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I. § 1 Einteilung der K rafte
H au p tk rafte  sind 

stand ige  L as t,
Y erkehrslast und 

W irkung  d e rT em p era tu rsch w an k u n g en  und  des 
Schw indens.

Z u sa tzk rafte  sind alle ubrigen  in  B e tra c h t kom - 
m enden K nU tc, besonders 

W inddruck ,
B rem skrafte ,
G elanderdruck,
R eibung  an  beweglichen L agern,
Schneelast,
W irk u n g  des A usweichens und  Setzens d e r W?ider- 

lag e r und  Pfeiler.

II. H a u p t k r a f t e
§ 2 Standige Last
1. E i s e r n e  B r i i c k e n

Ais stan d ig e  L as t, d ie in de r R egel gleiclim aflig ver- 
te il t  angenom m en w erden kann , sind  einzufiih ren ,

a) d as G ew icht des U berbaues (H au p ttrag er, Quer- 
trag er, L angstrager, F a h rb ah n ta fe l, W ind- 
verbande, Q uerversteifungen, FuB w egtrager und
G elander), _

b) das G ew icht de r B riickenbahn  (P flaster oder Be- 
sch o tte ru n g  n eb st U n te rb e ttu n g , Belag, Gleise) 
und  d e r S traB enleitungen.

D as G ew icht d e r B riickenbahn  und  d e r StraC en- 
leitungen  is t  u n m itte lb a r zu berechnen, w ahrend  das Ge
w ich t des O berbaues d u rc h  Form eln , G ew ichtskurven 
oder d u rc h  V ergleich m it ausgefiih rten  B riicken gleicher 
oder ahn licher A r t zu n ach st an n ah ern d  zu e rm itte ln  ist. 
D iese W erte  sind  d e r B erechnung d e r  B iegem om ente, 
p u e rk ra f te  u n d  S ta b k ra fte  vorlaufig  zugrunde  zu legen. 
W enn n ich t zweifelsfrei fe sts teh t, daB d ie  der e rsten  B e
rechnung  zugrunde  gelegte stand ige  L a s t rich tig  ist, so 
i s t  sie gleich, nachdem  d ie  F estig keitsberechnung  aufge-

s te ll t  ist, iiberschlaglich neu zu errechneu . W enn die 
d anach  e rm itte lten  G esam tspannungen  d ie  zulassigen 
S p annungen  in den  g e fah rd e ts ten  T eilen u m  3 %  und 
m eh r iiberschreiten , so is t  die F estigkeitsberechnung  
neu aufzuste llen . Auf jeden  F a li is t  n ach  F ertig s te llu n g  
des ganzen E n tw u rfes d ic au f G rund de r genauen  Ge* 
w ich tsberechnung  e rm itte lte  w irkliche stan d ig e  L as t 
in de r Festigkeitsberechnung  anzugeben  und  de r an - 
genom m enen gegeniiberzustellen.

2 . M a s s iv e  u n d  h o l z e r n e  B r i i c k e n  
D ie stand ige L a s t i s t  u n te r  sinngem aB er A nw endung 

d e r u n te r  1 fiir eiserne B riicken angegebenen R egel zu
e rm itte ln . ,

Ais E igengew ich t d e r B auholzer sind  die in d e r nach- 
steh en d en  T afel angegebenen W erte  an zunehm en :

E ig e n g e w ri c h t e  d e r  B a u h o l z e r

M ittlere  R aum einheitsgew ich te  fiir B auholz in  k g /m 3

H o lz a rt ] lu fttro ck en  | naB

W eichholzer
F ic h te  u. T an n e  | 550 700

K iefer u. L arche j 600 750

H artho lzer E iche  u. B uche | j 800 1000

In  den  angegebenen E inheitsgew ich ten  sind  die 
Zuschlage fiir  kleine E isen teile  (N&gel, V erb indungs- 
schrauben , D ubel), fiir H arth o lz te ile  u n d  fiir  A nstrich  
oder T ranlcung en th a łten .

Die G ew ichte eiserner Zugglieder, K notenbleche, 
L aschen, Schuhe u n d  L ager sind  besonders zu beriick- 
sichtigen .

§ 3 Verkehrslast
1. B r i i c k e n k la s s e n  

D ie S traB enbriicken w erden n ach  ih re r T rag fah ig 
k e it in  v ier K lassen e in g e te ilt; m aB gebend fiir d ie T ra g 
fah igke it i s t  d ie  d e r F estigkeitsberechnung  zugrunde
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gelegte Verkehrslast. Fiir dio Klassen I bis I I I  werden in 
folgendem Regellasteu angegeben, dic an Stelle der 
wirklichen Lasten treten. Briicken, die nicht mindestens 
den Anforderungen der Klasse I I I  entsprccben, gehóren 
zur Klasse IV.

Bei Briicken mit schweren StraCenbahnen ist dereń 
EinfluB besonders nachzuweisen (vgl. auch § 6 Ziff. 1). 
Fiir die Belastung mit sonstigen Bahnen gelten die hierfiir 
erlassenen yorschriften1 .

Unter Umstanden ist es zweckmaBig, StraBen- 
briicken, die den Anforderangen der Klasse I I  bzw. der 
Klasse I I I  genugen, dariiber hinaus auch dafiir aus- 
reicliend zu bemessen, daB unter Fernhaltung anderer 
Lasten eine einzelne 24  t-Pampfwalzc (Regellast der 
Klasse I) hiniibergeftihrt werden kann. Solche Briicken 
fiihren die Klassenbezeichnung I I  (I) bzw. I I I  (I).

Bbenso kann es bei einzelnen Briicken der Klasse I 
zweckmaBig sein, sie fiir die Belastung mit besonders 
schweren allein fahrenden Lasten zu bemessen, dereń 
EinfluB auch durch die 24  t-Dampfwalze nicht mehr 
gedeckt wird (z. B . Beforderung von schweren Trans- 
formatoren). Auch hierbei darf angenommen werden, daB 
gleichzeitig andere Verkehrslastcn von der Fahrbahn 
ferngehalten werden. Solche Briicken fiihren alg Sonder- 
klasse die Bezeichnung I (S).

2 . R e g e lla s te n  
Ais Regellasten gelten dio im Bild dargcstellten 

Fahrzeuge (Einzellasten) und Menschengedrange ver-

Als Ersatzlast fiir ein Fahrzeug gilt der Anteil seines 
Gesamtgewichtes, der bei gleichmaBiger Verteilung uber 
die von ihm eingenommene Grundflache (2 ,5  X 6 m) 
auf die Flacheneinheit entfallt.

Bei Briicken von mehr ais 30  m Stiitzweite konnen 
im allgemeinen fur die Berechnung der Haupttrager an 
Stelle der Fahrzeuge die Ersatzlasten benutzt werden. 
Bei vollen Gewolben und fiir die Berechnung der Wider
lager konnen auch bei Briicken kleinerer Stiitzweite 
Ersatzlasten eingefiihrt werden.

Die folgende Tafel gibt die Regellasten und die 
Ersatzlasten fiir dic einzelnen Briickenklassen an.

Zur geradlinigen Einschaltung der Belastung mit 
Menschengedrange (siehe Tafel) dienen die Gleichungen:

Klasse I p =  525  — 11 
Klasse I I  p =  475  — l > In kg/m2 
Klasse I I I  p =  425  — l )

Darin bedeutet i die Stiitzweite in m. Die Be
lastung ist jeweils auf volle 10 kg/m2 aufzurunden.

3 . S te llu n g  d er R e g e lla s te n
Je  nach der Spurenzahl der Briicke ist mit einem, 

zwei oder drei Fahrzeugen (Dampfwalze mit Lastkraft- 
wagen daneben) in ungiinstigster Stellung, umgeben von 
Menschengedrange, zu rechnen, wobei bei Berechnung 
der Haupt- und Quertrager die Grundflache der Fahr
zeuge (2,50  X 6 m) nicht iiber die Schrammkante 
hinauszuriicken ist. Yon hintercinandorstehenden Fahr-

Abmessungen und Gewichte der Regellasten

Ł
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1 6 t  D a m p f w a l z e 6 t L astkraftw agen

MaBe in m

7 t  D a m p f  w a / z e

B r i i c k e  n k la s s e n .

Dampf-
walze

Last-
kraft-
wagen

Gesamtgewicht t

Yorderrad 10

Hinterrad t

t/msErsatzlast

Gesamtgewicht

Vorderrad

Hinterrad

Ersatzlast

Menschen
gedrange 
(auch ais 

Ersatz fiir 
andere 
Lasten 

s. oben)

Fiir die 
Haupt
trager 

bei einer 
Stiitz- 
weito 
von

Obis 
25 m

25 bis 
125 m

t

t

t/m!

1,6

IG

4.5

1,1

12

0,8

t/m2 0,5

125 bis 
200 m

Fiir die ubrigen 
Teile

t/m2

t/m2

1,5

I I  I I I  IV

0,6

0,45

0,5

6

0,75

2.25

0,4

0,4

Geradlinig
einzuschalten

0,4

0,5

0,35

0,45

0,3

0,4

schiedener Dichte, das auch an die Stelle sonstiger Be 
lastung, wie weitere Fahrzeuge (z. B . auch AnhSnger), 
Yiehherden und lasttragende Personen tritt.

x) Uber Belastungsannahmen fiir Briicken unter 
Eisenbahngleisen vergl. die Yorschriften fiir Eisenbau- 
werke (BE) der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bzw. 
die Vorschriften des Reichsverkehrsministers fiir die 
Berechnung der Briicken der Privateisenbahnen des 
allgemeinen Verkehrsvom 26 . Ju li 1926 E . II. 2 2 . Nr. 2095 
(Reichsverkehrsblatt 1929 Teil I S. 296) und die Yor
schriften der Landerbehorden fiir die Berechnung der 
Briicken der Kleinbahnen und PrivatanschluBbahnen, 
z. B . die Vorschriften des PreuBischen Ministers fiir 
Handel und Gewerbe fiir die Berechnung der Briicken 
der Kleinbahnen und PrivatanschluBbahnen vom
24 . August 1926  J.-N r. V I 6. 15. 2739 (Ministerialblatt 
der Handels- und Gewerbeverwaltung 1926 S. 226).

zeugen wird abgeselien. Quer- und Schraglageu der 
Lasten gelten ais ausgeschlossen.

Entlastend wirkende Verkehrslasten (z. B. Belastung 
von FuBwegkonsolen bei Berechnung des Biegemomentes 
des Quertragers), auch alle gtinstig wirkenden Achslasten 
von Fahrzeugen sind wegzulassen. Ein gleiches gilt von 
StraBenleitungen, da sio vorubergeliend oder dauernd 
entfernt werden konnen.

Bei Berechnung von Langstragern maBiger Stiitz- 
weite geniigt die Annahme des schwersten Fahrzeugs 
in ungiinstigster Stellung ohne Menschengedrange.

Liegt die Fahrbahn bei seitlich angeordneten Haupt- 
tragem ganz oder nahezu symmetrisch zur Brucken- 
achse, so konnen die Regellasten bei der Berechnung 
des groBten Biegemomentes des Quertragers so a u fg e 
s t e l l t  werden, daB ihre Grundflachen symmetrisch zur 
Briickenachse liegen. Fur die ubrigen Querschnitte 
des Quertragers geniigt es, die Biegemomente einer an-
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nahernd geltenden Ersatzlinie2 fiir die gróBten Biegc- 
momente zu entnehmen.

Bei der Untersuchung der Langs- und Quertrager ist 
die G ro Ce der auf sie entfallenden Lastanteile in der 
Regel unter der Annahme zu ermitteln, daB die Zwischen- 
quer- und langstrager frei drehbar gelagerte Balken auf 
zwei Stiitzen sind.

Zur Vereinfachung der Rechnung ist uuberiick- 
sichtigt zu lassen, daB die A n g r if  fsp u n k te  der Lasten 
an den Langs- und Quertragern infolge der Lastuber- 
tragung durch die Zwischenąuer- und Langstrager 
etwas verschoben werden.

Wird die Mitwirkung von Quertragern zum Ver- 
teilen der Lasten auf mehr ais zwei Haupttrager beruck- 
sichtigt (was bei liólzernen' Brucken nicht zulassig ist 
vgl. DIN 1074  § 6 Ziff. 3), so ist ein besonderer rechne- 
rischer Nachweis dafiir zu erbringen.

§ 4 Temperaturschwankungen 
und Schwinden

1. E is e rn e  B ru c k e n
Ais Grenzen der Temperaturschwankungen in den 

Bauteilen sind — 2 5 ° und + 4 5 ° anzunehmen. Im Festig- 
keitsnachweis ist in der Regel mit einer mittleren Tem
peratur bei der Aufstellung von + 10° und demnach 
mit einem Temperaturunterschied von T 3 5 0 zu rech
nen. For ungleiche Eiwarmung einzelner Teile kommt 
ein Unterschied von 15° in Betraeht,

Bei eisernen Rahmen, die standig von der darauf- 
liegenden Fahrbahn beschattet werden, wie z. B. in 
breiten StraBeniiberfuhrungen, konnen die vorstehenden 
Temperaturgrenzen herabgesetzt werden; ungleiche Er- 
warmung solcher Bauteile kommt nicht in Frage.

2 . M a ss iv e  B ru c k e n
a) T e m p e ra tu rsc h w a n k u n g e n

Ais Grenzen der durch Anderung der Lufttemperatur 
bedingten Temperaturschwankung in den Bauteilen sind 
je nach den lclimatischen Verhaltnissen in Deutschland 
— 5 ° bis — 10° und + 2 5 ° bis + 3 0 ° anzunehmen. Im 
Festigkeitsnachweis ist in der Regel mit einer mittleren 
Temperatur bei der Ausfuhrung von + 10° und demnach 
mit einem Temperaturunterschied von ^ 1 5  bis ^ 2 0 ° zu 
rechnen.

Bei Bauteilen, deren geringste Abmessung min
destens 70 cm betragt oder die durch Uberschtittung oder 
andere Yorlcehrungen einer Temperaturanderung weniger 
ausgesetzt sind, konnen die oben augegebenen Tempe- 
raturunterschiede um 5 ° ermaBigt werden. Beim Fest
stellen der geringsten Abmessung brauchen vollstandig 
umschlossene Hohlraume nicht abgezogen zu werden 
(z. B. bei Kastenąuerschnitten).

Ungleiche Erwarmung einzelner Konstruktionsteile 
ist nur ausnahmsweise zu berucksichtigen (z. B. beim 
Zugband von Zweigelenkbogen) und zwar mit ± 5 °.
b) Sch w in d en

Bei statisch unbestimmten Tragwerken aus Beton 
und Eisenbeton ist der EinfluB des Schwindens auf die 
statisch unbestimmten GroBen durch die Annahme eines 
Tempera tu rabfalls zu berucksichtigen. Dieser ist anzu
nehmen bei

a) Rahmen und rahmenartigen Tragwerken aus 
Eisenbeton zu 15 °,

/?) bewehrten Betonbogen und Gewolben
mit wenigstens 0 ,6 % gesamter Langsbeweh- 

rung zu 15 °, 
mit weniger ais 0 ,5 %  gesamter Langsbeweh- 

rung zu 20°,
y) bei unbewehrten Gewolben zu 2 5 °.
Hierbei ist bei Bogen und Gewolben Betonierung in 

Lamellen vorausgesetzt. Andernfalls ist der zu beriick- 
sichtigende Temperaturabfall um 5 ° zu erhohen. Ais 
bewehrte Betonbogen und Gewolbe gelten nur solche, 
deren Langsbewehrung oben und unten mindestens je
6 cm2 auf 1 m Gewółbebreite und zusammen mindestens
0 ,1%  betragt.

3 . H ó łz ern e  B ru c k e n
Die Warmewirkung braucht in der Standsicherheits- 

berechnung nicht beriicksichtigt zu werden. Etwaigen 
schadlichen Einflfissen (Schwinden und Quellen, be
sonders in der Querrichtung) muB jedoch durch besondere 
Behandlung des Holzes vor der Yerwendung, durch 
geeignete bauliche Ausbildung und durch sorgfaltige 
Unterhaltung nach Móglichkeit vorgebeugt werden. 
Andernfalls sind die Spannungen zu ermaBigen.

2) Vgl. z. B . Vorschriften fiir Eisenbauwerke (BE) 
Deutsche Reichsbahn-Gesellscliaft, Abschnitt C Ib  1 a
(S. 20), Yerlag Wilh. Ernst & Sohn,^Berlin.

III . Z u s a t z k r a f t e  
§ 5 W inddruck

1. G roBe des W in d d ru ck s 
Der Winddruck ist waagerecht anzunehmen. Bei 

belasteter Briicke ist er mit w =  150 kg/m2 und bei 
unbelasteter Brucke mit w  =  250  kg/m2 in Rechnung 
zu stellen.

2. W in d a n g r iffs f ia c h e  
Die vom Wind getroffenen Flachen der Brucken sind 

nach den wirklichen Abmessungen der Teile schatzungs- 
weise zu bestimmen. Ais voni Wind voll getroffene 
Flachen sind anzunehmen:
a) B e i u n b e la ste te r  B ru c k e

Bei Uberbauten mit v o llw a n d ig e n  Haupttragern 
der vordere Haupttrager und das etwa dariiber hinaus- 
ragende Fahrbahnband,

bei Uberbauten mit zw ei g e g lie d e rte n  Haupt
tragern die Flachen des Fahrbahnbandes und der iiber 
und unter dem Fahrbahnband liegenden Teile beider 
Haupttrager.

Bei Uberbauten mit m ehr a is  z w e i-g eg lied e rten  
Haupttragern geniigt es, die Flachę des 3 . und der fol
genden Haupttrager nur teilweise in Rechnung zu 
stellen3. Die gesamte Windangriffsfiache aller Haupt
trager braucht hierbei nicht groBer angenommen zu 
werden, ais wenn die Haupttrager vollwandig w'aren.
b) B e i b e la s te te r  B ru c k e

Bei Uberbauten mit v o llw a n d ig c n  Haupttragern 
der vordere Haupttrager und das etwa dariiber hinaus- 
ragende Fahrbahn- und Verkehrsband,

bei Uberbauten mit zw ei g e g lie d e rte n  Haupt
tragern die Flachen des Fahrbahnbandes und die iiber 
und unter dem Fahrbahnband liegenden Teile beider 
Haupttrager und das Verkehrsband.

Bei mehr ais zwei gegliederten Haupttragern ist 
sinngemaB nach Ziff 2 a letzter Absatz zu verfahren.

Vollwandige, uber der Fahrbahn liegende Bogen- 
trager sind wie Fachwerktrager zu behandeln.

Das Yerkehrsband ist zusammenhangend bei 
StraBenbrucken 2 m und bei FuBgangerbriicken 1,8 m 
hoch anzunehmen.

3 . S o n d e rv o rs c h r ifte n  fiir  iib erd ac h te  
und ge sch lo sse n e  B riick e n  

Bei uberdacliten Brucken ist ein senkrecht zur 
Dachflache wirkender Winddruck w . sin 2 a zu beruck
sichtigen, wobei a der Neigungswinkel der Dachflache 
ist und fiir den waagerechten Winddruck w die in Ziffer 1 
angegebenen Werte einzusetzen sind. Der Dachaufbau 
ist gegen Abheben zu sichern, wobei eine senkrecht von 
unten nach oben wirkende Windkraft von 60  lcg/m2 
Dachgrundflache zugrunde zu legen ist.

AuBerdem sind ais vom Wind voll getroffene Flachen 
anzunehmen:
bei g ró B te n te ils  gesch lo ssen en  (verk le id eten ) 

B ru c k e n  die ganze Ansichtsfiache der Brucke 
unterhalb der Dachtraufe, 

be i te ilw e is e  gesch lo ssen en  B riick e n  dic ver- 
kleidete Flachę eines Haupttragers und die in der 
Ansicht noch sichtbaren Teile des Tragwerkes beider 
Haupttrager, soweit diese Flachen unterhalb der 
Dachtraufen liegen.

4 . L o tre c h te  Z u s a tz b e la s tu n g  d er H a u p t
tr a g e r

Die lotrechte Zusatzbelastung der Haupttrager 
durch den Winddruck braucht im allgemeinen nur bei den 
uberdacliten Brucken und bei solchen Brucken mit 
hochliegender Fahrbahn beriicksichtigt zu werden, die 
nur einen Windverband in der Untergurtebene haben. 
Bei untenliegender Fahrbahn sind die senkrechten und 
waagerechten Portalkrafte, die durch die Windbelastung 
der oberen Yerbande entstehen, zu beriicksichtigen.

3 Z. B . kann bei gleichen Haupttragern vom dritten 
Trager an die Windangriffsfiache F » n des n-ten Haupt
tragers mit folgender Gleichung ermittelt werden:

/ F ' \ (n -  1)
Fwn =  (F — F )

Hierin ist
F  =  GesamtumriBflache eines Haupttragers 
F ' =  Gesamtflache der offenen Maschen eines 

Haupttragers.
(Vgl. auch Bleich, Theorie und Berechnung der Briicken, 
Seite 33 , Yerlag von Julius Springer, Berlin 1924 .)
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5 . S ta n d s ic h e rh e it  gegen  U m kip p en  
Die Standsicherheit der Uberbauten gegen Um

kippen durch Wind und etwaige andere waagerechte 
Krafte ist im belasteten und unbelasteten Zustande 
nachzuweisen, falls nicht zweifelsfrei —  wie meist bei 
Brucken mit tiefliegender Fahrbahn —  feststeht, daB 
die Uberbauten uberreichlich standsicher sind. Ais Ver- 
kehrsband (§ 5 , Ziff. 2 b) ist hierbei bei belasteter Brucke 
im allgemeinen eine Reihe leerer Wagen von 0 ,5  t/m 
Gewicht in ungunstigster Stellung anzunehmen. Bei 
Brucken mit obenliegender auskragender Fahrbahn 
kann die Beiastung mit Regellasten ungiinstiger sein.

Ebenso ist die Sicherheit gegen Abheben von den 
Lagern bei durchlaufenden Tragern mit Gelenken und 
ohne Gelenke nachzuweisen.

Ist die Standsicherheit gegen Umkippen und gegen 
Abheben von den Lagern kleiner ais 1,3, so muB die 
Briicke entsprechend verankert werden. Bei weit 
gestiitzten Uberbauten empfiehlt es sich, die Sicherheit 
gegen Umkippen noch etwas zu erhóhen. etwa bis 1,5 .

§ 6 Sonstige Zusatzkrafte
1. B re m s k r a fte

Bremskrafte brauchen im allgemeinen nur bei hohen 
Pfeilern und Jochen, bei liochstieligen Rahmen und bei 
Stutzen ais Teilen rahmenartiger Tragwerke beriicksich- 
tigt zu werden.

Die in Hohe der StraBenoberkante wirkendc Brems
kraft von K r a ft fa h rz e u g e n  ist hierbei anzunehmen zu 
1 /i0 der Vollbelastung der Fahrbahn mit Menschen
gedrange {ohne StoBzahl) auf der ganzen Uberbaulange
—  das Menschengedrange vertritt hier die Belastung mit 
bremsenden Fahrzeugen — mindestens aber fiir jede Spur 
zu 0 ,3  des Gewichtes des Lastkraftwagens der betreffen
den Briickenklasse (0 ,3  L).

Die in Hóhe der Schienenoberkante wirkende Brems- 
kraft von S tra B e n b a h n e n  ist bis zu einer Uberbau
lange von 50 m zu 1/10 des Gewichtes aller den Uberbau 
belastenden Achsen anzunehmen. Bei langeren Uber
bauten genugt es, die Bremskraft auf der das MaB von 
50  m tibersteigenden Strecke zu ‘/jo der diese Reststrecke 
belastenden Achsen anzunehmen.

Februar 1031

2 . G e la n d e rd ru ck
Der Gelanderdruck ist waagerecht in Holmhohe mit 

80  kg/m in Rechnung zu stellen.
3 . R e ib u n g  an b e w eg lich en  L a g e rn

Die gleitende Reibung ist zu 0 ,2, die rollende Reibung 
zu 0 ,03  vom Auflagerdruck aus standiger Last und 
Verkehrslast ohne StoBzahl anzunehmen.
4 . S c h n e e la s t

Die Belastung durch Schnee braucht im allgemeinen 
nicht beriicksichtigt zu werden.

Bei iib erd ac h te n  Brucken ist mit einer Schneelast 
ps =  75 cos a in kg/m- Dachgrundflache zu rechnen, 
wobei a den Neigungswinkel der Dachflache bedeutet. 

Unter besonders ungunstigen klimatischen Verhalt-

nissen ist dieser Wert auf p5 =  70 11 +  —  | cos a
\ 5 °o  I

zu erhohen (h bezeichnet die Hohe tiber dem Meer in m).
Bei Dachneigungen mit einem Winkel von a >  4 5 ° 

kann die Schneelast unberucksichtigt bleiben.
5 . W irk u n g  des A u sw e ich e n s und S e tz e n s  der 

W id e rla g e r  und P fe i le r
Da, wo ein Ausweichen oder Setzen der Widerlager 

oder der Pfeiler von EinfluB auf den Spannungszustand 
der Uberbauten ist, sind diese Einflussb wie Zusatzkrafte 
zu behandeln.

§ 7 Belastungsannahmen fiir Geriiste
Bei Geriisten fiir den Bau von Brucken kommen 

folgende Belastungen in Betracht:
a) Eigengewicht des Geriists und etwaiger Hilfs- 

bauten,
b) Gewicht des Briickenbauwerks und des Zubehors 

unter Beriicksichtigung des jeweils ungiinstigstcn 
Belastungsfalles,

c) zufallige Belastungen durch Bauteile, Menschen, 
Fahrzeuge, Krane, Flaschenzuge usw.,

d) Druck flieBenden Wrassers,
e) Winddruck.

Der Winddruck ist mit 150 kg/m2 anzunehmen, in 
besonderen Fallen kann er bis auf 100 kg/m2 ermaBigt 
werden. Bei der Ermittiung der Windangriffsflache 
(s. § 5 Ziff. 2) miissen auch etwaige Krane, Fahrzeuge: 
usw. beriicksichtigt werden.

Erlauterungen zum Entwurf fur die Neufassung 
des Normblatts DIN 1072 StraBenbriicken 

Belastungsannahmen.
Der Reichsverkehrsminister hat unter dem 15. Ju li 1930 

eine neue Verordnung iiber I<raftfahrzeugverkehr erlassen 
{Reichsgesetzbl I 1030  S. 267  ff.), durch die u. a. auch 
die zulassigen Hochstgewichte der Kraftwagen erhóht 
worden sind.

In Erwartung dieser MaBnahme hatte der AusschuB fiir 
StraBenbriicken bereits in seiner Sitzung am 2 3 . Mai 1930 
einen SonderausschuB fiir die Neubearbeitung der Belastungs
annahmen fiir StraBenbriicken eingesetzt (Die Baunormung 
1930  Nr. 6/7). Dieser SonderausschuB hat auf Grund ein- 
gehender Vorarbeiten iiber den EinfluB der erhohten Last- 
kraftwagengewichte (vergl. z. B . Der Bauingenieur 1930
S. 785  ff.) den vorstehend zur óffentlichen K ritik  gestellten 
Entwurf fiir die Neufassung des Normblattes aufgestellt.

Die wichtigste Anderung gegenuber der bisherigen 
Fassung ist die Erhbhung der Regellasten der Briicken- 
klassen I  und I I  {§ 3 Ziff. 2). Der SonderausschuB hielt es 
fiir erforderlich, in der Briickenklasse I neben der bisherigen
23  t-Dampfwalze den schwersten nunmehr zugelassenen 
(dreiachsigen) Lastkraftwagen mit 16 t  Gesamtgewicht zu 
beriicksichtigen. Zur Vereinfachung der Berechnung erschien 
es aber erwiinscht, zweiachsige Regellasten beizubehalten. 
Der 9  t-Lastkraftwagen der bisherigen Klasse I  ist daher 
durch einen zweiachsigen 12 t-Lastkraftwagen mit gleichem 
Achs- und Radstand ersetzt worden. Da aber dieser 12 t-Last
kraftwagen auch bei dem Achsstand von 3 m den EinfluB 
des dreiachsigen 16 t-Lastkraftwagens mit 5 +  5 ,5  +  5 ,5  t 
Achsdruck m d 3 ,75  +  1 ,25  m Achsstand nicht voll deckt, 
ist zum Ausgleich das Gewicht der Dampfwalze von 23 auf
24  t  heraufgesetzt worden, wobei der Druck der Hinterrader 
von je  6 ,5  auf je  7 t  erhbht wurde.

Nach Einfiihrung des 12 t-Lastkraftwagens in die 
Klasse I  wiirde der Abstand zwischen der Klasse I und der 
Klasse II , in der bis jetzt der 6 t-Lastkraftwagen maBgebend 
war, zu groB werden. Da sich auch der Verkehr schwererer 
Lastkraftwagen immer weiter ausbreitet, hielt es der Sonder

ausschuB fiir notwendig, den 6 t-Lastkraftwagen in der 
Klasse I I  durch den 9 t-Lastkraftwagen zu ersetzen.

Geandert und erganzt sind ferner die Angaben iiber die 
Beriicksichtigung von StraBenbahnen und besonders schweren 
Lasten (§ 3 Ziff. 1), die Berechnung symmetrischer Quer- 
trager (§ 3 Ziff1. 3), die Ermittelung der Windangriffsflache 
gegliederter Haupttrager, besonders bei mehr ais 2  Haupt- 
tragern (§ 5 Ziff. 3 ) und die Standsicherheit gegen Umkippen 
(§ 5 Ziff. 5).

Neu aufgenommen sind Bestimmungen tiber die Beriick- 
sichtigung der Brem skraft von Kraftfahrzeugen (§ 6 Ziff. 1). 
Die Festsetzungen tiber die Brem skraft der StraBenbahnen 
sind gemildert worden. Neu sind auch die Angaben iiber die 
bei der Berechnung von Gertisten in Betracht kommenden 
Belastungen.

Aus den Normblattern D IN  1074  Berechnungs- und 
Entwurfsgrundlagen fiir hólzerne Brucken und D IN  1075 
Berechnungsgrundlagen fiir massive Brticken sind die B e
stimmungen iiber das Eigengewicht der Bauholzer, den E in
fluB der Temperaturschwankungen und des Schwindens 
bei massiven Brucken und den Wind- und Schneedruck auf 
iiberdachte Brucken ubernommen.

Das B e i b la t t  ist entsprechend geandert.
E l le r b e c k  W e d le r

Neu erschienen 
D IN -T a sc h e n b u c h  16 
G rundstucksentw asserung und -W asser- 

versorgung  
J a n u a r  1931
U m fa n g  134  Seiten Format A 5 
P r e is  ausschlieBlich Versandkosten RM 3.50 
V ertr ie b  durch den Beuth-Verlag GmbH, 

Berlin S 19, Dresdener Str. 97 
Fernruf:. F 7 Jannowitz 6666
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S traB en b ru ck en
Belastungsannahmen

Erlauterungen

tlber einen Teil der Belastungsannahmen kónnen 
fiir StraBen- und Eisenbahnbrucken iibereinstimmende 
Festsetzungen getroffen werden. In diesen Fallen lehnt 
sich das Normblatt eng an die 1925 ftir die Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft erlassenen ,,Vorschriften ffir 
Ęisenbauwerke" (BE) an1 . Das gilt besonders von der 
standigen Last, den Tempera tui schwankungen bei 
E ise n  brucken, dem Winddruck. den Reibungswider- 
standen beweglicher Lager, der Schneelast und den Ein- 
flussen eines Ausweichens oder Setzens der Widerlager 
und Pfeiler. Die Angaben uber die Belastungsannahmen 
fiir Geruste sind den „Technischen Vorschriften fiir 
Stahlbauwerke" (Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft) 
nachgebildet.

In die vorgesehene Klasseneinteilung der StraBen
brucken nach Maflgabe ihrer Tragfahigkeit (vgl. Zeit
schrift fur Bauwesen 1920 , Spalte 121) lassen sich auch die 
bestehenden Brucken einreihen.

Bei der Auswahl der einzelnen Regellasten ist weniger 
maBgebend gewesen, ob ihre Gewichte und Abmessungen 
genau denjenigen der tatsachlich verkelirenden Fahr
zeuge entsprechen, ais vielmehr ,dafl sie mit móglichst 
wenigen und móglichst einfachen Grundformen alle fiir 
die betreffende Briickenklasse in Betracht kommenden 
Lasten zu v e r t re te n  geeignet sind. Z. B . soli b£i 
Brucken der Klasse I die praktisch nicht vorkommende 
24  t  Dampfwalze auch ganz anders geartete Lasten ver- 
treten (z. B . Kesselwagen und Dampfpfluglokomotiyen), 
wahrend der zweiachsige 12 t  Lastkraftwagen infolge 
seines ebenfalls praktisch nicht vorkommenden engen 
Achsstandes zusammen mit einem Teil des anschlieBenden 
Menschengedranges auch den dreiachsigen 16 t Last
kraftwagen vertritt (vgl. Der Bauingenieur 1930 Seite785).

Durch eine ErmaBigung der fiir „Menschengedrange" 
vorgesehenen Belastungszahlen bei den Haupttragern 
der Brucken von mehr ais 25 m Stiitzweite soli dem 
Umstande Rechnung getragen werden, daB eine gleich- 
zeitige v o lle  Belastung sehr grofier Strecken durch sich 
bewegende Fahrzeuge, Menschengedrange, Viehherden 
oder dergl. sehr unwahrscheinlich ist.

Im ubrigen gelten die Regellasten grundsatzlich 
ubereinstimmend ftir groBe und kleine Brucken, ftir 
Fahrbahn und Haupttrager. Die fiir besondere Falle 
yorgesehenen Einzelbestimmungen stellen nur Verein- 
fachungen der Rechnung dar, fiir deren Zulassigkeit der 
Umstand maBgebend ist, daB ihr EinfluB auf das E r
gebnis gering bleibt.

Die in der Tafel angegebenen Ersatzlasten kónnen 
bei der Berechnung der Haupttrager von mehr ais 30 m 
Spannweite „im  allgemeinen'' benutzt werden; in be
sonderen Fallen wird man sich von Fali zu Fali zu ent- 
scheiden haben, ob mit Einzellasten oder mit Ersatz
lasten zu rechnen ist, namentlich, wenn es sich, auch bei 
groBeren Briickenstiitzweiten, um kurze Beitrags- 
strecken von Einflufilinien handelt.

Bei StraOenbahnen empfiehlt es sich, einen Zuschlag 
zum Gewicht der tatsachlich vorkommenden schwersten 
Fahrzeuge zu machen, weil auch in der vorgeschriebenen 
Źusammenstellung der Regellasten fiir StraBenfahrzeuge 
ein gewisser Zuschlag enthalten ist.

Die Lasten sind regelmaBig in die ungiinstigste 
Stellung zu bringen, z. B . sind bei der Berechnung des 
Haupttragcrs einer dreispurigen Briicke die Regel
lasten (oder unter Umstanden deren Ersatzlasten) in 
der Reihenfolge Dampfwalze, Lastkraftwagen, Last
kraftwagen aufzustellen.

Um die Berechnung weiter zu vereinheitlichen und 
zu vereinfachen, werden aber noch besondere Angaben 
iiber die im einzelnen in Betracht zu ziehenden Stellungen 
der Lasten gemacht.

Da, wie vorhcr angegeben, die Regellasten weniger 
die tatsachlich vorkommenden Lasten darstellen, ais 
vielmehr diese nur vertreten, bedeutet es keinen YerstoB 
gegen die Folgerichtigkeit, wenn zur Yereinfachung die 
2 .5  X  6 m grofie Grundflache der Fahrzeuge nicht iiber 
die Schrammkante hinausgeriickt wird, doch gilt das

!) Erschiencn im Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, 
Berlin.

N och n ich t endgOItlg

B a u w e s e n

B e i b l a t t

D IN  1072
E n tw u r f  fUr 

d ie  N e u fa s s u n g

nicht fiir die Berechnung des Randtragers der Fahrbahn. 
Ahnliche Erwagungen haben dazu gefiihrt, von hinter- 
einanderstehenden Fahrzeugen und ebenso von mehr ais 
drei nebeneinanderstehenden Fahrzeugen abzusehen. 
Sie werden durch das auf der Fahrbahn anzunehmende 
Menschengedrange vertreten (siehe oben).

Ferner gilt fur die Berechnung von Langstragern 
maBiger Stiitzweite die Einfuhrung des schwersten 
Fahrzeuges in ungiinstigster Stellung fiir ausreichend. 
Bei der Ermittlung des groBten Angriffsmomentes der 
Verkehrslast iiberschreitet der Fehler infolge Vemach- 
lassigung des Menschengedranges z. B . bei Langstragern 
von 1,6 m Abstand das MaB von 5 %

ftir Klasse I bei l ~  8,5  m,
fiir Klasse I I  bei / 7,5  m und
fiir Klasse I I I  bei l ~  5,5  m

Ais Langstrager miBiger Stiitzweite kónnen nur solche 
angesehen werden, die diese MaBe nicht erreichen.

Bei symmetrischer Lage der Fahrbahn diirfen die 
groBten Momente der Quertrager zur Vereinfachung 
stets fur die Aufstellung der Lasten berechnet werden, 
bei der die Grundflachen der Regellasten symmetrisch 
zur Briickenlangsachse liegen. (s. z. B . Bild 1). Bei einer 
zweispurigen Briicke geniigt es nicht, den Quertrager 
durch eine in der Mitte stehende Dampfwalze, umgeben 
von Menschengedrange, zu belasten.

i—1,25 ■

- fQ 5 b

- 125-4 - 1,25 - ^ - 125^

- 6 ,00------------------ -*Q5
Abb. 7

Die Hóhe des Verkehrsbandes ist auf 2 m, von 
Fahrbahnoberkante gerechnet, festgesetzt (obwohl viele 
Fahrzeuge hóher sind), weil nicht damit zu rechnen ist, 
daB bei heftigstem Sturm eine fortlaufende Reihe von 
hohen Fahrzeugen die Briicke befahrt und im tibrigen 
auch stets Zwischenraume zwischen den Fahrzeugen ver- 
bleiben. Demgegenuber ist bei der Ermittlung der 
Windangriffsflache gegliederter Haupttrager zur Yer
einfachung auf eine Beriicksichtigung des Windschattens 
teilweise verzichtet. Die Fórderung einer 1,3 -fachen 
Sicherheit gegen Umkippen und die empfohlene Er- 
hóhung der Sicherheit auf 1,5 bei weit gesttitzten Uber
bauten sind den Reichsbahnvorschriften entnommen. 
Dort war die kleinere Zahl aus wirtschaftlichen Grunden 
gewahlt worden, weil bei zahlreichen bestehenden 
kleineren Eisenbahnbrucken die Sicherheit unter 1,5 
liegt, ohne daB daraus Unzutraglichkeiten entstanden 
waren.

Fur die Bremskraft von Kraftwagen ist bei einer 
Spurbreite von 2 ,5  m der Wert 0,3  L  bis etwa zu folgenden 
Uberbaulangen maBgebend:

Klasse I  / =  60  m
Klasse I I  l — 50  m
Klasse I I I  l — 40  m.

Sonderangaben fur bewegliche Brucken sind nicht
aufgenommen.

Ais „Stiitzweite" gilt bei eingespannten Bogen die 
waagerechte Entfernung der Mitten der Kampfer- 
schnitte, bei Zwei- und Dreigelenkbogen die waagerechte 
Entfernung der Kampfergelenke, bei Balkentragem auf 
zwei Stiitzen die Entfernung der Lager und bei Balken- 
tragern auf mehr ais zwei Stiitzen die Entfernung der die 
einzelnen Offnungen begrenzenden Lager.

Februar 19 3 1 E l le r b e c k
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Noch n ich t endgO Itlg!

PrOfung von  
W ollfilzpappe

D I N

E n tw u r f  1
DYM E 2120

P ro b e n a h m e .................................
S to ffzusam m ensetzung  . . -
A schegehalt ............................
W a s s e r g e h a l t ............................
A ufnahm e von A nth racenó l. 
F e s t i g k e i t .................................

siehe 
D IN  DYM 

2118 
P ru fu n g  

von
R o hdachpappe  ')

W o l l g e h a l t .
Zur B estim m ung  des W ollgehaltes w ird  eine lu ft- 

trockene  Probe  de r Pappe , dereń  G ew ieht 10 g abso lu t 
trockenem  aschefreiem  Stoff en tsp rich t, in  k lem e Stucke 
zerrissen, e tw a 15 M inuten  in  W asser gekocht, nach  dem  
A bkiih len  m it den  F in g e rn  g ek n ete t u n d  in  e iner 1'lasche  
bis zur Zerfaserung g esch iitte lt. D an n  w ird  de r Stoff 
auf einem  K upfersieb  m it Priifsiebgew ebe Isr. ;0 , DLN 
1171 (4900 M aschen je  cm £) ab filtrie rt, n u t  de r H an d  
ausgedriick t, m it  96%  igem  A lkohol v e rse tz t, durchge- 
sc h iitte lt u n d  n ach  e tw a 10 M inuten  w ieder gesiebt. N ach 
gelindcm  A bdriicken w ird  d as noch feuchte M ateriał in 
e iner Z w eiliter-F lasche m it eingeschliffenem  Glas- 
stop fen  m it 300 cm 3 einer 80% igen  Schw efelsaure y e r-  
se tz t  und 3 S tu n d en  u n te r  B en u tzu n g  e iner Schutte l- 
m aschine g esch iitte lt. D an n  w ird  das L osungsm itte l 
zwecks V erd ilnnung  in  eine Porzellanscliale , d ie e tw a 
1 L ite r  W asser e n th a lt, g eb rach t -und du rch  das K upfer
sieb f iltrie rt. D e r au f dem  Sieb gesam m elte R uck stan d  
w ird  u n te r  haufigem  U m riih ren  m it e inem  G lasstab  aus- 
gewaschen, b is das W asser k la r  a b la u ft; d a rau f w ird  m it 
schw ach am m oniaka lischem  u n d  zu le tz t re inem  \ \  asser 
nachgew aschen. N ach  e in e r V ortro ck n u n g  auf ciem 
Sieb w ird  der R u c k stan d  in  e in  W ageglaschen u b erfu h rt, 
bis zum  gleiclibleibenden G ew ieht bei 100 b is 105 O 
g e trocknet, gewogen u n d  in  einem  Porzellan tiegel v cr- 
asch t. D er W ollgehalt w ird  du rch  A bzielien de r Ascne 
vom  G ew ieht des ab so lu t trock en en  R iickstandes ge
funden  u n d  ab g eru n d e t auf ganze P rozen te , bezogen auf 
das G ew ieht de r ab so lu t trock en en  aschefreien  E inw age, 
angegeben. E n th a l t  d ie zu p ru fende  P ap p e  H olzschliff, 
so is t  d ieser m ikroskopisch  zu sch a tzen ; fiir je  1 0 /o 
H olzschliff sind  d an n  0,6%  (absolut) v o n  dem  in  Prozen- 
te n  e rm itte lte n  W ollg eh alt abzuziehen.

Begriff u n d  E igenschaften  der W ollfilzpappe siehe 
D IN  DYM 2 1 1 9 ’-).

*) B aunorm ung  N r. 1/ 1931, Seite  3 . 
“) B au norm ung  N r. 1/ 1931, Seite  4 . F e b ru a r 1931

B ericht iiber die Sitzung des Arbeitsausschusses zur 
Normung der Siebe am 30. Januar 1931 in Berlin
Drahtgewebe fiir Priifsiebe

N ach  B egriiBung der M itglieder g ib t de r O bm ann  des A us
schusses, H e rr  D r. H a n s  H e c h t ,  einen kurzeń  B erich t iiber das 
E n ts teh en  u n d  d ie  allgem eine E in fu h ru n g  des N o rm b la ttes

In  d e r P ra x is  h a t  sich gezeigt, daB die fu r d ie groben Sie be 
K r  4 5 und  6 festgeleg ten  A bw eichungsgrenzen n ic h t einge- 
lia lten  w erden konnen, d a  fab rik a tionstechn ische  Schw ieng- 
k e iten  be i de r gleichm aBigen H erste llu n g  u n d  L ieferung  der- 
a rtig e r Gewebe bestehen . B eschlossen w ird, fu r die groben 
Gewebe N r. 4 bis 6 d ie A bw eichungsgrenzen de r nachsthoheren  
G ruppe e inzusetzen . . A

W eiter w ird  d a rau f hingew iesen, daB m an  bei AuisteH un^ 
des N o rm b la tte s  D IN  1171 d a rau f b ed ach t w ar, die S iebreihe 
so zu w ahlen, daB d ie  Siebe bei A usnutzung  d e r GroBtabwei- 
chungen  m Sglichst n ic h t e in an d er uberdeck ten . D as bieb  
N r. 11, das  au f W unsch  d e r K a lk in d u s trie  aufgenom m en w orden 
war, m ach t h iervon  e ine  A usnahm e. E s  besteh en  a b e r je tz t  von 
dieser Seite  keine B edenken  m ehr, dieses Sieb zu stre ichen, d a  
das Sieb N r. 10 des N o rm b la tte s  D IN  1171 sich m it dem  friiher 
in  d e r K a lk in d u strie  u n te r  der N r. 120 gebrauchlichen  Sieb nah e
zu in  d e r M aschenw eite d e ck t (Sieb N r. 10 D IN  1171 h a t  eine 
lich  te  M aschenw eite v o n  0,6 m m , das Sieb N r. 120 em e 
M aschenw eite von 0,59 m m ). B eschlossen w ird , das Sieb 
N r. 11 zu stre ichen . , ,

A uf A n tra g  d e r In d u s tr ie  soli die P rufsiebgew ebereihe nach  
d e r groben  Seite  h in  fo rtg ese tz t u n d  noch die Gewebe N r. 1 bis .i 
au fgenom m en w erden. V orgeschlagen w ird, diese Gewebe n u t  
den  A bw eichungen, w ie sie je tz t  fiir d ie Gewebe N r. 4 b is 6 b e 

schlossen w orden sind, herzuste llen  u n d  a n  S telle  d e r R und- 
d ra h te  H a lb ru n d d ra h te  oder rech teck ige D ra h te  m it  dem  
S eiten v erh a ltn is 1 : 2  zu w ahlen, weil diese sich n ich t so le ich t 
w ie R u n d d rah te  gegeneinander versch ieben  u n d  d a h e r besser 
d ie G ew ahr geben, eine groBere H erstellu ngsgen au igkeit zu 
erzielen. D ic In d u str ie  e rld a rt sich  bereit, Probesiebe an- 
fertigen  zu lassen.

E in  w e ite re r ’V orschlag, a n  S te lle  des Gewebes gepreBte 
G itte r  zu w ahlen, w ird  noch n ich t w eite r verfolgt, d a  h ieru b er 
noch keine V ersuche vorliegen.

Auf W unsch  de r verb rauchenden  In d u str ie  w erden noch 
zwei w eite re  Zwischensiebe, und  zw ar N r. 2 %  u n d  l l/ 2 aufge
nom m en. D as Sieb 1 %  b e ru h rt  A bw eichungsgrenzen de r 
Siebe 1 u n d  2 n ich t, a b e r bei dem  Sieb 2 %  greifen die Ab 
w eichungen be re its  e tw as ineinander, w as aber au f G rund  de r 
g roben K o rnung  des S iebgutes ais n ich t bedenklich  angesehen
w ird . ,

D ie  fu r d ie groben Siebe vorgesehenen D rah tto le ran zen  be- 
ziehen sich n ich t auf den  angelieferten  D ra h t, sondern  au f den 
D ra h t, w ic er sich  n ach  de r V erarb e itu n g  im  Gewebe d a rs te llt. 
Info lge des W ebens is t de r D ra h t m ehrfachen  K ropfungen  u n ter- 
worfen, w ird  dabei eine gewisse D efo rm ation  e rfah ren  u n d  u  den  
u n te r  S pannung  stehenden  F a se m  seine A bw eichung vergroBern.

D er Y orschlag, n ich t n u r die D rah tgew ebe e in h e itlich  fest- 
zulegen, sondern  auch  b estim m te  R ich tlin ien  u b er das E in- 
spannen  u n d  die H erste llung  de r S ieb rahm en  zu b rm gen  k an n  
noch n ich t %veiter verfo lg t w erden und  soli einem  beson
deren  AusschuB v o rb eh alten  b leiben. U m  ab er be re its  et\vas 
iiber die E in sp an n u n g  der Gewebe zu sagen, sollen  kurze  H in - 
weise in  die E riau te ru n g en  aufgenom m en w erden.

B isher w ar es iiblich, d ie Siebe en tw eder nach d e r A nzahl der 
M aschen, d ie je  Q u ad ra tzen tim e te r Gewebe e n th a lte n  sind, oder 
nach  der A nzahl de r M aschen, d ie sich  je  laufendćn  Z entim ete  
lin ea r ergeben, zu bezeichnen. N euerd ings n e ig t ab er d ie Ansie 
d ah in , die B ezeichnungsw eise nach  de r lich ten  M aschenw eite 
zu w ahlen.

A uch in  d e r in te rn a tio n a len  N orm ung  is t  dieser v> eg be- 
sc h ritte n  w orden. H ie r ^vurde ais B ezeichnung d e r einzelnen 
Gewebe d ie lic lite  M aschenw eite n ach  M ikron vorgeschlagen. 
D ie M ikronbezeichnung h a t  ab er den  N achteil, daB die grob- 
m aschigen Gewebe eine hohe Zahl u n d  d ie  fem m aschigen em e 
niedrige Z ahl e rhalten , also le ic h t d as G efu lil envecken daB 
bei k le iner Zahl auch  w enig M aschen vorhanden sind, w ahrend  
es gerade u m g ek eh rt is t. D ie  B efiirch tung , daB dieser M iBstand 
le ic h t zu V envechselungen AnlaB geben w ird , h a t  den  A i s 
schuB b estim m t, an  S te lle  de r B ezeichnung n ach  M ikron eme 
B ezeichnung nach  M illim etern  zu walilen. H ie r w urde sofo rt aus 
de r GróBe der D ezim alzah l d ie  G ew ebeart zu ęrsehen sem.

D er BeschluB, die Bezeichnungsw eise de r M aschenw eite in 
M illim eter zu w ahlen, soli im  N o rm b la tt selbst ab er e rs t  zum  
A usdruck g eb rach t w erden, w enn eine E n tsch e id u n g  d e r in te r 
n a tio n a len  N orm ung  gefallen ist.

Bei dem  N eudruck  des N o rm b la ttes  soli d ah er vorlaufig  
d ie b isherige  B ezeichnung ais „G ew ebe N um m er b estehen  
b leiben, ab er im  H inb lick  auf d ie  neue B ezeichnung die lich tc  
M aschenw eite in  m m  in  F e ttd ru c k  hervorgehoben  w erden 
D ie  M aschenzahl je  cm 2 soli zur E rle ic lite rung  ais lu B n o te  
noch au fgefiih rt w erden. D ie  zulassigen A bw eichungen w erden 
in  derselben W eise w ie b isher aufgenom m en. U m  ab er den 
W unschen  aus d e r In d u s tr ie  g e rech t zu w erden, w ird  das J ila tt 
du rch  E ria u te ru n g e n  e rw eitert, in  denen  neben  A ngaben ubei 
G ew ebeart, E in sp an n en  de r Gewebe in  die Siebe 
nah m e d e r G ew ebeprufung d ie A bw eichungen m  Tabellenform  
m it ih ren  w irk lichen  W erten  angegeben sind.

Rundlochpriifsiebe
Auf G rund  de r A nregungen aus der S itzu n g  des Ausschusse: 

zu r B e ra tu n g  d e r K orngroB en w ird  e in  E n tw u rf u b e r R und loch  
prufsiebe vorgeleg t. D ieser E n tw u rf s ieh t Lochdurclim esse 
von 1 b is 100 m m  vor, bei den  k le in e ren  D urchniessern , yoi 
1 zu 1 m m  steigend, bei den  gróBeren D u rch m esse rn y o n  10 zu 10 
D er E n tw u rf soli in  den  F ach ze itsch n ften  zu r V eroffentlichun | 
kom m en, d a m it d ie b e te ilig ten  K reise S te llung  nehm en um 
A nderungsvorschiage ein reichen  konnen.

Gebrauchssiebe
D ie N orm ung  der G ebrauchssiebe soli in  A ngriff genom m e 

w erden. V on S eiten  de r G ew ebeerzeuger w ird  fu r D rah tgew eb  
e in  V orschlag  ausg earb e ite t, der in  d e r n ach s ten  S itzung  de 
Ausschusses ais B era tu n g su n terlag e  d ienen  soli. B ei d e r Au. 
a rb e itu n g  soli besonders G ew ieht au f em e A e rn n g eru n g  d 
Vielzalil de r je tz t  bestehenden  Siebe g e leg t w erden, ^ z d e  
soli ab er alles, w as fu r  die In d u s trie  n o t w e n d i g  is t, erfaB t sen 

D ie M iih len industrie , d ie h au p tsach lich  Seidengazesiet 
b e n u tz t, i s t  ebenfalls geb eten  w orden, in  ih ren  K reisen  E  
hebungen  anzuste llen , um  B era tu n g su n terlag en  fu r e m e N o  
m ung dieser Siebe zu bekom m en u n d  auch  h ie r  e inheitlicł 
Siebe festlegen  zu konnen . ive


