rv o r .

Das F u n d a m e n t d e r D reh- 
scheiben is t e ine  Y e rb in d u n g  
von B eton u n d  E isen b e to n  
(s. Abb. 6 in N r. 19). D er K rau z  
und  der S tu lił b es teh en  aus 
Beton, d er im  u n te re n  T eil, da 
in ilm flie P fa h lv e rsc h n iiru n g  
zu liegen kom m t, e inM ischungs- 
verhaltnLs 1 :6  e rh a lt, w ah ren d  
der obere Teil 1 : 8  g em isch t 
ist. Zw ischen K ran z  u n d  S tulił 
ist eine d o p p e lt b ew eh rte  
E isen b e to n p la tte  m it sch w ach er 
E isenein lage e in g esp an n t. Die 
E n tw asseriu ig  d e r D reh sch e ib e  
erfo lg t d u rch  e ine T on ro lir- 
leitung, die sow eit die L e itung

h—̂ fąo-

Schnitt a - b .

Sand , jl I

-12,OJ,

■

mo

Schnitt c - d .

GrundriD.

Abb. 7 a—d. F u n d a m e n t  d e r  K o h l e n k i p p e .
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Pfahle . H ie r w u rd en  die zw ei S te llen  des g roB ten Auf- 
lag e rd ru ck es  d u rch  je  ein  P fah lb iin d e l v on  16 P fah len  
u n te rra m m t. A uB erdem  w erden  die d u rch  das A us- 
sehw ingen  des be lad en en  E isen b ah n w ag en s en ts teh en - 
den  K ra fte  von  e in e r R eihe in  d er S ch w ing rich tung  
sch rag  gesch lag en er P fah le  au fgenom m en.

- : B esonderer E rw ah n u n g  a is re in e r E isen b e to n a rb e it 
muB noch  d er FuB bodendecke des U m form erhauses fiir 
d ie  G esam tan lag e  g e ta n  w erden  (s. A bb. 8 a— d). D urch  
die g an ze  L ange  des G ebaudes z ieh t sich  ein U nter zug 
au f v ie r Z w ischenstu tzen . Y on d iesem  U n terzug  gehen 
d ie  Q uerbalken  ab, zw ischen die sich die D ecke 
sp an n t. D ie B ew ehrung  g eh t au s  den  A bbildungen  
h e rv o r, so daB sich eine E r la u te ru n g  eriib rig t. A uf die

B erechnung  b ra u c h t n ic h t e in g eg a n g en  zu w erd en , d a  
sie d ie  ubliche, jedem  In g e n ie u r  b e k a n n te  ist.

D ie G riin d u n g  d e r U m fo rm ers ta tio n  g e sch ah  au ch  
au f H olzpfah len  m it P fah lu m sch n liru n g  (s. A bb. 9 a — c).

Die A usfiih rung  d e r R am m - u n d  B e to n a rb e ite n  g e 
schah  d u rch  die F irm a  S c h m i d t  in  S te ttin . _ D ie 
o rtliche  B au le itu n g  la g  in den  H an d en  des In g en ieu rs  
F r a n k .  D ie A ufsp iila rb e iten  w u rd en  in  s ta d tisc h e r  
R egie u n te r  dem  dam alig en  S ta d tin g e n ie u r  S c h m i d t  
au sgefiih rt. D ie K ippe, D rehsche iben  u n d  V erlad e- 
b riicken  w urden  von  d er i i r m a  D e u t s c h e  M a -  
s c h i n e n f a b r i k  A .-G . D u isb u rg  e rs te ll t  u n d  m it 
e lek trischen  E in rich tu n g en  d er A . E . G. a u sg e r iis te t. —

T orsionsbewehrung.
Von Dr. Ing. E. R a u s c h ,  Berlin. (SchluB aus No. 19.)

Is t die K raftrichtung unter einem Winkel 
zur Symmetrieachse geneigt, dann treten  die 
beiden Grófitwerte nicht in ein und demselben 
Randpunkt auf und ihre Zusammenziehung ergibt 
eine zu groBe Spannung. Liegt auBer einer be- 
liebigen K raftrichtung auch noch ein unregel- 
maBiger Querschnitt vor, so sind die Verhaltnisse 
sehr verwickelt, es soli jedoch trotzdem  versucht 
werden, auch fiir solch’ allgemeine Falle wenig- 
stens einen zuyerlaBlichen Mafistab fiir die groBte 
Randspannung zu finden.

Die verwickelte und z. T. ungelóste Span- 
nungsverteilung bei Drehung und Schub laBt 
es nicht zu, eine allgemeine Formel fiir die 
groBte Randspannung bei beliebigen Querschnit- 
ten  aufzustellen. Nur bei Kreis- und Ellipsen- 
querschnitt folgen die Spannungen einfachen 
Gesetzen, und so muB die Untersuchung auf 
den Ellipsenquerschnitt — ais den allgemeineren 
der beiden — beschrankt werden. Diese Ein- 
schrankung verhindert nicht die allgemeine 
Anwendbarkeit des hier zu gebenden Verfahrens, 
sie bedeutet nur eine mehr oder w eniger groBe 
U ngenauigkeit zu Gunsten der Sicherheit, indem 
bei einem beliebigen (Juerschnitt die aussprin- 
genden Ecken und Lappen vernachlassigt werden, 
und nur die e i n g e s c h r i e b e n e  E l l i p s e  — 
ais zuverlassige Berechnungsbasis — in Betracht 
gezogen wird. Bei dem 4. Beispiel fiir die reine 
V erdrehung haben wir von dieser Vereinfachung 
schon Gebrauch gem acht; auch wird z. B in 
Foerster’s Taschenbuch fiir die Berechnung der 
Drehspannungen der eingeschriebene Kreis vor- 
geschlagen.

ie Art und Weise der Bewehrung 
gegen exzentrisch wirkende Quer- 
kraft oder gegen Schubkraft mit 
gleichzeitig auftretendem Drehmo
ment is t somit dargelegt, es ist 
nur noch anzugeben, wo mit den 

Abbiegungen bzw. — wenn Q auBerhalb des 
Q uerschnitts w irkt — mit der verbundenen 
Bewehrung (Abbiegungen und Drehbewehrung) 
begonnen werden soli? Zu diesem Zweck muB 
derjenige Querschnitt aufgesucht werden, inner- 
halb dessen die aus Schub und Drehung folgende 
groBte Spannung den zulassigen W ert von 
4,0  kg/cm 2 erreicht.

Diese GroBtspannung tr itt an dem zurQ uer- 
kraft naher liegenden Q uerschnittrande auf und 
ist in den einfacheren Fallen leicht zu bestimmen. 
Bei dem hochkant gestellten R echteckąuerschnitt 
mit lotrechter Querkraft (Abb. 10) fallt z. B. die 
Stelle der groBten Drehspannung (rp) mit der- 
jenigen der groBten Schubspannung ( r q )  zu
sammen, und man erhalt fiir den Punkt P :

i Q Q ' eimax  =  zq m a x  rd  m ax  =  — — -j-  if> ;

wird fiir den inneren Hebelarm 2 =  ~ 7/s (h — a) 

=  ~ ’/8% o^ = ^ 3Uh und f i i r —- r0 gesetzt,

-g- -j- ip -g-

2 6
wobei rp =  3 +  - r — ’------- (s. Bach: Elastizitat

y  +  0,45 u- Festigkeit).

Schn itł a -b .

Abb. 9 a c. G r u n d u n g  u n d  F u n d a m e n t b e w e h r u n g  d e s  
T r a n s f o r m a t o r e n h a u s e s .

Die Erz- und Kohlenver1adestelle itn RpiliAruror/lpr Hnlpn tii Q4o44in

Balken.

Unterzug.

- 4 —  Q9 —A Fundament- GnundriO einen Langsmauer. 
Anordnung der Eisenbewehnung.
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Die Aufgabe ist somit. die Rand spannungen eines mit 
esienttisch wirkender und beliebig gerichteter Querkraft bean- 
spruchten Ellipsenąuerschnitts (Abb. 11) zu bestimmen. Die 
Sehubkraft zerlegen wir in ein Drehmoment (Q-e) und zwei 
in den Hauptachsen wirkenden Querkrafte ((^s. ); der
EinfluB dieser drei Komponenten wird gesondert untersucht.

Die Tom Drehmoment verursachten und zu einem Halb- 
messer gehórenden Spannungen sind bekanntlich zur Rand- 
tangente parallel gerichtet und wachsen nach aufien linear. 
Zur Bestimmung der SpannungsgroBe besteht auBerdem ein 
tauch fur andere Querschnitte gultigesi Gesetz. wonaeh die 
Spannungsfiguren ibei der Ellipse die Spannungsdreiecke 
uberall inhaltgleich sind (Abb. 12 vergl. auch den Aufsatz 
im ZentTalbl. d. Bauverw. 1921. S. 526). Die am unendlich
kleinen Flachenausschnitt d F  — \ k d  U wirkenden Span

nungen ergeben eine Mittelkraft d T =  * r k d l '  (Span-
D

nungspyramide) im Abstande ^  k vom M ittelpunkt Fiihrt

man auf Grund der inhaltsgleichen Spaanungsdreiecke i - k 
=  konstant =  c ein. dann ist

d T = ^ d U :  M = J ^ k  i T = c J ' X~ h  i U = c J d F = c  F  

daraus e =  und die Randspannung:

nung im Randpunkt P.  wie aaf Abb. 13 gezeigt. koastmiert 
werden.

Zur Ermittlacg der Sehabspannungen die von einer 
symmetriseh wirkendenden Querkraft bzw. Qj)  hervor- 
gerufen werden. betrachten wir zunlohst den Krekąuerschnitt 
< \bb. li) . Die Spmnanjrsrichtung kann hierbei so azgenommen 
werden. daB die Sehubspannungen in jedem Punkt einer zur 
' -Achse senkrecht gezogenen Senne alle durch jenen PunktP 
gehen. in dem die Tangente die <*-Achse trifft (Foeppl: Vor- 
lesungen ub. techn. Mech. 1914. III. Bd. Festigkeitslehre S. 
112 u. 144'. Die lotreehte Seitenkraft der Spannung ergibt 
sich aus der allgemeinen Formel:

r Q ' S
ry- T - i . " - -  J  

wobei Q die Querkraft. S das star. Moment des sehraffierten 
Abschnittes bezogen auf die -r-Aehse. 2x0 die SetnenJaage 
und J  das Tragheitsmoment des Querschnitts bedeuten 
Fur den Kreis ist:

J = l i-----jr
r

8 =  / »  d F = f  ± - y - x  . i y =  2 y » J  r* —

= f K H - ^  =  r « -

Mit J  =  T *”* wird ifann i w = — . ^ —Jr° 
•ł 3 .i  - r 4

wobei M  das Drehmoment. F die Querschnittflache bjw. b 
und h die beiden AchsmaBe der Ellipse) und k den Abstand 
der Randtangente bezeichnen. Fur die groBte Randspannung
erhalt man am Ende der kleinen Achse mit k =  — die be-

=  — : =  ' v •
-To Jo F  r®

und die Randspannung:
J-o-

kannte Formel: rm ai:
16 U

a  - b* - h

und fur die kleinste am Ende der langen Achse (mit k =  —- :

16 • M

±  Q_ 
3 ’ F

J o 4 Jr®
• o ----

Jo^-i-jto1 _  4 Jo
f* ~  3 ' F  ~ r  3

Den groSten Wert nimnt die Schubspannang an der j-Aehse
auf. und wird mit -r0 =  r

4 Q 4
rmin =  - fmax

b h- 3 F ~ "  3 ‘ 10

Fur den Kreis ist mit b =  h =  D. k =
D 16 - M

.T D*
Die gróBte Schub spannung ist also um — gróSer. ais wenn

ó
q  die Querkraxt iiber den ganzen Quersehnitt gleicbmiflig ver-

Wird M  =  Q ■ e gesetzt und fur * einfach ro gescbrie- teilt wird. Auch bei der SchubspannungsberecŁnung von 
& F  E isenbetonbalken  kommt m an angecahert zu demselben Wert.

ben, ferner. um die Dreh- und Schubspannungen auf dieselbe wie djes auj g 134 ^cgegeben ist.

Basis zu b iin g en .i • ro heraussjeboben. dann lautet Formel 3:
6 ’ 3

Q e
k ■ F  

Aus dem Yerhaltnis

r0
2 • e 

k =  3 - r o

ro

1,5 - e 
k

Fiir den Ellipsenąuerschnitt konnen ahnliehe Formeln 
abgeleitet werden. Die Ellipse ist ais ein in der x-Richtung im

MaBstab f  verzerrter Kreis zu betrachten (Abb. 15). Es ist

Q - S

- —  kann dann die von daher ‘ J  =
1,5 e k

der exzentrisch wirkenden Q uerkraft verursachte Drehspan-
Xo - J  -

_  Q s  
2  .  J o  • J
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wobei S  und .7 auf den umschriebenen Kreis bezogen sind. 
Die vorhin fiir den Kręis aufgeschriebenen Ausdriicke lau- 
ten je tz t: f h \ *

<, 2  ( h  V  2 h * - x  o 3 T *  U O
=  ¥ '  6 = - •  ; J  =

_2_ /l3 : .ro3
3 ........ //<

Diese W erte eingesetzt ergibt sich

7i4
04

ry =
Q

2 a-o
ft3 ■ a u 

b*

4
~  3

( 5 4
/i4

1 6
8

: (I)'

v0‘
¥

Ferner ist r.\ b- j/o 
/i2 .r0

(Neigung der Tangente)

rx =
) /  x o \  2 b2 ■

' W ' w -

yo
X o

Q
F

X p  ■ ?/) 

( ! )

1 — 1/ ry2 +  fx- =
9 /  a  o \  4 j r o 2 • i /o -

( ) (47
Ł  i  '  Xo _i yo

r 1  ( : ) * '  C ) ‘
Der W urzelausdruck bedeutet aber den Reziprokwert des 

Tangentenabstandes k*)  und so ist
j. ^ __ 4 Q j  o 16 Q xo

3 71 • b • h k3
■Z'o
k
QBezeichnet man wieder ,, =F ro- dann ist z =  — J'0

k

und es besteht die Proportion:
to

-7— , woraus die
■to k

betr. Randspannung einfach konstruiert werden kann, indem
4
- • to in der Querkraftlinie vom Mittelpunkt aus aufgetragen,

O
und dieser Yektor parallel mit dem zum Umfangspunkt fiihren- 
den Strahl auf die Tangente projiciert wird (Abb. 16, S. 155).

Bei allgemeiner Querkraftlage treten  gleichzeitig zwei in 
denH auptebenen wirkende Querkraftkomponenten auf und 
Qy). Unter Hinweis auf Abb. 17, S. 155, ist Qx — Q ■ sin a, Qy =  Q 
• cos a und die Schubspannung im Randpunkte P  (nach Ul. 5),

r =  o • ^  (Q cos a  Xo +  Q sin a ■ y0) =  ~  (a0 • cos a

+  yo sin a)
4 Q_ q_
3 ’ F  ’ k

wobei q den Abstand des Randpunktes von der Kraftlinie
9

0.

bezeichnet. Fiahrt man wieder F

fo

to ein, so ist 

4
4 q f 3

r = - . r ° . T  und (j =  ~ y —

Die fiir sjrmmetrische Belastung gegebene K onstruktion kann
4

also in allgemeiner Form angew endet werden (Abb. 18); — • i0O
wird wieder in der Kraftlinie vom Mittelpunkt aufgetragen, 
und parallel mit dem zum R andpunkte fiihrenden Strahl auf 
die Tangente projiciert.

Die durch einebeliebiggerichtete und exzentrisch wirkende 
Querkraft verursachte Randspannung im Punkte F  erhiilt 
man schlieBlich durch Zusammenzahlung der Dreh- und 
Schubspannungen aus Gl. 3 und 6:

, 2  M  4 Q q 4 d=1.5e +  g
7. t  =  ±  -•=—=• 4- —  • -==■ fo . ------

wobei

k F
Q

F  k 3

=  ^  und e die Exzentrizitat der Q uerkraft, q dier
senkrecht zur K raftrichtung k die senkrecht zur Tangente 
genommene Projektion des Halbmessers OP  bedeuten.

fto t  , 3/o_ 1
*) Die Gleiehung /  b \ 2 ' /  li \ 2 >l —

der Tangente: ; J

Das Lot vom 
Mittelpunkt auf 
die Tangente:

k =

W t ]

Durch Zusa iimenselziinir der beiden K onstruktionen fiir 
die beiden Spannungsarten kann auch diese kombinierte 
Randspannung wie folgt konstru iert werden (Abb. 19). Es wird

^ • r0 berechnet und vom O -Punkt in der K raftrichtung

aufgetragen. Die parallel zu O P au f die Tangente projicierte 
Strecke ergibt den Schubanteil rq der Randspannung (vgl.

4
Abb. 18). Dann wird • ro parallel zur T angente ebenfallsvom

□
M ittelpunkt aus aufgetragen, der Halbmesser OP  in 1,5e 
Entfernung (von de:' T angente gemessen) durchschnitten 
(Punkt E) und es werden die Parallelen TT und E D  gezogen 
(vergl. Abb. 13) wodurch sich der Drehanteil f j  der Rand
spannung ergibt. Die gesam te Randspannung z — rej —|— rd 

Die Randstelle, wo die G esam tspannung r ihren GroBt- 
w ert erreicht, kann auf einfachem Wege nicht erm ittelt 
werden. Sie liegt jedenfalls auf dem zur Q uerkraft naher 
liegenden R andteile, wo sich Dreh- und Schubspannungen 
zusam m enzahlen; auch kann die genauere Lage der Grófit- 
spannung gut geschatzt w erden, wenn man bedenkt, daB 
der erste Teil des Ausdruckes fiir r in Gl. 7 ihren GróBtwert
bei frmin erreicht, der zweite Teil bei I M  , und das\  k  /  raax
Maximum zwischen diesen beiden Stellen auftreten wird. 
Es geniigt vollkommen, in der so begrenzten gefabrlicben 
Zone schatzungsweise einen R andpunkt anzunehmen und die 
zu diesem Punkt aus der Formel 7 oder durch K onstruktion 
erm ittelte Spannung ais GróBtwert zu betrach ten , denn es 
kommt dabei auf giofie G enauigkeit nicht an, da schon das 
Ersetzen des beliebigen Q uerschnittes durch die eingeschrie- 
bene Ellipse I ngenauigkeiten in sich schlieBt.

Die groBten Randspannungen miissen in m ehreren Quer- 
schnitten erm ittelt w erden, woraus sich dann die Stelle 
der Bewehrungsgrenze dort e rg ib t, wo die gróBte Quer- 
schnitts-Randspannung nicht groBer ist ais 4,0 kg/cm2.

Damit soli die theoretische E rórterung auch fiir die 
kombinierte Beanspruchung durch D rehung und Schub ab- 
geschlossen werden. Es bleibt vorbehalten, die Anwendung 
an einigen Beispiel en spater noch zu zeigen.

N a c h t r a g :  Wie schon in der FuBnote auf S. 148 ange- 
deutet, soli noch kurz auf die im neuerschienenen W erk von 
Prof. Dr. Ing. M orsch*  (S .249u. fgd.) angefiihrten Torsions- 
versuche eingegangen werden. Es handelt sich um Beton- 
Vollzylinder mit K reisquerschnitt die mit Spiral- bzw. Biigel 
(Ring-) bewehrung versehen waren. Die zur Bestimmung der 
Eisenspannung von Prof. Morsch angew endeten Formeln sind 
ais Sonderfiille der hier benutzten und im obenerwahnten 
Aufsatz abgeleiteten allgemeinen Form eln zu betrachten, 
wodurch die hier entw ickelte B erechnungsw eise von aner- 
kannter Seite un lerstiitzt wird. W ahrend bei der Spiralbe- 
wehrung die Eisenstabe gu t ausgenutzt w erden konnten, 
zeigte sich bei don biigelbewehrten Kórpern eine verhaltnis- 
maBig geringe WTiderstandsfahigkeit. Prof. Mórsch nimmt 
ais Ursache der friiheren Zerstórung die w eitgehende Yer- 
drehung an, die w egen der Dehnung der Liingsstabe eintreten 
muBte. Es ist oline w eiteres zuzugeben, daB die Spiralbe- 
wehrung wirksamer ist, da hierbei die in der schiefen Zug- 
richtung liegenden Stabe die Betonzugkrafte unm ittelbar 
aufnehmen, und nicht so groBe Form anderungen zulassen, 
wie die Biigelbewehrung. Sind in zwei B etonkórpern, von 
denen der eine mit Spiralen, der andere mit Biigelbewehrung 
versehen is t, dieselben E isenspannungen vorhanden. so ist 
die^Dehnung bei letzterem in der diagonalen Zugrichtung 
| 2 mai so groB, und der innere Betonkern w ird eher ver- 
sagen, weil die RiBbildung rascher vorschreitet. Fiir das 
ungiinstige \  erhalten der biigelbew ehrten K orper ist aber 
meines hrachtens weniger diese D ehnbarkeit, ais vielm ehr 
der Urastand maBgebeml gew esen, daB die Biigel (Ringe) 
abwechselnd auf der AuBen- und Innenseite der Langsstiibe 
angeordnet werden. Die Biigel sollen das Ausknicken der 
Beton-Druckspiralen verhindern , und konnen ihren Zweck 
nur dann richtig erfiillen, wenn sie dieselben von auBen 
umfassen. Da die Druckspiralen von den Liingsstiiben er- 
zeugt werden (Abb. 8 des obengenannten Aufsatzes im Zen- 
tralnl. d. Bauverw.) und infolgedessen in der durch die Liings- 
stabe gelegten Zylinder-Mantelflache wirken, so sind Biigel 
innerhalb der Langseisen Iheoretisch unwirksam. —

** P » ° ? i ! S , t0J b? u seinc J heorio 11 Anwendung. 5 Auli. I lid. - ll.illte 1.122 Verlag von Konrad W ittwer. S tuttgart.

!!iu Ere ‘1l,'",(? Kolilenverladestdle im Reiherwerder- 
zu Stettin. (SchluB.) — Torsionsbewehrung. (SchluB.) —
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