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DIE ENTWICKLUNG DES EISENBETONBAUES IN FINNLAND 

UND DIE EINFUHRUNG DER BAUKONTROLLE.

Von Otto Wcyerstałl, Be.ratender Ingenieur, llelsingfors.

„ D a s  B e s te , w a s  d e r  M en sch  d em  M en sclien  
geb en  k a n n , is t  d ie  A n re g u n g , d ie  e r  in  W o r t  u n d  
T a t  h in te r la B t. Ih re  W ir k u n g  is t  u n v e rg a n g lich . 
S ie  b le ib t  a u ch  b e ste h e n , w en n  la n g s t  d e r  N a m e  
u n d  d ic  L e is tu n g  a is  so lch e  v e rg cssc n  is t ."

D ie se r A u s sp ru c h  m ein es h o c h v e re h rte n  L e h re rs , d es le id e r 
v ie l zu fr iih  v e rsto rb e n e n  G eh e im ra ts  P ro f. D r. M a x  Y e r w o r n ,

A b b . 1 . Siigewerk L au ritsala.

w iir d ig t  tr e ffe n d  a u c h  d ie  B e d e u tu n g  d es D e u ts c h e n  B e to n - 
Y e re in s  f iir  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  E is e n b e to n b a u w e is e . W en n  
w ir  d iese  E n tw ic k lu n g  iib e rb lic k e n , so  w ir d  es  uns, g e n a u  w ie  in 
a llen  a n d eren  W iss e n sc h a fte n , k la r , daB  a u c h  im  E is e n b e to n  n och  
eine M en g e  P ro b le m e  a u f  ih re  L o s u n g  w a rte n . E s  g ilt  d ies n ic h t 
a lle in  f iir  d ie  e m p irisch e  u n d  th e o re tis c h e  E r fo rs ch u n g , so n d ern  
a u c h  v o r  a lle n  D in g e n  d a fiir , d a s  f i ir  je d e s  L a n d  g e e ig n e tste  
A rb e its s y s te m  w e ite r  a u szu b ild e n . W ir  h a b e n  in  F in n la n d  zu m  
G liic k  n ic h t d e n  K a m p f  u m  d ie  M a c h ts te llu n g  zw isch e n  E is e n 
b e to n - u n d  E is e n k o n s tr u k t io n  zu fiih re n , w ie  S ie  in  D e u tsch la n d , 
je d o c h  g i l t  es eb en so  f iir  S ie  w ic  f iir  u ns, A rb e itsm e th o d e n  zu 
sch affe n , d ie  u n s zu  q u a n t ita t iv e n  u n d  q u a lita t iv e n  H ó ch st-  
le istu n g e n  b e fa h ig e n , w e n n  w ir  in  je d e r  H in s ic h t  k o n k u rre n z- 
fa h ig  b le ib e n  w o llen . D aB  w ir  u n s h ie rb e i d e r E rk e n n tn iss e  d er 
P h y s io lo g ie  u n d  P s y c h o lo g ie  b ed ien en  m u ssen , u n te r lie g t  fiir 
m ich  k e in e m  Z w e ife l. I c h  h a b e  d iesen  G e d a n k e n  b e re its  v o r  
ein igen  J a h re n  in  u n serer F a c h z e its c h r ift  B y g g a r e n  zu m  A u s- 
d ru c k  g e b ra c h t.

W e n n  ic h  d ie  f in n isch en  V e rh a ltn is se  b e tr a c h te  u n d  sehe, 
daB se it  la n g e n  J a h re n  k e in  m a ss iv e r  B a u  o h n e  E is e n b e to n d e c k e n  
a u s g e fiih rt w ird , so  g la u b e  ic h  b e h a u p te n  z u  d u rfen , daB  es in 
ga n z  E u r o p a  w o h l kein . L a n d  g ib t, w e lc h e s  d ic  E is e n b e to n b a u 
w eise so  v o rb e h a ltlo s  u n d  w o h lw o lle n d  a u fg e n o m m e n  h a t, w ie  
F in n la n d . D ie  e ig e n tlic h e  E n tw ic k lu n g  des E is e n b e to n s  in 
F in n la n d  b e g in n t m it  d e m  J a h re  1906. E s  w a r  zu  je n e r  Z e it  
n u r e in  e in z ig e r  fin n isc h e r E is e n b e to n k o n s tru k te u r  v o rh a n d e n , 
w e lch e r  g le ic h z e itig  iib e r  h e rv o rra g e n d e  s ta t is c h e  K e n n tn is se  
v e r fiig te , n a m lic h  d e r  d a m a lig e  L e k to r  u n d  sp a te re  P ro fe sso r  an  
der T ech n isch en . H o ch sc h u le  zu  H e lsin g fo rs, J a l m a r  C a s t r ć n .

Z u  je n e r  Z e it  g a b  es .w eder a u s g e b ild e te  n o ch  b e so n d e rs  p ra k - 
tis c lie  F a c h le u te , a lso  w e d e r In g e n ie u re  u n d  B a u le ite r  n o ch  F a c h -  
a rb e ite r , u n d  tr o tz d e m  w u rd e n  im  e rs te n  J a h r e  d e r  E in fiih r u n g  
des E is e n b e to n s  in  F in n la n d  sch o n  d e r a r t  u m fa n g re ic h e  E ise n - 
b e to n b a u te n  a u s g e fiih rt, w ie  sie, u m  n u r  e in ig e  zu  n en n en , d ie  
ic h  in  m ein er E ig e n s c h a ft  a is  te c h n isc h e r  L e ite r  d e r  F ir m a  C a r l  
M e y e r  &  S o h n  zu  b e a rb e ite n  h a tte , d e r  B a u  d e s  L a u r its a la -  
S a g e w e rk s , d e r  n u n m e h r s ta a t lic h e n  Z e lls to ffa b r ik  G u t  z e i t
&  C o .,  K o tk a ,  d e r  N e u b a u  d e r  Z e lls to ffa b r ik  d e s  K a m m e r h e m i 
L i n d e r  in  L o jo , d e r  T a m m e rfo rs e r  W e b e r e i R u u s k a n e n  u n d  
d e r  H u tfa b r ik  N a p a r s t o k  in  T a m m e rfo rs  d a rs te lle n ; g a n z  
a b g e se h en  v o n  d e n  v e rsc h ie d e n e n  B e h a lte r n  f i ir  S a u re  u n d  
L a u g e n , W a s se rb e h a lte rn  u n d  T iirm e n  u n d  d e n  sch o n  e rw a h n te n  
A u s fu h ru n g e n  d e r  m a n n ig fa ch ste n  E is e n b e to n d e c k e n sy s te m e  
im  W o h n - u n d  G c s c h a fts b a u .

D a m a ls  sch on  u n te r h ie lt  P r o f. C a s t r e n  n eb en  se in e r  S te l-  
lu n g  a is  L e h re r  a n  d e r  T e c h n isch e n  H o ch sc h u le  e in  K o n s tr u k -  
tio n sb iiro . E r  is t  a u c h  b is  h e u te  d em  E is e n b e to n  tr e u  ge b lie b en , 
o b w o h l er v e rsc h ie d e n tlic h  den  P o s te n  a is  V e rk e h r sm in is te r  be- 
k le id e te  u n d  s e it  la n g eren  J a h re n  a is  G e n e ra ld ire k to r  d e r f in n i
sch en  s ta a tlic h e n  E is e n b a h n e n  fu n g ie rt.

W e n n  S ie  s ich  in  d a s J a h r  1906 zu r iic k v e rs e tz e n  u n d  sich  
v e rg e g e n w a rtig e n , daB  w ir  d u rch  den  M a n g e l a n  g e e ig n eten  
F a c h le u te n  ge zw u n g e n  w u rd e n , a u f  d en  B a u s te lle n  lia n d g re iflic h  
m itz u w irk e n  a is  E in s c h a le r , E ise n b ie g e r , B e to n s ta m p fe r  u n d  im  
B iiro  a is  K o n s tr u k te u r , S ta t ik e r  u n d  Z eich n er, u m  d ie  zu r  V e r- 
fiig u n g  s tch e n d e n  L c u te  e in ig erm a B en  a n zu le m e n , so  w e rd en  S ic  
es b e g re if lic h  fin d en , daB  u n s e in e  so lch e  A r b e it  b a ld  v o ll ig  er- 
sc h o p fte . E s  s in d  d a h e r  d a m a ls  F e h le r  g e m a c h t w o rd e n , so w o h l 
im  B iiro  ais- a u c h  a n  d er B a u s te lle , u n d  tr o tz d e m  h a b e n  w ir  in  
F in n la n d  so  g u t  w ie  k e in e  E in s tiirz e  zu  v e r z e ic h n e n  g e h a b t.

D e r  B a u  d es L a u r its a la -S a g e w e r k e s  is t  e in  ty p is c lie r  V e r- 
tr e te r  d e r  G ro B b a u ten , d ie  b e re its  1906 in  F in n la n d , a lso  im

A b b . 2 . Sagew erk und Kessćlhaus 
der fruheren F irm a F . & I. Salvesen & Co., nunm ehr zum 

K aukas-K on zern  gehorend.
A usfiihrung: Carl M eyer & Sohn, Ingenieur: O tto  W eyerstall.

e rsten  J a h re  d e r E in fiih r u n g  d e s E is e n b e to n s , a u s g e fiih rt  w u r 
d en  (A b b . 1 u. 2).

D a s  S a g e h a u s  b e s itz t  e in e - L a n g e  v o n  56,50 m  u n d  ein e  
B r e ite  v o n  30,5 m  u n d  b e s te h t a u s zw e i S to c k w e rk e n . D a s



Abb. 3. Y orrichtun g zur E rm ittlun g der B iegungs- 
druckfestigkeit von Probebalken.

Abb. 5. K irche in Ingerois. 
Zw eigelenkbogenbindcr in Schalung.

Abb. 6. K irche in Ingerois. Abb. 7. K irch e in Ingerois. 
A usfuhrung: H elsingfors Cem ent 

& A sfa lta ffa r 191 o.
A rch itek t: B irger Federlcy, Tam m erfors. 

Ingenieur: O. W eyerstall.

d em  w u rd e  d a m a ls  b e h a u p te t, daB  d a s  G e 
b a u d e  in n e rh a lb  zw e i T a g e n  e in stiirzen  
w iird e , d a  e in  so  w e itg e s p a n n te r  B a u  so 
groB e d y n a m isc h e  E r s c h iit te ru n g e n  n ic h t  a u s- 
iia lte n  k o n n te .

t ) b e r  d ie  e ig e n tlich e n  V e rh a ltn is se  im  
L a n d e  d e r  ta u s e n d  S ee n  (oder r ic h tig e r  
g e s a g t  d e r  h u n d e rtta u se ń d  Seen) w a re  es 
n o tig , e in  m eh r d e ta illie r te s  B ild  zu  geb en . 
Ich  m ó ch te  n u r so v ie l e rw a h n e n , daB  g e ra d e  
F in n la n d  m it  sein en  n n erm eB lich en  W a ld u n - 
gen, d en  w e it  g e s tre c k te n  G ra n itfo rm a tio n e n  
u n d  d en  u n e rsch ó p flich e n  S a n d b e sta n d e n  
f iir  d en  E is e n b e to n b a u  g e ra d e zu  p ra d e st in ie r t  
is t. E b e n s o  is t  d e r f in n isch e  A rb e ite r  e in e  
n ic h t  zu  v e r a c h te n d e  A r b e its k r a ft ,  w en n  
e r  n u r  d ie  r ic h t ig e  S c h u lu n g  u n d  L e itu n g  
e rh a lt. E r  is t  r e la t iv  sc h n e ll e in g e a rb e ite t  
u n d  b eso n d ers d ie  S e h a lu n g sa rb e ite r  b z w .
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Abb. 8. M agazingeb&ude des H elsingfors M agazins A .B . 
D ie A rt  der Frostschutzverkleidung ist veraltet. 

A usfuhrung: K reu ger & Toll. A rch itek t: Prof. Lars Sonck.

o b e re  G esch oB  w u rd e  a u f  W u n sc h  des B a u h e rrn  in  P la tte n b a lk e n -  
b a u w e is e  a u s g e fi ih r t . ' D ie  S p a n n w e ite  d e r  B a lk e n  im  o b eren  
G esch o B  b e tr a g t  n a c h  je d e r  S e ite  h in  15 ,2 5  m , s ie  sin d  in  d er 
M it te  u n d  a n  d en  W a n d e n  d u rc h  E is e n b e to n sa u le n  g e s t iitz t .  
D ie  D a c h p la tte  is t  in  d e r  M itte  d u rc h  e in e  L a te r ń e  v o n  2,50 m  
B r e ite  u n te rb ro ch e n . D ic  E in d e c k u n g  e r fo lg te  a is  H o lzze m e n t-

d a c h . D i e A u -  
B cn w a n d e  des 
G e b a u d e s  b e 

ste h e n  a u s 
K a lk s a n d z ie -  

g e ln m itD r a h t-  
e in la g e n . D e r  
B a u  w u rd e  

d ir e k t  am  
S tra n d e  des 
S a im a -S e e s a u f  

gew a ch se n eń  
F e lse n  a u fge- 
fu h rt. T ro tz -

Abb. 4 . D irektorw ohnhaus der Lojo-Zernentfabrik in Gcrkniis, 
ausschlioBlich aus Betonsteinen errichtet m it Zwischendecken aus 

Eisenbeton. A rch itek t: Gajanus.



WEYERSTALL, DIE ENTWICKLUNG DES EISEN BETON BAU ES IN FINNLAND. 463

g e b ild e te r  A r c h it e k t  in  d e r H a u p ts a c h e  a u f  d ie  
k u n stle risch e n  F ra g e n , d ie  m it  d em  B a u w e r k  
v e r k n iip f t  s in d , b e s c h ra n k t, w o b e i ih m  se lb st-  
rcd e n d  a u c h  d ie  G lied eru n g  d es B a u w e rk s , d ie  
A u fte iłu n g  d e r  E in z c lra u m e  u n d  A n fe r t ig u n g  d er 
Z e ich n u n g e n  (m it A u s n a h m e  d e r  k o n s tru k tiv e n )  
o b lie g t.

W ird  se iten s d es B a u h c rrn  e in  b e ra te n d e r  
In g en ieu r, d e r  g le ic h z e itig  a is  B a u a u fs ic h ts -  
f iih re n d e r fu n g ie re n  soli, h in zu g e zo g en , so  e r
fo lg t  h a u fig  d ie  A u s a r b e itu n g  d e r  A rb e itsb e s c h re i-  
b u n g  u n d  d es K o n tr a k te s  d u rc h  A r c h it e k t  u n d  
In g en ie u r g em ein sa m , w o b e i a u c h  sch on  v o r  
Y e rg e b u n g  d e r  A rb e ite n  d ie  s ta t is c h e  G lie d e ru n g  
des B a u w e rk e s  e ró r te r t  w ird . M eisten s w e rd en  
d ie  B a u te n  an  e in en  U n te rn e h m e r v e rg e b e n , 
w en n  es in  e in zeln en  F a lle n  a u c h  v o rk o m m t, daB 
der B a u lie r r  d ie  B a u te n  u n te r  e ige n e r R e g ie  m it  
e igen en  L e u te n  u n d  e igen en  M asch in en  d u rc h fiih r t.

B e im  'O b erga n g  z u r  F r a g e  d e r  B a u k o n tro lle  
m ó ch te  ich, g a n z  u n a b h a n g ig  v o n  d en  fin n isch en  
Y c rh a ltn isse n , d rei F a lle  u n tersch e id e n , u n d  zw a r

Abb. 9. GeschUftshaus des A .B . N ikolajeff in Helsingfors. 
A usfiihrung: K reuger & T oll. A rch itek t: Jarl Eldund.

Z im m e rle u te  geh ó ren  
w o h l m it  z u den  
b e ste n  E u ro p a s . N u r  
m it  den  B e to n a r b e ite rn  
e n tste lie n  m a n ch m a l 
S ch w ie rig k e ite n , d a  
diese, w o h l in fo lg e  d e r 
u n e rsch ó p flich e n  W a s- 
serm en g en  d es L a n d e s, 
s te ts  g e n e ig t  sin d , dem  
B e to n  einen  z u groB en  
W a s se rg e h a lt  zu zu - 
fuh ren .

D ie  E n tw d cld u n g  
des E is e n b e to n s  in F in n - 
la n d  is t, d a s  m o ch te  ich  
b eson d ers b em erk en , 
d u rch  d ie  g le ic h ze itig e  
E n tw ic k lu n g  d e r  I n 
d u strie  seh r g e fo rd e rt 
w orden , d ie  d em  E is e n 
b e to n b a u  groB e A u f 
g a b e n  s te llte , u n d  z w a r  n ic h t  a lle in  in  F o rm  v o n  
G eb a u d e n , so n d e rn  d a n eb en , von - B e h a lte rn , 
K a n a le n , W a s se rtiirm e n  u n d  H o lla n d e m  und 
v ie le m  a n d eren . A u B e rd e m  w u rd e n  d ie  m a n n ig - 
fa c h s te n  S tra B e n b riic k e n  so w ie  B o g e n b riic k e n  fiir  
d ie  E ise n b a h n  b is 80 m  S p a n n w e ite  a u s g e fiih rt u n d  
in le tz te r  Z e it  e b e n fa lls  groB ere  S tra B e n b a u ten .

E s  m uB  je d e m  e in le u ch te n , daB diese 
u n a u fh a ltsa m e  u n d  g la n z v o lle  E n tw ic k lu n g  des 
E ise n b e to n s  n u r d a d u rc h  m o g lich  w a r, daB 
F in n la n d  in  d en  e rs te n  J a h re n  d er E in fiih r u n g  
der E is e n b e to n b a u w e is e  k e in e  B a u in s p e k tio n  
h a tte , d eren  B e a m te n  liin d e m d  in  d e n  F o r t 
s c h ritt  d e r  E n tw ic k lu n g  e in g re ifen  k o n n te n . E r s t  
im  j a h r e  1 9 1 1 , n a c h d e m  a u c h  sch o n  n a tu rg em a B  
eine A n z a h l a u s g e b ild e te r  F a c h le u te  v o rh a n d e n  
w ar, w u rd e  in  H e ls in g fo rs  d ie  s ta d tis c h e  
B a u in s p e k tio n  e in g e fiih rt.

Im  u b rig en  is t  es in 
F in n la n d  so, daB  d e r  A r c h i
te k t  sich  iib e rh a u p t n ic h t  m it  
s ta tisc h e n  F ra g e n  b e fa B t, s o n 
dern  sich  a is  a k a d e m is c h  a u s-

1. S ta a t lic h e  o d e r 
le tz tg e n a n n te n  F a lle

Abb. 10. P apierfabrik  des A .B . AhlstrOm in Yarkaus. 
A usfuhrung: K reuger & T oll. A rch itek t: Y a lte r  & Iva r Thom e.

s ta d tis c h e  K o n tro lle , d ie  im  
a is  B a u in s p e k tio n  fu n - 

g ie r t  u n d  d em en tsp re- 
c h en d  m it  d en  n ó tig e n  
M a c h tm itte ln  a u sge- 
r iis te t  is t;

2. K o n tr o lle  se i
te n s  e in es v o m  B a u - 
h errn  b e ru fe n e n  V e r-  
tra u en sm a n n e s, w e lc h e r  
a is  A r c h it e k t  o d e r Z i- 
v ilin g e n ie u r  in  gew issem  
U m fa n g e  m a n ch m a l 
e in e  iib e r  d ie  F o rd e - 
ru n g e n  d e r  b a u p o lize i-  
lich en  B e h ó rd e  h in a u s- 
g e h e n d e  B a u k o n tro lle  
a u s iib t;

3. d ie  M ateria lp rii-  
fu n g , d ie  a n  d e r  B a u 
s te lle  o d e r  in  e in er 
M a te r ia lp r iifu n g sa n sta lt  
o d e r  v o n  b e id e n  g e m e in 
sam  a u s g e fiih rt w ird .

Abb. 11. Zellstoff- 
fabrik  A . B . Kenii 
O. Y . in K arih aara. 
A usfiihrung: K reu 
ger & T oll. A rch i
te k t: Y alterT hom e.
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H in sic h tlic h  d e s e rste n  F a lle s , d e r  b e h o rd lich e n  In sp ek - 
t io n e n , w u rd e  sch o n  e rw a h n t, daB  in  H e ls in g fo rs  e in e  g e o rd n e te  
J3a u in sp e k tio n  e rst s e it  dem  J a h re  1 9 1 1 b e s te h t.

Abb. 12. S ilotrichter in der Zcllstoffabrik in K arihaara.

d ie  e rs t  d u rch  d ie  K o n s tr u k tio n  eines e in fach en  G e r a te s  p ra k - 
t is c h  d u rc h fiih rb a r  w u rd e .

W ie  H e rr  O b e r b a u ra t D r. v o n  E 111 p e r g e r  se it  la n g e n  Jah ren  
fu r  d ie  P r iifu n g  d es B e to n s  m itte ls  d e r  B a lk e n p ro b e  e in tr it t ,  so 
h a b e  ich  m ich  in F in n la n d  se it  iib e r  20 J a h re n  f iir  d ie  o ffiz ie lle  
A n e rk e n n u n g  d e r  B a lk e n p ro b e  e in g e s e tz t. E s  is t  d o ch  a u ch  s e lb s t- 
v e rs ta n d lic li, daB  ein  K o n s tr u k tio n sg lie d , w e lc h e s  im  fertigen  
B a u w e rk  a u f  B ie g u n g  b e a n s p ru c h t w ird , a u c h  a is  P r o b e k o rp e r  
a u f  B ie g u n g  g e p r u ft  w e rd en  m uB. D aB  d a b e i rein  th e o re tis ch  
p a ra lle l zu r  B a lk e n p ro b e  d ie  W iir fe lp r o b e  . a u s g e fu h rt  w erd en  
k a n n , b e d a rf  k e in e r  E rw a h n u n g , je d o c h  s o llte  zu m  m in d e ste n  
u n te r su c h t w e rd en , w e lch e  E in s p a n n u n g s m ó g lic h k e ite n  fiir  den  
W iirfe! in F r a g e  k o m m e n  k on n en , d a  j a  d ie  U n te rsu c h u n g e n  d es 
H e rrn  P r o f. D r. G e h l e r  k la r  erw iesen  h a b e n , daB  b e im  A b - 
d r iick e n  d er P r o b e w iir fe l zw isch e n  e in g e fe tte te n  D r u c k p la tte n  
n u r d ie  H a lft e  der n ach  d em  iib lich en  V e rfa h re n  e rm itte lte n  
D ru c k fe s t ig k e ite n  e rre ic h t w ird .

In  d ie sem  Z u sa m m e n h a n g e  m o c h te  ic h  Ih n e n  e in m a l 
d ra s tis c h  v o r  A u g e n  fiih re n , w e lc h e  S c h w ie r ig k e ite n  d ie  P r iifu n g  
a n  d e r  B a u s te lle  fr iih e r  e rfo rd erte , in d em  ic h  Ih n e n  ein  B ild  
(A b b . 3) m e in er  U n te rsu c h u n g e n  d er f in n isch en  Z e m e n te  v o r-  
fiih re , d ie  e in e  w a h r e  Q u a le re i tm d e in e  u n g eh eu re  Z e itv e r -  
sc h w e n d u n g  b e d e u te te n . E in  K o m m e n ta r  zu  d iesem  B ild e  is t  
w o h l iib e rfliiss ig . D a b e i w u rd e n  a u c h  d iese  P r iifu n g e n  in  sp ar- 
sa m ste r  W e is e  d u rc h g e fiih r t, in dem  d ie  m eisten  B a lk e n  a is  

K o n s o la u fla g e ru n g e n  b e la s te t  w u rd e n . A u f  d iese  
W eise  d a u e rte  d ie  B ru c h p r tifu n g  m it  a llem  D ru m  
u n d  D ra n  fiir  e in en  e in zige n ’ B a lk e n  e tw a  30 m in , 
w a h re n d  h e u te  m it  d e m  P r u fu n g s a p p a r a t  d es 
D e u tsch e n  B e to n -Y e re in s  d ie  B ie g u n g s  - D r u c k 
fe s t ig k e it  in n e rh a lb  h o c h ste n s  3 m in  e in w a n d fre i 
f e s tg e s te llt  w e rd e n  k a n n .

D ic  k lim a tis c h e n  Y e r lia ltn is s e  in  D e u ts c h la n d  
u n d  F in n la n d  s in d  so  v e rsc h ie d e n , d a B  e in e  ab- 
s o lu te  V e rg le ic h s m ó g lic h k e it  in  ih re r  A u s w ir k u n g  
a u f  d a s  B a u e n  n ic h t b e s te h t. W a h re n d  d ic

Abb. 13. Speichergebaude des H elsingfors M aga zins A .B . 
in B usholm en bei H elsingfors. •

A usfiihrung: K reu ger & T oll. A rch itek t: Prof. L a rs Sonck.

A is  e rs te r  B a u in g e n ie u r  in  d e r  s ta d tis c h e n  B a u in s p e k t io n  
d e r  H a u p ts ta d t  F in n la n d s , H e ls in g fo rs , w u rd e  s e ite n s  d e r  S ta d t  
d e r  In g e n ie u r  A r t h u r  E .  K i k a n d e r  a n g e s te llt ,  d e n  a is  A s s is te n t  
I n g . K o i h a  in  d e r  K o n tr o lle  d er K o n s tr u k t io n e n  u n d  sta t isc h e n  
B e r e c h n u n g e n  u n te r s tu tz te . E r s t e r  B a u - 
in sp e k to r  w a r  d e r  in zw isch en  v e r s to rb e n e  
A r c h it e k t  M a u r itz  G r i p e n b e r g ,  w e lc h e m  
d e r A r c h it e k t  M a l l a n d e r  z u r  S e ite  s ta n d .
A u B e rd e m  fu n g ie r t  h e u te  ein  sog. F a ssa d e n - 
p r iifu n g s k o m ite e , w e lc h e m  es o b lie g t, zu 
u b e rw a ch en , d aB  d a s S ta d tb ild  n ic h t  d u rch  
e in ze ln e  v e r p fu s c h te  F a s sa d e n  z e r s tó r t  w ird .
E r s t  im  v o r ig e n  J a h re  w u rd e n  d u rc h  d e n  
S ta a ts r a t  d ie  e rste n  fin n isc h e n  E is e n b e to n - 
v o r s c h r ifte n  b e s ta t ig t .  S ie  s in d  v o m  te c h 
n isch e n  A u ssc h n B  d e s f in n isc h e n  B e to n - 
v e re in s  in d e n  le tz te n  J a h re n  a u s g e a rb e ite t ' 
w o rd e n .

W en n  ich  n u n m e h r d en  d r itte n  F a li  
d e r  B a u k o n tro lle , n a m lic h  d ie  M a te r ia lp ru fu n g  b e ru h re, so  
h a t  d e r  D e u ts c h e  B e to n -V e re in  m it  d e r  E in fiih r u n g  d e r  B a u -  
k o n tr o ll- L e its a tz e  im  J a h re  192 7 r ic h tu n g g e b e n d  g e w ir k t. Ich  
b in  d ą y o n  iib e rz e u g t, daB  d iese  A r t  d e r  B a u k o n tr o lle  im m er 
w e ite re  Y e r b r e itu n g  g e w in n en  w ird , b e so n d e rs w e n n  d e r  D e u ts c h e  
A u ssch u B  f iir  E is e n b e to n  e rs t  e in m a l e n tsp rech e n d e  Y o rsc h rifte n  
in  d ie  E is e n b e to n b e s tim m u n g e n  a u fg e n o m m e n  h a t . B eso n d e rs 
w e r tv o ll  e rsch ein t m ir  h ierb e i d ie  E in fiih r u n g  d e r  B a lk e n p ro b e ,

d e u tsc h e n  Y o rs c h r ifte n  d a s B e to n ie re n  b e re its  b e i — 3° C  im  
a llg e m e in e n  v e rb ie te n , v e r la n g e n  d ie  f in n isch en  Y o rs c h r ifte n  
n u r d ie  E r w a rm u n g  d e r g e b ra u ch lic lie n  M a ter ia lie n  a u f  m in - 
d e ste n s +  3 0 C  u n d  m a x im a l +  40° C . B e so n d e re  M aB rege ln ,

A bb. 14. S ch n itt zu A b b . 13.



W ir  sin d  j a  h e u te  in d e r  g liić k lic h e n  L a g e , m it  den  P ro b e- 
b a ik e n  d ie  B e to n  b iegu  n g sd ru ck  fe s tig k e it  zu je d e r  Z e it  gen au  
fe s tz u ste lle n , so daB  d ie  G e fa h r  eines E in s tu rz e s  d u rch; ...

V  -' ’ ’

Staatliche Tndustrieschule in H elsingfors 
Ausfuhrung: A. B . T ek to r O. V. 

A rch itek t: J. A . W askinen.

Abb. 15. Inneres des Speichers.

w ie  d ie  E r w a rm u n g  d e r  e in ze ln e n  B a u te ile , w e rd en  n u r dan n  
r e r la n g t ,  w en n  d ic  T e m p e r a tu r  einen  K a lte g r a d  v o n  1 5 °  C  a u f- 
w eist. E s  is t  bei u n s so, daB , so b a ld  z. B .  d e r B e to n  fiir  eine zu  fr iih z e it ig e s  o d er le ic h tfe r tig e s  A u ssć h a le n  v erm ie d e n  

w erd en  k a n n .
W a h re n d  sch o n  ja h re la n g  v o r  d em  K r ie g e  in D e u ts ch la n d  

e in e  u m fa n g re ic h e  L ite r a tu r  iib e r E is e n b e to n  b e s ta n d  u nd auch

Abb. 17. Saurcturm e der Z ellstoffabrik  H ackm an & Co 
in St. Johannes. A usfuhrung: R ichard Helander. 
A rch itek t: Uno U llberg, W iborg. D ie aufgehenden 
H olztreppen sind im B eton  derTurm w ilnde yerankert.

Abb. 18. S eilb ah n b ack  und K raftzen tra le  der K a u k a s-F ab rik  
in W illm anstrand. A usfuhrung: C em entbyggnads A. B . 

G esam tentw urf: Ing. O. W eyerstall.

Z w isc h e n d e c k e  e in g e b ra c h t is t, d ie se lb e  m it  e in em  S tro h la g e r  
o d er S tro h m a tte n  e in g e d e c k t u n d  m it  H e iB d a m p f e rw a rm t w ird , 
w o d u rch  e in e  F r o s tw ir k u n g  a u f  den  fr isc h  e in g e s ta m p fte n  B e to n  
so  g u t  w ie  v e rm ie d e n  w ird .

u n g eh eu re  S u m m en  fu r  M a te r ia lfo rsc h u n g e n  a u sg e g e b e n  w a re n , 
besaB en  w ir  in F in n la n d  b is  zu m  J a h re  19x2  iib e rh a u p t k e in e  
d ie sb e ziig lic h e  L i te r a t u r  in der sch w ed isch e n  S p ra c h e . W a h re n d  
ein es se ch sw ó ch ig en  B a u s tr e ik s  im  S o m m er 19 12  k o n n te  ich ,

Filterw erk der K a u k as-F ab rik  in W illm anstrand. A usfuhrung: A. B . Jurnbeton. G esam tentw urf: Ing. O. W eyerstall 
GrundriB und Langsschnitt. F ilte r: System  „R a p p e n "  m it 2500 m 3/h Filterleistung.
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Abb. 23. W ie 22. StraBenansicht der Eisenbeton- Abb. 25. W ohnhaus und G eschaftshaus der A. B . K alliolinna in Helsing-
skelettbauten  m it Ziegelverkleidung. fors. A usfiihrung: A . E . Nikander. A rch itek t: Prof. L a rs Sonck.

Abb. 21. W ie  19. B lick  auf die E isenbetonfilter 
m it Rtihrwerken.

Abb. 22. S taatliche Z ellstoffabrik  Enso A . B . in Enso. 
A usfiihrung: S kan ska Cem entgjuteriet.

A rch itek t: U no UUberg, W iborg.

Abb. 24. G eschaftshaus, auBerdem  enthaltend B an kraum e und H otel, 
des A . B . U nionbanken in H elsingfors. G ranitverkleidung des Sockels, 
daruber steinm etzm aGig vcrarb eiteter T crastp u tz. A usliihrung: 
A . E . N ikander. A rch itek t: P . E . B lom stedt. Ingenieur: O .W eyerstall.
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Abb. 20. W ie 19. Querschnitt.

h ierzu  v e r a n la f lt  d u rc h  d a s D ra n g e n  v e rsc h ie d e n e r  P e rso n e n  a u s d e r  B a u b ra n c h e , 
d a s  e rs te  in  sc h w e d isc h e r  S p ra c h e  v e r fa B te  L e h rb u c h  h e ra u sg e b e n , w o v o n  k u rz  d a ra u f 
eine E x tr a a u f la g e  f iir  S ch w e d e n  d u rc h  d ie  a n g eseh e n e  Y e r la g s fir m a  P . A . N o rd ste d t
&  S ó n er in  S to c k h o lm  h e ra u sg e g e b e n  w u rd e . A u c h  in  S ch w e d e n  w a r  d a s L e h r 
b u c h  in fo lg e  F e h le n s  e in sch la g ig e r  L i te r a t u r  so fo rt  v e r g r if fe n . Im  A p r il  19 13  w u rd e  
d a n n  d ieses L e h rb u c h  v o n  d em  B a u m e is te r , je tz ig e n  S t a d tr a t  Y r j o  S i m i l i i ,  au ch  
in  d ie  fin n isch e  S p ra c h e  iib e rs e tz t. D ie se s  L e h rb u c h  w a r  in  d er H a u p ts a c h e  fiir
d en  B a u le ite r  b z w . B a u te c h n ik e r  b e s tim m t. W ir  h a b e n  sc h o n  s e it  v ic le n
J a h re n  in  F in n la n d  k e in e  n eu e  E is e n b e to n fa c h lite r a tu r  in  B u c h fo rm  e rh a lte n , d a  
a u c h  ic h  d u rch  s ta r k ę  G e sch a fts in a n sp ru c h n a h m e  n ic h t  in  d e r  L a g e  w a r, eine 
n eu e  A u f la g e  ersch ein en  zu  la ssen . A lle rd in g s  b e s itz e n  w ir  in  u n seren  F a c h z e it -  
sc h rifte n  im m erh in  g e n iig e n d  F a c h lite r a tu r , u m  d e r E n tw ic k lu n g  fo lg e n  zu  kon n en .

D e r  W e ltk r ie g  h a t t e  e in e  v o lls ta n d ig e  B a u s ta g n a tio n  zu r 
F o lg ę , je d o c h  h a t t e  in zw is ch e n  d ie  P a r g a s  K a lk b e r g s  A .  B . in
P a r g a s  e in e  Z e m e n tfa b r ik  e rr ic h te t , so  daB  F in n la n d  v o m  A u s-
la n d e  w e n ig e r  a b h a n g ig  w u rd e . W a h re n d  d e s W e ltk r ie g e s  w u rd e  
d a n n  d ie  L o jo -Z e m e n tfa b rilc  e rb a u t, d ie  b e id e n  L e ite r  d ieser 
F a b r ik e n , H e rr  B e r g r a t  E m i l  S a r l i n  in  P a r g a s  u n d  H e rr  
D ir e k to r  P e t t e r  F o r s s t r o m  in  L o jo , h a b e n  sich  se h r groB e 
V e rd ie n s te  erw o rb en .

S o fo r t  n a c h  B e e n d ig u n g  d e s K r ie g e s  k e h r te  ic h  n a c h  F in n 
la n d  z u riic k . I c h  h a tte  d a m a ls  d a s V e rg n iig e n , a n  d en  V o r- 
b e sp re ch u n g e n  zu r  G riin d u n g  e in es B a u a r b e itg e b e rv e rb a n d e s  
te ilzu n e h m e n  u n d  a u c h  d ie  G riin d u n g  d u rc h zu fiih re n .
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Abb. 28. Zem entfabrik der L o jo  K a lk w e rk  A . E . in G erknis. 
Jahreserzeugung x,x M illionen FaC =  187 000 t. 
A usfahrun g und E n tw u rf m eist in eigener Regie.

Abb. 26. W ie 27. B au  m it W interverkleidung wilhrend 
der Ausfuhrung. D as Gebiiude steh t auf 12— 20 m 

hohem Pfahlrost.

Abb. 27. G eschaftshaus m it K onditorei und K affee  des 
H errn K om m erzienrat I i .  F azer in H elsingfors. 

M odellaufnahm e. A usfu hrun g: K reu ger &  Toll. 
Ingenieur: O. W eyerstall. A rch itek t: G 6sta Juslen.

Im  J a h re  1925 g a b  ic h  a u ł  A n re g u n g  d es H e rrn  D r. P e t r y  
in  F in n la n d  d en  A n sto B  zu r B ild u n g  e in es B e to n v e re in s , d er a u ch  
im  se lb en  J a h re  g e g r iin d e t w u rd e . D e r  V e re in  h a t t e  d en  V o rz u g , 
v o n A n f a n g  a n  H e rrn  P r o f. J a l m a r  C a s t r ć n ,  G e n e ra ld ire ltto r 
d er fin n isc h e n  S ta a ts e is e n b a h n e n , b is  h e u te  a is  V o rs itze n d e n  
u n d  se it  v o r ig e m  J a h re  a u c h  a is  e rs te s  E h re n m itg lie d  zu  e rh alte n . 
P e rso n lic h  b in  ic h  w a h re n d  d ie ser  J a h re  a is  V o rs ta n d sm itg lie d  des 
V e re in s t a t ig  gew esen .

I n z w isc h e n  w a re n  d ie  fin n isc h e n  Z e m e n tfa b r ik e n  eb e n fa lls  
n ich t u n t a t ig  gew esen , so n d e rn  h a tte n  in  g e ra d e zu  a u fo p fe m d e r  
W eise  d ie  E n tw ic k lu n g  d e s E is e n b e to n s  d u rch  gro B ere  G eld a u s- 
g a b e n  u n d  L a b o ra to r iu m s v e rs u c h e  u n te r s t iitz t .  J e d o ch  is t  d ie  
H a u p ts c h o p fu n g  d e r  Z e m e n tfa b r ik e n  d ie  B ild u n g  e in e r Z e m en t- 
v ere in ig u n g , w e lc h e  d u rc h  in te n s iv e  A r b e it  u n d  m it  groB en  M it
te ln  d a h in  s tre b te , d e n  A b s a t z  u n d  d ie  A n w e n d u n g  d e r  ein- 
h e im isch en  Z e m e n te  a u fs  h o c h s te  zu  ste ig ern . E s  w u rd e  in  
H e lsin g fo rs  se ite n s  d e r  Z e m e n tfa b r ik e n  ein  L a b o r a to r iu m  ein- 
g e r ic h te t , w e lc h e s s ic h  u . a . m it  d e r  U n te rs u c h u n g  a lle r  im  L a n d e  
b e fin d lich e n  S a n d e  b e fa B te . E s  w a r  so m it je d e r  k le in e  B a u e r

Abb. 30. 100 m lange K ohlenbrflcke der Zem ent
fabrik  in G erknas. A usfiihrung: C em entbyggnad

A . B . Ingenieur: O .W eyerstall.

in  d e r L a g e , S a n d p ro b e n  e in zu sen d en , w e lc h e  k o s te n lo s  a n a ly s ie r t  
w u rd e n , u n d  w o d u rc h  m it  L e ic h t ig k e it  d ie  e rfo rd e r lich e  Z e m e n t- 
m en ge  f iir  d ie  v e r sc h ie d e n a rt ig s te n  B e to n - u n d  Z e m e n ta rb e ite n  
fe s tg e s te llt  w e rd en  k o n n te . D ie  Z e m e n tfa b r ik e n  e rr ic h te te n  
fern e r  I n s tru k tio n s k u rs e  f iir  L e u te , d ie  g e e ig n e t w a re n , d ie  w e it  
v o n  d e n  K u ltu r z e n tr e n  d e s L a n d e s  w o h n h a fte n  B a u h e rre n  zu 
in stru ie re n  u n d  ih n en  b e so n d e rs d ie  H e rs te llu n g  v o n  Z e m e n t-
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z ie g e ln  m it te ls  H a n d - o d e r M asch in en p ressen  zu d cm o n strieren , e in fa c h c rc  A rb e ite n  s e lb sta n d ig  a u szu fu h re n . D e r  Z e m e n tz ie g e l-
so  daB  s e lb st  d e r  k le in s te  B a u e r  in  d ie  L a g e  v e r s e tz t  w u rd e , v e r b ra u c h  is t  d u rch  d iese  P r o p a g a n d a t jit ig k e it  a u f e tw a  40 b is
k le in e re  G e b a u d e  so w ie  D iin g e rg ru b en , Y ie h s ta lle  u n d  so n stig e  5° %  d es B c d a rfc s  in  g e b ra n n te n  Z ie g e ln  g e stie g e n  u nd d ie  H er-

ste llu n g s k o s te n  d er Z e m e n tz ie g e l b e tr a g e n  j e  n a c h  L a g e  u nd 
E n tfe rn u n g  d e s B a u p la tz e s  v o n  d e r n a c h s te n  E is e n b a h n s ta tio n  
35 b is  4 0 %  d es P re ise s  ftir g e b r a n n te  Z ie g e l. S e lb s t  b e i u n seren  
G ro B b a u ten  v e rw e n d e n  w ir  seh r lia u f ig  m it  w ir ts c h a ft lic h e m  
V o rte il f iir  In n e m va n d e  Z e m e n tz ie g e l. E in  in te re ss a n te s  B a u 
w e rk  a u s  m a ss iv e n  Z c m e n tz ie g e ln , je d o c h  m it  L u ftr a u m e n  ge- 
m a u e rt, d ereń  in nere L u ftr a u m e  m it  tro c k n e m  S a g e m e h l so rg- 
fa lt ig  a u s g e fiillt  w u rd e n , is t  d a s  W o h n g e b a u d e  d e s D ir e k to r s  der 
L o jo - F a b r ik  (A b b . 4). D ie  F a s sa d e n fla c lic n  w u rd e n  v e r p u tz t ,  
je d o c h  seh en  S ic  a u s d e r A r c h it e k t u r  d ieses sc h lo fia r tig e n  G e- 
b au d es, m it  w elch en  e in fa c h e n  M itte ln  m an  groB e  E r fo lg e  er- 
zielen  k a n n . A u B erd em  sin d  in  L o jo  m eh rere  A r b e ite r -  u n d  B e- 
a m te n h a u se r  a u f  d iese  W eise  e r r ic lite t  w o rd e n .

B e im  V e rg le ic h  zw isch e n  d e u tsc h e m  u n d  fin n isch em  E is e n 
b e to n b a u  is t zu  b e a c h te n , daB  d ie  fin n isch en  Z e m e n tfa b r ik e n  
n u r n ó ch  h o c h w e rtig e n  Z e m e n t h e rste lle n , d a  d ie ser  b e i u n seren  
k lim a tis ch e n  V e rh a ltn is se n  a lle in  am  P la tz e  is t. S ie  m iissen  
d a b e i .beden ken , daB  w ir  f iir  d a s B a u  ja h r  in  d e r  R e g e l m it  drei 
M o n a te n  F r iih ja lir  u n d  S o m m er, d rei M o n a te n  H e rb s t  u n d  se ch s 
M o n a te n  W in te r  zu  re c h n en  h a b e n . S ie  w issen , w a s  d ieses V e r- 

Abb. 3 1 . D rehofenhaus der Zem entfabrik in Pargas der h a ltn is  fiii d ie  A u s sc h a lu n g  d er E is e n b e to n b a u te n  b e d e u te t.
P argas K alk b erg  A. B . A usfiihrung und E n tw u rf in eigener R egic. W a s  d ie  B e to n ą u a lita t  b e tr iff t ,  so  erseh e ic h  a u s  den  b e re its

d u rch  H e rrn  D r. P e t r y  v e r ó ffe n t lic h te n  R e s u lta te n  d er P r o b e 
b a lk e n  in  D e u ts ch la n d , daB  w ir  in F in n la n d  u n b e d in g t e in en  b esseren  B e to n  v e r-  
a rb e ite n . I c h  w ill es d a h in g e s te llt  sein  lassen , o b  es d a ra n  lie g t, daB  w ir  in F in n la n d  
iib e r ein  besseres, g u t  g e k ó rn te s  Z u sc h la g s m a te r ia l v e r fiig e n , o d e r  a b e r  daB  d e r  
fin n isch e  Z e m e n t in  se in e r Q u a lita t  d cm  d e u tsch e n  iib erleg en  is t.

W a s  d ie  P r iifu n g  d es B e to n s  s e lb st  an  e n tfe rn t  g e legen en  B a u s tc lle n  b e tr iff t ,  
so  is t  d e r  P r iifu n g s a p p a r a t d es D e u ts ch e n  B e to n -V e re in s  f iir  u n s v o n  groB em  
N u tz e n . A is  w o h l ein em  d er ersten , d ie  e in e n  so lch e n  A p p a r a t  in  F in n la n d  ein- 
fiih ren  u n d  in  G e b ra u c h  n eh m en  k o n n te n , w a r  es m ir  m ó g lich , te ils  d u rch  A r t ik e l,  
te ils  d u rch  V o rtr iig e  d ie  G ro B b a u u n te rn e h m e r zu  v e ra n la sse n , e in en  d e ra rtig e n  
K o n tro lla p p a ra t  a n zu sc h a ffe n  u n d  sich  im  groB en  u n d  g a n ze n  d e n  B a u k o n tro ll-  
v o rs ch rifte n  des D e u tsch e n  B e to n -V e re in s  a n zu p a sse n . I c h  p e rsó n lich  sch re ib e  
fiir  m ein e B a u te n  e in e  B ie g u n g s d ru c k fe s t ig k e it  v o n  250 k g / cm 2 v o r , g e h e  a lso  u b e r 
d ie  d e u tsc h e n  F o rd e ru n g e n  h in a u s, w e il w ir  m it  ein em  besseren  Z e m e n t re ch n en  
k on n en  u n d  a u c h  d ie  e n tfe rn te re n  B a u s te lle n  se iten s d e r  In g en ie u re  n ic h t so  o ft  
b e s u c h t u n d  d e m e n tsp re ch en d  iib e rw a c h t w e rd en  k o n n e n . E in e  v e r n iin ftig e  
B a u p o lize ib e h ó rd e , d ie  m it  den e in sch la g ig e n  Y e rh a ltn is se n , b eso n d ers d e r  K o rn u n g  
u n d  Z u sa m m e n se tzu n g  d e r  Z u sc h la g s to ffe  v e r tr a u t  is t, w o b e i w ir  u n s n a c h  den 
U n te rsu c h u n g e n  d es H e rrn  P ro f. G r a f  rich ten , w ird  in  F in n la n d  n iem als  k le in lich  
v o rg eh en , so b a ld  sie s ieh t, daB  d e r U n te rn e h m e r d e n  fes te n  W ille n  h a t, w irk i ich 
Q u a lita ts a r b c it  zu lie fern . D ic  V o r s c h r ift  e in es M isc h u n g sv e rh a ltn isse s  1 : 2 : 3  
o d e r d e rg le ic h en  is t n a tiir lic h  b liih e n d er U n sin n  u n d . e n t la s te t  m . E . d en  U n te r 
n eh m er je d e r  ju r id isch en  Y e ra n tw o r tu n g . E in e r  H e ra b s e tzu n g  d e r  v o rg e sch rie b e - 
nen M in d e stz em en tm en g e n  g la u b e  ic h  oh n e w e ite re s  zu stim m e n  zu k o n n e n , d a  
ich  iib e rz e u g t b in , daB  b e i g e e ig n e te r  K o r n u n g  u n d  Z u sa m m e n se tz u n g  d er Z u 
sc h la g s to ffe  d a s  E ise n  ro stfre i b le ib t.

Abb. 32. Zem entfabrik in Pargas. Sackver- W a s  d ie  K o ste n  d er B a u k o n tro lle , w e lch e  ich  e ig e n tlich  M a te r ia lk o n tro lle
ladem ascm ne fur 900 Silcke per btuncie. , .. , . ,' b en en n en  m o ch te , b e 

tr iff t ,  so  h a lte  ic h  die-
1 S  PĘ 'Si: iH H gggjai ; se lb en  in d en  m eisten

F a lle n  f iir  n ic h t  so sehr 
in  B e t r a c h t  k o m m en d , 
w en ig sten s so w e it  es 
s ich  u m  G ro B b a u ten  
h a n d e lt, dereń  Q u a li-  
ta ts lie r s te llu n g  d em  
U n te rn eh m e r j a  se lb st 
a m  H erzen  liegen  m uB . 
Ic h  b in  an  k e in e m  B a u , 
d en  ich  p e rsó n lich  iiber- 
w a c h th a b e , b e im  U n te r
n eh m er a u f  irg en d w el- 
ch en  W id e rs ta n d  ge- 
stoB en , w en n  a u c h  n och  
b e i m a n ch e n  B a u h e rre n

Abb. 33. Zem entfabrik in Pargas. Jahreserzeugung 246500 t. G esam tansicht * le id e r d a s Y e rs ta n d n is
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f iir  d ic  B a u k o n tro lle  b zw . d ie  M a te r ia lp r iifu n g  fch lt. H ie rb e i 
is t  a lle rd in g s  7.11 b e a ch tc n , daB  111 F in n la n d  d ic  B a u te n  n ic h t  
n a c h  E in h e itsp re ise n , so n d ern  zu  e in e r G e sa m tsu m m e  v e r- 
geb en  -werden. W a s  m ich  b e tr iff t ,  r a te  ic h  d em  B a u lie r rn  m eisten - 
te ils , n ic h t d e n  U n te rn eh m e r zu  w a h le n , w e lch e r  d a s  b ill ig s te  A n - 
g e b o t m a ch t, m it  A u s n a h m e  d e r  F a lle , w o  d e r  U n te rn e h m e r iib e r 
h e rv o rra g e n d e  O rg a n isa tio n s- u n d  I-Iilfsk rafte  v e r fiig t .

H e in e  I ie r re n , ic h  b in  a m  E n d e  m ein es V o rtra g e s , d e n  ich  
n u r a is  E in fiih r u n g  in d ie  fin n isc h e n  B a u v e rh a ltn is s e  zu  b e 
tr a c h te n  b it te  u n d  a is  k u rz e ń  O b e r b lic k  tib er d ic  E n tw ic k lu n g  
d e r  B a u ta t ig k e it  e in es k le in e n  S ta a te s , d e r  a u f  v e r h a ltn ism a B ig

groB er G ru n d fla ch e  e in e  r e la t iv  g e rin g e  A n z a h l M en sch en  b e- 
h e r b e rg t (im  g a n zen  n ic h t  m eh r a is  B e r lin  m it se in en  V o ro rte n ).

D ie  b e ig e g e b e n e n  A b b ild u n g e n  m ó gen  Ih n e n  ze igen , a u t 
w e lch e r  H ó h e  d ie  B a u k u n s t  in  F in n la n d  h e u te  s tc lit .  B e a c h te n  
S ie  d a b e i a u c h  d ie  m o d ern e  a rc h ite k to n isc h e  A u s b ild u n g  d e r  
B a u te n . A u f  z w e i B a u w c r k e  v o n  P ro fe sso r  C a s t r e n  in  H e lsin g - 
fors, d a s  s ta d tis c h e  E le k tr iz ita ts w e r k  au s d em  J a h re  1908 u n d  
d a s s ta d tis c h e  G a s w e rk  au s den  J a h re n  1909— 1910, sei 
n o ch  b e so n d e rs  h in g ew iesen . S ie  sin d  in  d en  J a h r g a n g e n  19 1 1  
u n d  19 12  d e r Z e i .s c h r ift  „ B e t o n  u n d  E is e n "  b esch rie b e u  
w o rd e n .

SPANNUNGSBERECHNUNG UND QUERSCHNITTSBEMESSUNG 

BEI EXZENTRISCH SCHIEF BELASTETEN EISENBETONQUERSCHNITTEN.

Von D r .-In g . S . H an, a. o. P ro fesso r  an d er K a isc r l. K y o to -U n io ersiU it, J a p a n .

F a l i  1. L a s t a n g r i f f  i n n e r h a l b  d e s  K e r n s .

G re ift  e ine se n k re ch t zu m  Q u e r s c h n itt  g e r ic h te te  K r a f t  N  
in n e rh a lb  d es K e rn s  v o m  id e e lle n  Q u e r s c h n itt  an , so  w e rd en  
n u r D ru ck s p a n n u n g e n  a u ftre te n , w e lch e  n ach  den  b e k a n n te n  
F o rm e ln  f iir  e in h e itlic h e  Q u e rsc h n itte  b e re c h n e t w e rd en  k ó n n en .
S o e rg ib t  sich  d ie  g ró B te  B e to n d ru c k sp a n n u n g  im  P u n k t  A :

(>)

(2)

E s  s e i :

N  4 . M * 11 4 . *A!>-
Fi T Jiv 2 ! J i y

F , =  <1 b  h ,

J i X —  P^> h 3, 

J l r .=  /J'b» h .

b

U m  die L a g e  d e r N u llin ie  zu  e rm itte ln , s e tz t  m an  x  h 
u n d  y  =  ij h  u n d  e rh a lt:

(5)

( f b l l  ..’r  "!•!> I
°i'A  <Th D ~ <TbC

1 4- 1 • 0
a 2 p h 

1 e

P ' h

N a c h  E in se tz e n  d er A u s d r iic k e  (2) u nd M x =  N e ;  
Mj. -  N  e "  in G L (1) is t:

(3)

N

b

N

b h

' ( i + .c 
h  l a  h

C ,

h  2 p 2 pV)

e "  1

t] _  1 ( £bi!_ _ ....... tfbn  j _  b  P
- '■<7b i ! - - orbA ffb D - f f b J  „  0 1

* h  p

M an  sieh t, daB  b e i e in em  L a s ta n g r if f  in n e rh a lb  d e s K e rn s  £
e "

u n a b h a n g ig  v o n  ^ is t, u n d  daB  in  dem  F a lle , w en n  p ' g le ich  P 

ist, i; u n a b h a n g ig  v o n  d e r  B e w e h ru n g  w ird .

F a l i  2. D e r  g e d r u c k t e  T e i l  d e r  Q u e r s c h n i t t s f l a c h e  i s t  
e in  V i e r e c k .

D ie  m ittle re  B e to n d ru c k sp a n n u n g  an  d em  g e d rtic k te n  
K a n d e  b e ze ich n en  w ir  m it  ah u n d  d r iick e n  d u rch  d ie se lb e  d ie  
S p a n n u n g e n  in  den  a n d eren  P u n k te n  d es Q u e rsc h n itts  aus.

(4)

C = .  1 - f  c 
a h

+  •

« = ( x + - - n ).\ 1111

t> =  '  + » ( h; r 2 \ 2 h

12 \ 2 b  / li

ii / 111

ist, u 11 cl fern er:

b A

2 p - '

x 
b h

>•' / 1 
b h

S  

b  h

c

c
, e 

~  h

e

~~ h

e 

”  h

1

1

2p

t y - -

i H

(6)

... x  +  y
^bmax x  >

x  —  y  
a b D —  x  a b •

j J  b o 
x  +  b  y - a

3cC ~

X
n Oj,,

—  a '

X
11 ah-

h ' —  x  -
b  ‘

X
n  <rb .

l i '  —  x
-  >-

n rr

D ic  B e to n zu g sp a n n u n g e n  b le ib en  u n b e r iick s ich tig t.
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In  A b b . i  is t  d ie  B e to n d ru c k sp a n n u n g  d u rch  d ie  F la c h ę  
N N ' B D D ' B '  ( =  V ) v e ra n sc h a u lich t* , w o b ei:

V  =  V 0 +  V 'B +  V b  -  V d  +  V d

=  ( N K K " J " J N ' j  +  ( H H 'J  " B " B J )  +  ( H 'J " B '  B ')

—  ( D K H H  K " D " )  +  ( D ' K " D " H ' ; .

W ir  k o n n e n  d a n n  sch rcib e n : 

b  x
V » =  - 2 

V'B = V d  =  V  

v 'b =  -Vd  -  V "

b y  .
■

4

b y ,  b y 2
— A a., =  -  -  •
12 I 2 X

b  2 T
£ /  _  _______ i _____

2 b  x  —  a '

F e rn e r  e rg ib t  sich  f iir  d ie  re su ltie re n d e  Z u g k r a ft  Z c u nd
ih re  E n tfe rn u n g  f  v o n  d e r Y -A c h s e :

7 -  h ' ~ x  (Z e - ---------x - n f e crb,

2 b  h ' —  x

D ie  M o m en te n g le ich u n g  in  b e zu g  a u f  d ie  Z u geisen  e rg ib t:

, h > '
I  T  'Z  v  1 1 ------ y  V “T  l i n  — ■ AN I ^  ‘

b  x
|h  — -

3

h„
(7  a)

V 0 ( h ' -  +  2 V "  h '  -  -2 y  V '  +  D c h„ =  N  (e  +  ) ,

=  N ( e M - | ) .

h„

') D r.-Ing. R ichard R o s s i n ,  O uerschnittsbestim m ungstafel, 
Arm . B eton 1918, S. 5.

. V " a ' -
3

b  x

y  V '  -(- Z e hj, =  N  (e “ •) ,

( h ' —  x )h „

(7 b)

in b e z u g  a u f d ie  Y -A c h s e :

N  e

?c )

V ' - -  ■b +  D e f '  +  Z e f = N e " ,
3

K j  *b +  - f  ‘ T  n (f +  fc) — N e ” ,6 2 b  x

w o A c rb =  abmax —  <rb =  ^  <rb ist.

'  ‘ ■ ■ ' ’ . 2
V n  u n d  V n  b ild e n  ein  K r a f tc p a a r  m it  d em  H e b e la rm  —  b

2 3
in  b e z u g  a u f  d ie  Y - A c h s e  u n d  m it  d em  H e b e la rm  y  in  b e 

zu g  a u f  d ie  X -A c h s e  
o d e r d ie  zu  ih r  p a r- 
a lle le  A ch se .

Vj> u n d  V d  k ón - 
nen zu  ein er auf- 
w a rts  g e r ic h te te n , in  
H  a n g re ife n d e n  K r a f t  

b  V 2
2 v "  =  — - ' * b  v e 'r-6 x
e in ig t  w erd en .

D e r  S c h w e rp u n k t 
v o n  V 0 lie g t  a u f 
d er Y - A c h s e  im  A b -

s ta n d  X v o n  H .
3

D ie  re su ltie re n d e  
D ru c k k r a ft  derE i.sen - 
e in la ge n  g r e if t  in d e r 
E n tfe rn u n g  £ ' v o n  
d e r  Y - A c h s e  an. 
D a n n  e rg ib t s ich :

S in d  d ie  Q u e rsc h n itte  m it  d e r  B e w e h ru n g  so w ie  d ic  auB eren  
K r a f te  g e geb en , so k o n n e n  a u s d en  o b ig e n  G le ich u n g e n  d ie  drei 
U n b e k a n n te n  x , y  u nd ah g e fu n d e n  w erd en , w a h re n d  <Jbmax. 
u n d  cre a u s  G l. (6) zu  b e re ch n e n  sind .

N
N a c h  K iir z u n g  d u r c h ------- e rh a lt  m an  a is  B e stim m u n g s-

b ffb
g le ic h u n g  fu r  x  u n d  y  e in e  G le ic h u n g  d r itte n  G ra d es :

h '

(h ' - f ) + S  ( v _ ’ ) +
(x  —  a '}  h„ fe

x  ‘ b  n J

l _ i L  
I 2

(h ' x ) h n %  1
b  /

e J 6 \ b  / 2 x  J

M it d en  V e rh a ltn is z a h lc n  f  =  x  : h, rj =  y  : h  u n d  n  =  f c : F c , 

/(' =  fe : F c e rh a lt  m a n  fo lg e n d e  G le ich u n g e n  z u r  B e stim m u n g  
d e r  N u llin ie :

(8)

t (
V

h i n \ 

m  )

>r
6

e i _
e "  ) 6

a

V

h o
h

7 )

l‘  n 
m

(/* +  /<') ■: m

w o b e i m  =  b  h  : F c .

I s t  d e r  B e w e h ru n g s k o e ffiz ie n t m  so w ie  d ie  re la t iv e  E x -
e g /7

z e n tr iz ita t  u n d  g e geb en , so  k o n n e n  a u s  G l. (8) f  u n d  ij 
h  b

e rm itte lt  w erd en , u n te r  d er V o ra u s se tz u n g , daB  d ie  Y e rh a ltn is se
h., h '  . a  a '  b,, , , - . ■ .

- — ; u n d  fi v o r la u f ig  a n g en o m m en  sin d .
h h h  h  b

G r e ift  d ie  a u B ere  K r a f t  a u f  d e r  Y - A c h s e  an , so  e n th a lt  d ie
B e s tim m u n g s g le ich u n g  fiir  d ie  N u llin ie  n u r e in e  U n b e k a n n te  {,
d ie  le ic h t d u rc h  P ro b ie re n  g e fu n d e n  w e rd en  k a n n . A u c h  d ie
gra p h isc lie n  M eth o d e n  sin d  a n w e n d b a r , d a  d ie  R ic h tu n g  der
N u llin ie  ge g e b e n  ist.
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B e i e x ze n tr isc h e n  u n d  a u B erh a lb  d e r  S y m m e trie a ch se  
w irk en d e n  K r a f te n  w ird  zu r  L o su n g  d e r  B e s tim m u n g s g le ic h u n g  (8) 
d a s  b e k a n n te  I te ra t io n s v e r fa h re n 2 em p fo h len .

S o b a ld  f  u n d  ?j b e s tim m t sin d , e rge b e n  sich  ah u n d  cr^max 
a u s  den  F o r m e ln :

(9 )

N

b h

N

b l i

N« ...
b h

>7 , / L>o \- V
6 l b  / { (/* +  /*')

+  § F
(/< +  fi')

C .

C G
w o C  ein v o n  und

h  b
a b h a n g ig e r  B e iw e r t  ist. 

Z a h l e n b e i s p i e l  i .

— i — L f  U  +  i U  1 0-*
o ,6  +  0 4  ( 2 \ 3 I 6 l f  I £

_  1 I f  / f  \ >f I o , n  0 ,9 — ~
-  r  t  ( j - o , r ) — 6- ( i - t ) + —

0.8 • 15 

2 • 75 

0.8 - 15 {

2 '7 5  j

0,2

o d e r

(a)

(b)

I0,6666 f 3 -J- 0,2 f 2 -f- (0,48 -j- 0.6666 rji ) f

—  0.368 -J- 0,066 66 i f  =  o  ,

(0,1666 £ —  0 ,0 16  66) t;2 -f- (0 ,1666 i  -f- 0,064) ’1

—  0 ,072 +  0.08 f  —  0,05 i 2 -j- o , 1666 P  — o .

D ie  K r a f t  g r e if t  a u B erh a lb  d es K e rn s  an  u n d  d a  k le in e r
e b

ais y  ist, m uB  d e r W e r t  v o n  1] se h r k le in  w e rd en  u n d  w ir

k on n en  i f  zu n a c h s t v ern a ch la ss ig en .
G l. (a) la u te t  d a n n :

0,6666 £3 +  0,2 | 2 - f  0,48 ę —  0,368 =  o ; 

f  =  0.495 =  f i

D ie s  is t  ein  N a h e ru n g sw e rt. N a c h  E in s e tz e n  v o n  in (b) 
e rh a lt m a n :

0,065 84 4" °> l 4&5 ’] —  0,024 44 == 0 > ■

V =  o , i 557 ~ ’h -

W ir  se tzen  in  G l. (a) ein u n d  e rh alte n  den  ge n a u eren  
W e r t v o n  £:

i-i =  0 ,4872

M it ę2 k a n n  m an  d a n n  eben so  v e r fa h re n  u n d  e in en  v e r-  
besserten  N a h e ru n g sw e rt v o n  7/ b erech n en  u n d  d a m it  so la n g e  
fo rtfa h ren , b is  sch lieB lich  k e in  w e se n tlic h e r  U n te rsc h ie d  m eh r 
zw isch en  den  a u fe in a n d e r fo lg e n d e n  W e rte p a a re n  b e s te h t. S o  
e rg ib t s ich :

{  == 0,4864 , tj —  0 ,1654  .

D a ra u s  fo lg t :

N  e '

b h  b

\ 6 4

i  +  »? _ N

ff" f  - 15 ,4 4  b h

h ' b„
- r - t +

U
b ”

0.64 • 15 

2 • 75

4.057
N  

b h

l ± n
£

£ +  V
68,3

b h

e e "
G egeb en  s in d : - = 0 , 6 ;  = 0 ,2 ;  h„ :li =  o ,8 ; b n :b  =  o ,8 ;

h  b
h ' :  11 =  0 ,9; /j. — fi '  =  0,5 u n d  m =  75 . G e s u c h t w e r d e n : die 
gro  13te  B e to n d ru c k sp a n n u n g  trljmav so w ie  d ie  Z u g sp a n n u n g  der 
E is e n  ae .

N a c h  G l. (8) is t:

F a l i  3. D e r  g e d r i i c k t e  T e i l  d e r  Q u e r s c h n i t t s f l a c h ę  i s t  
e in  F i i n f e c k  (A b b . 2).

D ie  N u llin ie  sch n e id e t z w e i an sto B en d e  R e c h te c k se ite n  so, 
daB  d e r  D ru c k s p a n n u n g s k o rp e r  ein  P r ism o id  w ird . D e r  I n h a lt  
d ieses S p a n n u n g sk o rp e rs  is t  d ie  D iffe re n z  des P y r a m id e n - 
s tu m p fe s  N D D ' B ' B N '  u n d  d e r  P y r a m id e  N ' N " A A ' .

D ie  F o r m e l f iir  d en  In h a lt  d e r  P y r a m id e  N ' N " A  A '  la u te t :

V  =  * <r„A - A N ' - A N " .

F iih r t  m an  den  A u s d ru c k  

x  +  y  — h
b A

A N '  =  x  +  y  —  h ; 

e in , so  e rh a lt  m an :

V  =  -a-b-  ■ b - (x +  y  —  h )3.
12 x  y

D e r  A b s ta n d  d es S ch w er- 
p u n k te s  d e r  S p a n n u n g s p y ra m id e  
b e tr a g t

v o n  d e r  Y - A c h s e :  

b  _  A N "

2 4

v o n  d en  gezo gen en  E is e n :

1 AJN' =  aH----- -
4

A N "  =
x  +  x  - J l

2

x +  y - h  ifcŁ

u n d  v o n  den  g e d r iick te n  
E is e n :

x  +  y  

4
A/\h  —  a

Abb. 2.

D ie  M o m en te n g le ich u n g e n  la u te n  n u n m e h r:

b  x  / x  \ • , b  t 2 / h '
—  h '  —
2 '  3

x  -{- y  —  h

(7 ')

=) R u n g e ,  P raxis der Gleichungen, 1121,  S. 69.

y
h )3 _ ^ .  

12 x  y

- f  "  x  -  - U n ctu h u =  N  |e +  ^  )

b x  

2 \ 3

b 2 y

\ 4 r 12 x  y

+ <h x f, n ab li , = Ń (e ■■ ^  )

\ 4 T  ' 12 J

_b_

6
cr,, b _  

x y
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F a l i  D e r  g e d r i i c k t e  T e i l  d e r  Q u e r ś c h n i t t f l a c h c  i s t  F e r n e r  e r g i b t  s ic h  u n m i t t e l b a r  a u s  G l .  (5) :
e i n  D r e i e c k  ( A b b .  3).

c  e
W e n n  u n d  s e h r  " r o l i  w e r d e n ,  e r h a l t e n  w i r  e in  

h  b
S p a n n u n g s b i l d  n a c h  A b b .  3. I n  d i e s e m  F a l i  i s t  d e r  S p a n n u n g s -  
k o r p e r  e in e  P y r a m i d e ,  d e r e ń  I n h a l t

B ' X  —  <7,.. • 15X  • B N '
b " K

1 b / i 
12 ^lt x  V (X +  y !

( f )

1 +  1 ’ °  
a  2/9  h  

1 e 

f i ' h

e "

b

e
•">
"  h

g  b e t r a g t .  L a s t a n g r i f f  a u f i e r h a l b  d e s  K e r n s .
D e r  A b s t a n d  d e s  S c h w e r -  

n u n k t e s  b e t r a g t  d a n n  S c h n e i d e t  d i e  N u l l i n i e  z w e i  g e g e n i i b c r h e g e n d e  R e c h t e c k -
s e i t e n ,  s o  e r h a l t  m a n  n a c h  G l .  (8 ) f o l g e n d e  G l e i c h u n g  z u r  

v o n  d e r  \ - A c h s e .  B e r e c h n u n g  d e r  N u l l i n i e :

b  1 x - f -  y

1

Abb. 5.

v o n  den  ge zo g e n e n  E is e n :

h- * (x + y)

u n d  v o n  den  g e d r iick te n  
E is e n :

( x  -+  y )  —  a ' .

h

D i e  B e s t i m m  u ń g s g l e i c h u n g e n  l a u t e n :

h ~ o , 4

1 | ,7

e ' '  ] 6 

b

+  4.5

3

»/ 1

(7 ")

h' .. (x’rfy)> (x + y)f
a., b

12 X T

+  X ‘l f c n  o . h„  -  X  e  +  h,) 
x  2 )

(12)

+  - - - - - - - - -  f ,  11 <rb h j  N  (e  —  ^  )

-  X +  y ) ( x  +  y)» Ł L .
4 j  I 12 x y

+ V ■ y n (*e +  ̂c "•2 b  X

T a f e l  z u r  S p a n n u n g s b e r e c h n u n g .

W i r  n e h m e n  a n ,  d a B  d i e  E i s e n e i n l a g e n  s ic h  in  d e n  E c k e n  
d e s  B e t o n ą u e r s c h n i t t e s  b e f i n d e n  u n d  d a B  f o l g e n d e  B e z i e h u n g e n  

z w i s c h e n  d e n  Q u e r s c h n i t t s a b m e s s u n g e n  b e s t e h e n :

h j : h  =  o .S  , 

b 0: b  —  o , S  , 

a  ~  a '  o, 1 h  , 

h ' :  h  =  0 ,9  , 

f e =  fe =: y2 F , .

a)  L a s t a n g r i f f  i n n e r h a l b  d e s  K e r n s .

1.5

(12')

R s  s e ie n  n u n m e h r  f o l g e n d e  A b k t i r z u n g e n  e i n g e f i i h r t :  

c  i i  \ , >1- I o ,9  \ , 6  ( f  0 ,1 )

2 3 I +  <s (  !  ~  ‘ ) +

-  {  | {  ....o . , ) -  ’{  ( .  - r l t 6 ' 0 ? ' 8  •
2 \ 3  ̂ 6 \ c  ' s m

l  +  4.8  ?
6 £. ni

F e r n e r  e n t s p r e c h e n d  d e r  A b b .  (2) b z w .  A b b .  (3):  

i (—
, i £ +  » j— i \  ( f  +  V ~  I)3 , 6 ( f — 0 ,1)

- r  0 ,1  +  'i-------  ..
\ 4 ’  12  f  7] 4 m

rt-1)
+ (o.j+-f-4”-- , ) (t± 5:

\ 4 I 1 2  |

f  -4- i] —  I \ ( f  +  ?; —  I ) 3

£ - f  I] - - I \ (? +  »/—  l ) s 6 ( 0 , 9  —  !)

i) £ m

6 \ 4 >/ ) +  4.8 
24 £»; m  £

u n d

i' r ’l \  (£ +  >;)3 , 6 (£ —  o , i )

£ +  '/\ (£ +  V )

4*12 ę 7] ęr m

£ + j/)3 6 (o,9  —  £)
T  .

12 s  ij ? m

4 '/ 24 i  )/
• V + 4 .S

>1 1

( i o)

a — I
m D i e  B e s t i m m u n g s g l e i c h u n g e n  g e h e n  u n t e r  B e n u t z u n g  d e r  

i l i l f s w e r t e  /<, r  u n d  A i i b e r  in
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A u s  o b ig e n  G le ich u n g e n  fo lg t:

BAN, SPANNUNGSBERECHNUNG UND QUERSCHN1TTSBEMESSUNG.

(M )

u n d  n ach  G l. (9):

(15)

e
''t  '■+  /'

h '  - A /i

c " ” ( c
b "  u l h

0 ,4 )

zu ge h o rige n  W e r te   ̂ u nd

b e stim m t. W erd en  d ic  W e r tc a is A b szisse n  u nd

Z a h l e n b e i s p i e l  2.

E in  re c h te c k ig e r  Q u e r s c h n itt  m it  den  A b m essu n g e n  
30,7 >  30,7 cm  u n d  e in er B e w e h ru n g  m it  4 R E  0  20 m m  
(F e =: 12 ,5 6  c m a) w ird  d u rch  eine L a n g s k r a ft  v o n  7 ,8 -t  in  d er 
E n t f c n u n g  18,42 cm  v o n  d e r  X - A c h s e  u n d  6 ,14  cm  v o n  d er 
Y -A c h s e  b e a n sp ru ch t. E s  so llen  d ie  S p an n u n gen  crbmas u n d  tr,, 
e r m itte lt  w erd en .

N u n  w e rd en  fiir  d ic  v e rsch ie d e n en  W e r te  y o n  |  u n d  i) d ie

b z w . C. a u s G l. (14) b z w . G l. (15)

h  ...... b
O rd in a te n  a u fg e tra g c n  u n d  d ic  zu g e h o rig e n  P u n k te  £ u n d  iy

E s  e rg ib t s ich :

0,6 ,

7.5 75

W erte f  und W e r t e  C;

v e rb u n d e n , so e rh a lt  m an  d ic  K u rv e n s c h a re n  |  u n d  ?/. B e i B e-
e

n u tz u n g  d e r so  e rh a lte n e n  T a fe ln  k a n n  b e i ge g e b e n em  -  
e "

u n d  -  d a s  zu g e h o rig e  W e r te p a a r  4 u n d  i] a b g e le se n  u n d  so 
b

d ie  L a g e  d e r  N u llin ie  b e s tim m t w erd en .

In  den  K u r v e n ta fe ln  f iir  v ersc h ie d e n e  W e r te  v o n  m  ge lte n  
d ie  g e str ic h e lte n  K u r v e n  fiir  den  F a li, daB d ie  N u llin ie  zw ei 
an sto B e n d e  S eiten  d es Q u e rsc h n itte s  sch n e id e t (en tsp rech en d  
F a li  3 u n d  F a li  4), u n d  d ie  a u sge zo ge n e n  K u r v e n  fiir  d ie  F a lle  1 
u n d  2.

A u s  G l. (15} is t  zu erseh en , daB  d e r  B e i w e rt C  n u r a b h a n g ig
G * c"

is t  v o n  u n d  , d a  | ,  )/ u nd v b e s tim m t w erd en  a u s  den 
h  b

G G ’ '
ge g e b e n en  u n d   ̂ , unter. d e r  V o ra u s se tz u n g , daB  d er B e-

w e h ru n g s fa k to r  m  v o r la u fig  a n g en o m m e n  ist. S o m it kon n en  
a u ch  d ie  B e iw e rte  C  a u f e in er K u r v e n ta fe l  d a rg e s te llt  w erd en .

D ie  gro B te  B e to n d ru c k sp a n n u n g  k a n n  oh n e  w e ite re s  be- 
re c h n e t w e rd en  a u s:

N

C 6
E n tsp re c h e n d  - =  0,6 u n d  =  0,2 a u s K u r v e n ta fe l  N r. 3: 

h  b

1  =  0 ,4 8 5 , >i r- o  17

u nd a u s d er T a fe l  N r. 7 :

C  =: 5,4 (y g l. Z a h le n b e is p ie l i ) .

D a r a iis  fo lg t :

N  _ 7,800
b h  C =  - - 0 i 7 . 30,7 -5.4 =  44.7 kg/cm-,

15  =  5 6 4  k g / c m 2.

E s  sin d  d a n n  n o ch  D im e n sio n ie ru n g sta fe ln  a u fg e s te llt  
w o rd en , u m  b ei ge g e b e n en  zu lassig en  S p a n n u n g e n  d ie  er- 
fo rd erlich en  Q u e rsc h n ittsa b m e ssu n g e n  u n d  d ie  e rfo rd e r lich e  
B e w e h ru n g  zu  e rm itte ln . A u f  d ie  W ie d e rg a b e  d ie ser T a fe ln  an  
d ieser S te lle  so li v e r z ic h te t  w erd en .
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.SchtyęiBung 3/d-Endblech

I  -  Trager 725mm j
An beiden SertengescbtveiBI\

*/6 :  3/echA  
---------------- 762-

75 *95*286,5 ' 
'Sp/eiBb/ecft 
■ SctweiBung

SchnittD ~D SchniftC -C

Q uerschnitt nnd L& ngsschnitt durch die Segm ente des D e tro it R iver-T un n els.

Nachteilige Folgen der Bearbeitung 
von stahlernen W alztragern durch Schneidbrenner.

B ei einem Stahlgerippehaus in N ew  Y o rk  zeigten die T-form igen 
W indverbandanschlusse, die durch Zerschneiden von 6o cm hohen 
I-T ragern  m it H ilfe von Schneidbrennem  hergestełlt worden waren, 
nach zwei Jahren Risse und Briiche. D ie U ntersuchung von neun aus- 
gebauten Stiicken im Priifungslaboratorium  der C olum bia-U niversitat 
ergab B eaibeitungsspannungen, Vergr6berung des Gefiiges und Sprodig- 
keit. D ie  P rufun g von  k a lt und lieiB (der Schneidbrennenvirkung e n t
sprechend) bearbeiteten Proben desselben Stahls, zeigte bei Schlagproben 
einen F estigkeitsverlust von  4 5 % . Schlag- und Biegeproben an natur- 
groB hergestellten AnschluBstucken m it K a lt-  und H eiBbearbeitung be- 
statigten  diesesErgebnis. A lsA b h ilfe  em pfahl das Laboratorium  das Aus- 
gliihen der bearbeiteten Stiicke bei 550° C. (N ach Engin. N ew s-Record 
1930, i .H j.,  S. 6S4— 685 m it 1 Zeichn-, 2 L ich tb.u nd 1 Zahlent.) N.

Der Tunnel unter dem Detroit River zwischen 
Detroit, M ich., und Windsor, Ont.

Obgleich erst kiirzlich  zw ischen diesen beiden S tad ten  eine der 
langsten l langebrucken  fertiggestellt ist, werderi beide Stildte je tz t  noch 
durch einen Tunnel fu rF u hrw erksverkehr in L an ge von  2012,5 m verbun- 
den, der in  einigen M onaten eróffnet w erden soli. E s ist d crersteT u n nel, 
der aus geschweiBten Stahlsegm enten hergestełlt wird, die eine B reite  
von 762 mm und eine L an ge von  2750 mm haben. D er Durchm esser des 
vollstandigen  Ringes, der aus 11 Segm enten besteht, b etragt 9652 mm.

Jedes Segm ent besteh t aus einem  3/8"  B lech  von  ungefahr 
1220 mm B reite  und 2743 mm Lan ge, dessen Seiten in Form  eines

stehen, wenn das B lech  durch R o st zerstort werden sollte. D ie  W in kel 
und Trager, die im B eton  eingebettet sind, sind v o r  Korrosion geschutzt 
und dienen ais V erstarku ng des Betons. E in  gufleiserner Tunnel w ird 
ungefahr dreim al so v ie l w iegen w ie ein aus PreBteilen hergestellter 
Tunnel. D er Preis von  GuBeisen b etrag t nur ungefahr die H a lfte  von  
Stahl. D ie  K osten  des T ransportes des M aterials im Tunnel sind wegen 
des geringeren G ew ichts fiir  S tah l geringer, so daB die E ndkosten  des 
S tahltunnels ungefahr zwei D ritte l derjenigen des guBeisernen Tunnels 
betragen, w obei die innere B etonschicht-A uskleidung m itgerechnet ist.

A lle  einzelnen T eile  eines Segm entes werden m it K lam m ern zu- 
sam m engehalten und zunachst punktgeschw eiBt. Zum  FertigschweiBen 
eines Segm entes im G ew icht von  454 k g  sind 9,75 m Schw eiBnaht er
forderlich. A lle Lócher w erden nach Schablonen gebohrt, um  ein gutes 
Zusam m enpassen zu gewahrleisten. (The Iron  A ge. 125. 1930. S. 985/9.

I l l i e s .

Ebene Ausbildung der Decke eines Faulraumbehalters.
Zw ecks einw andfreien A uifangens des Faulraum gases muBte die 

U n tersich t der T ragdecke eines Faulbehalters, abgesehen von  den 
3 H auptunterteilungs-U nterziigen, ohne w eitere stórenden Trag- 
konstruktionen eben ausgebildet werden. A u s betriebstechnischen 
Grunden w urde die kreisrunde D eckenplatte  in drei gleiche K reis- 
ausschnitte m it einem Zentriw inkel von  je  120° untergeteilt. Jeder 
der drei K reisausschnitte erhielt eine besondere G asabzughaube. Das 
N aclistliegende fiir eine w irtschaftliche D urclib ildung der ubrig- 
bleibenden P la tten  w are-d as U nterteilen  in P latten balken , also K oń- 
struktion  m it U nterziigen, gewesen. W ie  schon eingangs erwahnt, w ar 
dies aus betriebstechnischen Grtinden n icht angangig, selbst wenn die 
H ohlraum e zwischen den B alken  durch Rohrenden verbun den  worden 
waren. D ie  w eitere M oglichkeit, die D urchbildung m it Oberzugen, 
schied infolge Erschw ernisse bei der U berdeckung m it diinnen Blei- 
p la tte n  aus. D as Einziehen einer ebenen zw eiten D ecke, etw a R abitz- 
decke, kam  aus finanzielllen und auch kon stru ktiven  G runden n icht 
in Frage. E s  w urde alsdann die kreuzw eise A rm ierung der Zwischen- 
felder versuch t. A b er auch hier stieB m an auf Schw ierigkeiten. W ie 
die A bb ildu ng zeigt, kam en E ntfernungen von  rd. 7,00 m und 12,00 m 
in Frage. N ach  den deutschen Bestim m ungen m uBte die D ecke alsdann 
die unw irtschaftliche N u tzh óh e von  m indestens 1/'40 der groBeren 
S tu tzw eite  =  30 cm  erhalten bei e ffek tiver S tarkę  v o n  33 cm. D ies 
h a tte  ein E igen gew ich t vo n  rd. 800 kg/m 2 ergeben. Um  diesen U m stand 
und auch um  die recht um fangreiche Berechnung, die die Form  des 
Grundrisses ergab, zu um gehen, entschloB m an sich zu folgenden

U -E isen s m it 230 mm breiten F lanschen aufgebogen sind, w ie aus 
A bb . 1 ersichtlich ist. In  der Langsrichtung ist dieses B lech  ent
sprechend dem U m fang des Tunnels gebogen. D as Form en der B leche, 
sowohl in R ich tu n g der Flanschen ais auch auf den richtigen R adius 
geschielit in einer O peration auf einer 150 01 Presse in passenden 
Gesenken. A n  der Innenseite des Flansches sind durchgehende W inkel 
B  zur Y ersteifu n g angeschweiBt und an  den Enden des Segm entes a/8"  
B leche C  m it Lóchern zum  Yerschrauben m it dem  benachbarten 
Segm ent. Zwischen den Flanschen sind ku rze 125 mm T -E isen  in 
343 m m  E n tfern un g von  einander ais V ersteifun g angeschweiBt.

D er Tunnelschild w ird durch kraftige, hydraulische H ebebocke, 
die auf dem  U m fang des Schildes v erte ilt sind und gegen die fertig  
zusam m engeschraubten R in ge drucken, um je  e tw a  760 mm vorw arts 
geschoben, wenn das E rdreich vorher auf eine gleiche E n tfern un g weg- 
gegraben ist, so daB dann dadurch, daB je  drei H ebebocke zurtick- 
gezogen werden, der R aum  zum  E in sctzen  eines neuen Segm entes frei 
wird, b is dieser R in g  dann w ieder vollkom m en zusam m engeschraubt 
und m it dem  vorhergehenden verbunden ist. D er groBte verzeichnete 
F o rtsch ritt w ar 4,57 m in 24 h oder sechs R inge. D er Tunnel geh t 
durch eine w asserundurchlassige Tonschicht, die A rb eit im  Schilde 
geschieht nattirlich u nter L u ftd ru ck  in bekannter W eise m it Aus- 
schleusung des M aterials und der A rbeiter.

GuBeiserne Tunnelauskleidungen haben den V orteil, daB sie nicht 
korrodieren. Obwohl die Korrosion in w asserdichtem  T on bei S tah l 
sehr langsam  v or sich gehen w ird, der auBerdem durch eine auBere 
B eton schicht gesch utzt w ird, die durch Einpressen von  Zem entm ortel 
h inter den R ingen zum  A usfu llen  des durch den ubergreifenden Schild 
gebliebenen Zwischenraum es dient, so h a t m an doch fur alle F a lle  eine 
Betonausklcidung Von 500 mm D icke im In n em  des Tunnels vorgcsehen, 
die allein schon geniigend stark ist, um dem  auBeren D ru ck  zu wider-

K onstruktion s-b zw .R ech - 
nungssystem en. R ech t- 
w in kelig  zur groBeren 
H auptstfltzach se w urde 
sym m etrisch im A bstand 
von rd. 6,00 m zwei G urte 
vorgesehen (siehe Skizze 
a  b und c - d ) .  D as ein eA u flager dieser G urte bildeten  diegrofien U n ter- 
zilge A —B  und C D , das andere die Behalterw and. D ie  G urte  w aren  so 
gedacht, daB sie w eder an der U n tersicht noch an der O berflache in E r- 
scheinung traten, also einzig allein  in der versta.rkten A rm ierung b e 
standen. In  rd. 0,50 m  ideeller B re ite  yorgesehen, hatten  sie L a s t auf- 
zunehm en aus dem sich ergebenden dreiecksfórm igen Endfeldern und 
dem M ittelfeld zwischen den G urten. D ie  A rm ierung w urde bei ge- 
gebener P latten d icke  und L a st errechnet.

D ie B erechnung der P la tte  erfolgte nun so, daB in kreuzw eise 
arm ierter A usfuhrung in jeder der zw ei R ichtungen die H a lfte  der L a st 
eingesetzt und die gesam te P la tte  durchgehend auch iiber den U nter-

q - la
zugen und G urten m it dieser halben L a s t je  zu — — - gerechnet wurde.

Feldm om ent also gleich Stutzenm om ent. Grund fiir die B erechnung der 
M om ente m it dem geringen W erte  1IU w ar d ieallseitige Einspannung. D ie 
E isen  der D eckenp latte  reichten in die W andę und um gekehrt die der 
W an dę in die D ecke hinein. H ierdurch w ar ein T ragerm it praktisch  un- 
endlich vielen  S tutzen  gegeben. W enn hierdurch auch in den Endfeldern  
die zulassigen MaBe deram tlichen  Bestim m ungen u nterschritten  wurden, 
so w urde dies durch U bergreifen der Eiseneinlagen in die benachbarten 
F elder w ieder ausgeglichen,auBerdem  w ar d ieU berschreitung imm er nur 
auf geringen B reiten, in den V erbindungen der Spitzen. D ie U ber- 
dim ensionierung an den R an d em  hob das Zu-W enig reichlich auf.
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A n  D aten  seien genannt: S tarkę der D eckenplatte  20 cm ; h  =
17,5 cm ; B etonspannung 32,0 kg/cm 2; fur den gunstigeren F a li der unten 
liegenden E isen  und 34,0 kg/cm 2 im  anderen F alle. E in e  geringere 
D im ensionierung der P la tte  w ar w egen der G urte und einzelner Zusatz- 
lasten n icht angangig. D ie G urte zeigten  Spannungen von  42 kg/cm 2.

D ie M óglichkeit des Ziehcns eines ąuadratischen  Gurtfeldes, also 
E in teilu n g gemaB Theorie der P ilzdecke tiber dio U n terziige (in der 
S kizze — ..— .. eingetragen) w urde gleichfalls versucht, ergab
jedoch w esentlich hoheren Eisenbedarf fu r die G urte infolge der 
groBeren Stutzw eiten, sowie eine sehr uniibersichtliche Eiseneinlage. 
A lles N ahere zeigt die System skizze. T h o m a s .

Verkehrsregelung in M assachusetts.
D ie Verkehrsregelung im  S taate  M assachusetts, die im  Juni 1928 

in K r a ft  getreten ist, bezw eckte die E in h eitliclikeit der Einrichtungen 
fur die V erkelirsregelung, die hóchstm ogliche Sicherung und E r- 
leicliterung des D urchgangverkehrs in den S tadten  und die Schaffung 
einer V erkehrsabteilun g der staatlichen StraB enbauverw altung zur 
einheithchen R egelun g von  V erkehrsfragen m it den órtlichen Stellen. 
D a z u  sind neben Rundschreiben, Fragcbogen und R u ndfunkvortragen 
die B erichte tiber die Verkehrsunfalle und Verkehrszahlungen nutzbar 
gem acht worden. E ines der w esentlichen Ergebnisse is t die Heraus- 
gabe eines Einheits-Signalbuchs zur Yerkehrsregelung, das .eingehend 
die Erfordernisse der Signalgebung, die Einheitsform en, die A u f
stellung und den B etrieb  der Signale beschreibt. (Nach M. H alsey, 
Verkehrsingenieur der staatliphen StraBenbauverw altung in Boston. 
Proceedings of the Am er. S ociety  of C ivil Engineers vom  D ez. 1929,'
S. 2575— 2580 m it 2 Zeichnungen.) N.

Die StraBenhangebrticke in Grand Mere (Quebec).
D ie versteifte  StraBenhangebriicke in G rand Mere (Quebec) 

(Abb. 1 und 2) m it 289 m W eite  der M itteloffnung, 5,5 m Falirbahn- 
und 2X i , O j m  FuB w egbreite ist die erste groBe H angebriicke in 
K an ada. D ie T ragkab el und V ersteifun gstrager sind fiir eine B e 
lastu n g von  300 kg/m a der ganzen Fahrbahn und 60 kg/m 2 der FuB 
w ege gebaut, das Fah rbah ntragw erk  fiir zw ei R eihen von  13,5 t  
schweren K raftw agen. D ie zwei T ragk ab el bestehen aus 37 ver- 
zinkten  L itzen, je  3 cm  stark, m it je  35 D rahten  aus saurem Herd- 
stahl, die 3 cm  starken H angeseile aus 6 L itzen  m it je  7 D rahten  
um eine D rahtseilseele. D ie 6,7 m hohen T ur me sind ais Pendel- 
pfeiler ausgebildet. D er Zusam m enbau ist unter A usn utzun g der 
60 bis 75 cm  starken  E isdecke vom  N ovem ber 1928 bis Februar 1929 
durchgefuhrt w orden; dio sechseckigon T ragkab el haben dabei durch

Einfache Form eln zur Berechnung der Momente 
des Tragers auf vielen Stiitzen infolge beliebiger Belastung.

C. B i i l t z i n g ,  Bauingenieur, H am burg.
Is t  in der C lapeyronschen M om entengleichung der S teifigkeits- 

grad 1:J  =  konst., so erhalt m an die sym m etrische D ifferenzen- 
gleichung

Mn — 1 -f* 4 Mn 4- Mn + 1 ™ —  K^ —  K^ — —  Ku,

in der K o  gleich den K reuzlin ienabschnitten  der belasteten  F elder 
bezogen auf S tiitze  n und n -j-i ist. F u r statische U ntersuchungen 
ist es wunschensw ert, die M om ente unabhangig von  einander borechnen 
zu konnen, d. h. die M om ente in Form  einer unabhangigen E lastizita ts- 
gleichung zu erhalten, z. B .

M n  “  r y  [ A i  n  K !  - f -  ) ,2 n K ;  - j -  Ź 3  a  K 3

In nachfolgender Tabelle sind die K oeffizien ten  A in  und die k on stanten  
N ennerw erte Nn fiir T rSger auf 3 bis 8 S tiitzen  zusam m engestellt.
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Beispielsweise is t ftir den T rager auf 6 S tiitzen  das M om ent iiber 
Stiitze  2 infolge beliebiger B elastung

M a =  - [15 K i  —  60 K a +  16 K ,  ■
209 ■ 4 K 4 ]

Zur E rklarun g des A rbeitsganges sind fiir dieses Beispiel die K o e ffi
zienten und der N ennerwert in der T ab elle  durch S chraffur liervor- 
gehoben.

Z u s a m m e n f a s s u n g : D ie gegebene tabellarische Zusam m en
stellung hat gegeniiber anderen Z ahlentafeln  n ich t nur den V orteil, 
daB sie fiir jede B elastun g anw endbar ist und sich fiir E igen last ver- 
einfachen laB t in

Abb. 1.

■ nach Grand’Mere nach LacA La Tortue -

I 5,8/n Lich/hdhP ' T lT"""

  .......110,7m....................................................................................................................-  ~ > U .................. ^ ^ '!m ’zw ^ en ’denPfeilerachsen (Fahrbahnpfeil fm )-
A b b . 2 .

H olzzulagen einen runden Q uerschnitt und eine U m w icklung m it 
doppelt verzinktem  weichen S tah ldrah t erhalten. D ie Probebelastung 
ani 4. M ai 1929 m it zw ei 20 t  schweren K raftw agen  in der Briicken- 
m itte ergab sta tt der rechnungsm aBigen D urphbiegung von 87,3 mm 
eine solche von nur 77,8 m m . D ie B au kosten  der B rucke waren 
375000 D oliar. (Nach D. B . Steinm ann, B eraten der Ingenieur in 
N ew  Y o rk . Engineering N ew s-R ecord 1929, I I .  H j. S. 841— 845 m it 
2 Zeichnungen und 7 Lichtbildern.) N.

sondern dafi sie fiir m ehr U nbekannte leich t w eiter en tw ickelt werden 
kann, denn bekannterm aBen erhalt m an dic K oeffizienten  X aus der

B eziehung

i  A n  =  4 " A o  —  1 ! —  | A n  —  2 | .

Versuche m it einem  
leichten Briickenbelag 

in Pennsylvanien.
F iir  die w eitgespann- 

ten B riicken  in Nordam erilca 
sind das d auerh afte  G ranit- 
p flastor auf B eton  wegen 
seines hohen G ew ichts 

(760 kg/m 2) und das leichte I lo lzp flaster a u f B uck elp latten  wegen 
ungeniigenden W iderstandes gegen die hohen R addriicke der L ast- 
k raftw agen  unbrauchbar. D en ersten erfolgreichen V ersuch zur A b- 
m inderung des B elaggew ichts m achte der beratende Ingenieur L . S.
M oisseiff in  N ew  Y o rk  bei der D elaw arehangebrucke (s. B aningenieur
1929, S. 304) durch E in b etten  von  11 cm  hohen G ittertragern  m it 
15 cm  A chsabstand in die B etonfahrbahndecke (einschl. einer 2 cm  
starken YerschleiB schicht aus B eton  15 cm  hoch), w as sich vollkom m en
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l/ersiarkung l/ers/órkung
Y ers/arkung

-v

i  1.5mm  
XH a!s

fu l7\ 
flemeSchmWere

Reine SchweiB■ 
f/efe

bew ah rt hat. D er B ela g  w iegt 415 kg/m 2. E in e w eitere Abm inderung 
auf 278 kg/m 2 (141 kg/m* Stahl und 137 kg/m 2 Beton) erzielte M oisseiff 
durch V erw en du n g d icht aneinandergelegter T -Eisen ( 7 5 x 7 5 x 8  mm), 
die oben du rch  Querdr&hte (2 0 x 8  mm) m it 10 cm A chsabstand ver- 
bu n den  sind, u nd A usfiillung der so gebildeten Zellen m it K iesbeton 
1 : 2 : 3 (225 kg/cm 2 N orm enfestigkeit) unter E in riitte ln  durch einen 
elektrisclien  H am m er. D ie T -E isen  ersetztcn  dabei die Schalung. D ie 
fertigen  P la tten  wurden nach 28 Tagen in i ,S o x  1,30 und 2,55 X 1,20 m 
GroBe in der B au stoffp riifun gsan stalt des L afayette-C ollege  in Easton 
(Pennsylvania) gepriift. D ie ersteren lagerten auf zwei I-T ragern  
m it 1,15  m A chsabstan d, die letzteren a u f drei 1-Tragern m it je  1,20 m 
A chsabstan d, die T-Eisen der P la tten  w inkelrecht zu den Tragern. 
Den D ru ck  der Priifm aschine iibertrugen H olzblócke von  40 X 15 cm 
G rundflache in der M itte jedes Feldes. Die Form anderungen wurden 
im ersten F alle  an 30, die Spannungen an 25 P u n kten  gemessen, im 
zw eiten  F alle  beide an 42 Pun kten. Die H aftung zwischen B eton  und 
Eisen begann in beiden F allen  bei 18 t  B eląstun g (in jedem  Feld) 
nachzugeben. Zugrisse zeigten  sich im ersten F ali bei 30,7, im zw eiten 
bei 31,5  t, der B ru c h .tra t im  ersten F a li bei 32,2, im zweiten bei 36 t 
B eląstu n g in jedem  Feld  ein. E in e F lach ę von 45 m* der T -E isen - 
B au art liegt se it N ovem ber 1928 auf einer B riicke in der StraBe zwischen 
dem  H olland-Tunnel und Cam den (New Jersey) und h a t sich bew ahrt. 
(Nach I.. S. Moisseiff, B eratender Ingenieur in N ew  Y o rk . Engineering 
N ew s-R ecord 1930/1, S. 71— 74 m it 6 Zeichnungen und 2 L ich t
bildern.) N.

W erkstattarbeit durch GasschweiBung fiir die Errichtung  
einer Fabrik.

D ie U berw achung der B austofflieferungen fiir ein gasgeschw eiBtes 
Laboratoriunisgebaude am N iagarafall (New Y ork) m achte keine 
Schw ierigkeiten, da ein gu t schweiBbarer Stah l und erstklassige 
Scliw eiB stabe gew ahlt worden waren. D ie SchweiBer, die von Rohr-, 
B eh alter- und Flugzeug-Schw eiC arbeiten  genom m en werden muBten, 
bedurften  allerdings einer A nlernung; nach drei W ochen arbeiteten 
aber die erforderlichen neun SchweiBer und in sechs W ochen w ar die

Einfach-V■ l)oppel-V- Offcnc Stumpf- Offene Stumpf-
Stumpf- Stumpf- sćhweiOung v o n  S c h w e iB u n g  von

SchweiBung, schweiGung. einer Seite. beiden Seiten.

ganze Schw eiBarbeit beendet. D ie A rbeiten  wurden in eine G itter
trager-, Saulen- und B alken -A bteilun g geschieden. Jede Gruppe 
versorgte eine in der M itte aufgestellte A zetylen- und eine Sauerstoff- 
flasche. Die Kosten und der Zeitaufw and kam en ungefahr denen fiir 
N ietarbeit gleich. B ed acht genomm en wurde auf gu te  Zuganglichkeit 
der SchweiBnahtstellen bis auf den Grund, guten U berblick uber jede 
Schweifistelle und R aum  fiir die H andhabung der W erkzeuge, sowie 
auf gunstige L a ge  der W erkstiicke, einfache und sichere A uflagerung 
und Verklam m erung. F ur die SturapfstoBschweiBung sind verschiedene 
Anordnungen (s. A bb.) benutzt, fiir die Zwickelschw eiBung die A b-

Roliolantrieb, die eine A rbeitsbreite  v o n i ,2 m  und zwei Geschwindig- 
keiten von 1 und 4 km  in  der Stun de h at, bei gewdhnlichem  B etrieb  

18 1 R ohól in  einer A chtstu nd en sch ich t verbrau ch t, 14,5 P S  ent- 
w ick elt und m it jedem  R ohól betrieben werden kann, das n icht 
uber 0,9 spez. G ew icht und wenigstens 10400 kg/cal hat. D ie 
hintere W alze ist fiir W asserfiillung eingerichtet. D ie  Ma- 
schine braucht I.euclitól und D ru cklu ft, die zum Anlassen 
m itgefiih rt werden, da  sie nur, wenn sie heiB ist, se lb sttatig  
arbeitet. D as Anlassen dauert jedoch nur fiin f M inuten. 
(Nach Engineering 1929, II. H j. S. 825 m it 2 Lichtbildern.) N.

Grundung der StraBenbriicke iiber den Cham plain-See.
Im  AnschluB an unsere M itteilung in  H eft 18 Seite 318 

seien noch kurz die G riindungsarbeiten der B riicken pfeiler 
besprochen.

D ie m ittleren  P feiler wurden in offener B augrube m it H ilfe 
geram m terStahlspundw ande gegriindet. Bem erkensw ert ist, daB 

es sich hierbei um  die tiefste  je  m it Spundbohlen ausgefiihrte Grtindung 
handelt (namlich 26— 30 m unter W asser), und zw ar w urde der Spund- 
w andgriindung wegen ihrer B illigk e it der V orzug v or der D ru cklu ft- 
griindung gegeben. E s w aren 30 m lange Spundbohlen, die m it H ilfe  
eines H olzfiihrungsrahm ens zu einem rechtw inkligen  K asten  geram m t 
wurden, erforderlich. B ei dieser schwierigen G rundung w urde tro tz  
der allgem einen A bn eigu ng gegen auslandisches M ateriał in Am erika, 
deutscher S tah l verw en d et, und zw ar , , I.a rssen 'S p u n d w a n d eisen  
der Vereinigte Stahhverke A ktien gesellscliaft, A bteilu n g D ortm under 
Union, Dortmund.

messungen n ach der GroBe der zu verschweiBenden Teile gew ahlt 
worden. Dem  Yerziehen langer schlanker Stiicke ist durch sym m etri- 
sches SchweiBen und, w o dies nicht m óglich w ar, durch Zuriickbiegen 
oder durch A nw arm en auf der Gegenseite begegnet worden. (Nach
H. M. Priest, Ingenieur-Assistent, und H. H . Moss, Ingenieur, in New 
Y o rk . Engineering New s-Record 1929, II. H j., S.964— 967, m it 4 Zeich
nungen, 4 Lichtbildern  und 1 Zahlentafel.) N.

Rohol-StraBenwalze.
D ie M aschinenfabrik R uston und H ornsby in Lincoln  (England) 

baut eine Tandem -StraBenw alze (s. A bb.) von 6,5 t  D ienstgew icht fiir

W IRTSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN.
Z u r W irtschaftslage. N ach  dem B erich t der R eich san stalt h a t 

sie li der R iickgang der B eląstun g des A rbeitsm arktes in der 1. H alfte  
des Juni noch w eiter abgeschw acht. D ie  Zahl der H auptun terstiitzun gs
em pfanger in der Arbeitslosenversicherung, die in der 1. H alfte  des 
M ai noch um  rund 130 ooo, 111 der 2. H alfte  um n icht ganz 80 000 ab- 
genom m en h a tte , ist in der B erich tszeit nur noch um rund 45 000 
geringer geworden. Dem  stellt n icht nur ein weiteres Zuwachsen der 
K risenunterstiitzten  um  rund 13 000 gegeniiber, sondern auch die 
G esam tzahl aller verfiigbaren A rbeitsuchenden h a t zum crstenm al 
w ieder seit A n fang M arz eine geringe E rhóhung um etw a 12 000 er- 
fahren. D ie Zahl der H auptunterstutzungsem pfanger betrug nach den 
vorlaufigen  M eldungen am 15. 6 . .in  der A rbeitslosenversicherung und 
K risenun terstiitzun g zusammen rund 1 858 000 und liegt dam it um mehr 
a is  900000 iiber der entsprechenden Zahl des V orjahres. D ie T at- 
sache, daB die G esam tzahl der verfugbaren Arbeitslosen seit Ende 
M ai auf rund 2 700 000 zugenom m en hat, is t bezeichnend fur die 
allgem eine Y erfassung des Arbeitsm arktes.

A n  der ungewóhniich ungiinstigen L a ge  des B aum arktes h at sich 
fa s t  nichts ge&ndert. In einzelnen B ezirken iiberw iegen bereits die 
Z u gan ge arbeitslos gewordener Bauhandw erker. Zahlreiche Aus- 
steueruńgen von F acharbeitern, die in diesem Jahre iiberhaupt noch

nicht in T a tig k e it gelangen konnten, kennzeichnen die H artnackigkeit 
der Depression. B aulierren  und B auunternehm er scheinen im tibrigen 
auch die Y erringerung der m it der letzten  D iskontsenkung noch gróBer 
gewordenen Spanne zwischen G eldzinsen und K apitalzinsen  abzu- 
w arten.

D ie D iskontsenkung blieb auf den S tatu s der R eichsbank vóllig 
wirkungslos. D ie D eckung der N oten  durch G old betrug am 23. Juni 
64 ,9 % , diejenige durch Gold und deckungsfahige D evisen 76 ,2% .

D er Z e m e n t a b s a t z  h a t im. M ai ebenfalls n ich t die Zunahm e 
erfaliren, die bei einigermaBen norm alem  W irtsch aftsverlauf zu er- 
w arten  gewesen w are. N ur 656 000 t  Zem ent wurden abgesetzt gegen 
849 000 t im M ai 1929, also rund 30%  weniger.

Z u r Reform der Arbeitslosenyersicherung. M it der B eitrags
erhóhung um  1 % , die am  1. Juli in K r a ft  treten  soli und m it den 
gleichzeitig w irksam  werdenden Leistungsbeschrankungen fiir die 
Y ersicherten, die im letzten Jahre vo r der A rbeitslosm eldung keine 
52 W ochenbeitrage geleistet haben, werden die Yersubhe, die Arbeits- 
losenversicherung dauernd zu sanieren, noch n icht beendet sein.

N ach  den vorliegenden Pressem eldungen den k t m an insbesondere 
daran, das B augew erbe aus der allgemeinen Yersicherung h e r a u s -
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z u n e h m e n , da  die berufsilbliche W interarbeitslosigkeit der B au- 
arbeiter zu dem  Anschw ellen der A rbeitslosenziffer in den W inter- 
nionaten am  stark sten beitriigt. J >ie B au w irtsch a ft soli m ehr auf sich 
se lb st gestellt werden, und m an den kt anscheinend daran, ,,d ie Erlose 
(oder M ehrvergiitungen ?) der im Som m er von den A rbeitern  geleisteten 
U b e r s t u n d e n a u f  irgendeine W eise fiir die U nterstiitzungen im W inter 
zu verw enden und ihre yorzeitige A usgabe zu verhu ten".

Man se tzt bei diesem V orsclilage anscheinend voraus, daB die 
a lte  Fórderung, die im W inter ausfallenden A rbeitsstunden im Somm er 
nachzuholen, yerw irklich t wird.

Z u r A rbeitslosigkeit im Baugewerbe geben wir im folgenden eine 
U bersicht, in w elcher sich die krisenartige Yerscharfung der Lage 
w id ersp iegelt:

Z a h l  d e r  b e i  d e n  A r b e i t s a m t e r n  v e r f i i g b a r e n  B a u -  
a r b e i t e r .

(Baufach- und B au hilfsarb eiter ohne T iefbauarbeiter.)

M onatsende 1927 192S 1929 1930

Januar . . . . 428 889 479 818 798 488 747 247
Febru ar . . . 4 *7  993 435 °9 9 877 5 °9 799 182
M a r z ................... 244 850 320 296 594 148 629 717
A p r i l .................. 165 910 179 935 276 458 502 983
M ai . . . . . 106 940 126 392 159 031 450 000*
J u n i .................. 83 °33 100 880 125 942
J u l i ................... 65 957 85 194 I I 7 5 H
A u g u st . . . . 57 196 87 046 128 3S2
Septem ber . . 51 352 89 136 143 873
O ktober. . . . 06 O l3 138 744 2X2 866 y *
N ovem ber . . 225 482 284 122 379 048
D ezem ber . 515 924 607 427 674 445

174% .
19 1% .
257% .

* M onatsm itte.

M itte M ai 1930 w aren also rund 350 000 B aufach- und B au hilfs
arbeiter m ehr arbeitslos ais Ende M ai 1927. M it T iefbauarbeitern, 
welche von der A rbeitslosen statistik  n icht besonders erfaBt werden, 
erhóht sich die G esam tzahl der arbeitslosen B au arbeiter auf rund 
500 000.

S etzt man die Zahl der arbeitslosen B aufach- und B au h ilfs
arbeiter in den einzelnen M onaten des Jahres 1927 100, so betragt
sie dem gegenilber im Jahre 1930:

E n d e  Jan uar .
E n d e Februar
E n d e M arz . .
Ende A p r i l ......................................... 303%
M itte  M a i .........................................  345%-

1927 w aren ahnlich giinstige \Yitterungsverhaltnisse wie in 
diesem Fruhjahre. D ie A bw eichung g ib t daher fiir 1930 die nicht 
auf Saisonschw ankungen, sondern ausschlieBlich auf die Krisenlage 
zurflckgehende Yerschlechterung wieder.

Senkung der Eisenpreise. D ie V erkaufsverban de der D e u t s c h e n  
R o h s t a h l g e m e i n s c h a f t  haben am 12. Juni 1930 den schon an- 
gekilndigten Preisabbau von 4 R M  pro Tonne vorgenom m en, der sich 
auf alle neuen K&ufe riickw irkend ab 1. Juni bezieht. D ie Preise 
werden gesenkt: 
fiir Form eisen,

F rachtbasis Oberhausen 
Neunkirchen

fiir Stabeisen
F rach tbasis Oberhausen 

,, Neunkirchen

von 13S auf 134 R M  p. t. 
,, 132 ,, 12S ,, ,, ,,

141
135

137
J3 r

F ern er w urde beschlossen, den A ufpreis auf Siem ens-M artin- 
M aterial um  2 R M  zu ermaBigen.

D ie R ohstahlgem einschaft h a t in  ihrem  der Presse zugeleiteten 
BeschluB die H offnung ausgesprochen, daB auch andere W irtschafts- 
gruppen diesem Beispiel folgen werden, um auch das ihrige zu einer 
B elebu n g der W irtsch aft und M ilderung der A rbeitslosigkeit beizu- 
tragen. Dieser M aBnahme der P riva tw irtsch aft konne jedoch nur eine 
naclihaltige W irkun g beschieden sein, wenn die óffentliche H and die 
Erfolgsm óglichkeiten n ich t durch zusatzlichc B elastungen durch- 
k reuzt, sondern sie durch tatk raftige  Inangriffnahm e der seit 
Jahren verlangten  Ausgabensenkung unterstutzt.

D as Beispiel der haupts&chlich u n ter dem D ru ck  sehr niedriger 
W eltm arkteisenpreise erfolgten Preissenkung, dessen sich die R o h 
stahlgem einschaft rilhm t, erscheint vom  Stan d p un kt der eisenver- 
arbeitenden Industrie leider durchaus unzulanglich, um den A nfang 
einer allgem einen Selbstkostcnsęnkung zu bilden. W ollte  m an eine 
spiirbare W irkun g in dieser R ichtun g erreichen, so h a tte  man schon 
den M u t zu groBeren Erm aBigungen aufbringen miissen, die u. E . auch 
im B ereiche des M óglichen lagen.

D ie  S i ld d e u t s c h e  E i s e n z e n t r a l e ,  M annheim , h a t ihre
l . a g e r g r u n d p r e i s e  m it W irkun g vom  1. Juni d. J., w eil Stuck-

gutfracliten  und U m satzsteuer gestiegen sind, unbegreiflicherweise 
um 5 R M  pro Tonne erhóht, wodurch die von  der Stahlgem einschaft 
vorgenom m ene Preissenkung fiir die B eziehung kleinerer Mengen auf- 
gehoben w ird. Die A rbeitsgem einschaft der eisenverarbeitenden In 
dustrie h a t hiergegen scharfsten W iderspruch erhoben und gefordert, 
daB die Preiserlióhung rilclcgangig gem acht wird.

Erhóhte Umsatzsteuer fiir GroBbetriebe. Der A n trag der bau- 
gewerblichen Spitzenverbande, nach welchem  die E rstellu n g von 
W ohnbauten  jedw eder A rt n ich t ais U m satz im Kinzelhandel im Sinne 
des § 48 a  der D urchfiihrungsbestim m ungen zum U m satzsteuergesetz 
gelten soli, h at in dem vom  Yorlilufigen  R eich sw irtsch aftsrat bestellten 
Zwólfer-AusschuB keine M ehrheit gefunden. Der V ertreter des Reichs- 
finanzm inisterium s erklarte, daB von allen in B e tra c h t kom m enden 
B auten  lediglich die Erstellung von  P rivath au sern , dereń B au  von  den 
B esitzern direkt in A u ftrag  gegeben wird, unter die erhóhte U m satz
steuer falle, sofern der G esam tum satz der ausfuhrenden Bauunter- 
nehm ung im  vorangegangenen Steuerabschnitt 1 Mili. Reichsm ark 
erreicht hat, w ahrend alle anderen B auten, vor allem M ietshauser, 
durch den B egriff der ..gew erblichen W eiterverauCerung" gedeckt 
seien.

Diese Feststellung ist zutreffend, jedoch ist dann um so weniger 
zu verstehen, warum  bei dem sehr kieinen Kreis v o n  F allen  die er
hóhte Steuer in der B au w irtsch aft n icht iiberhaupt fallen gelassen 
w ird. D er G esetzgeber hat, indem er die E rrich tun g von  W ohn- 
gebauden durch gem einnutzige Siedlungsunternehm ungen (i. S. des 
Reichssiedlungs- und des Reichsheim stattengesetzes) ebenso w ie  das 
Y erp ach ten  und Yerm ieten  von G rundstucken von der U m satzsteuer 
ganzlich befreit hat (§§ 29 und 30 der D urchfuhrungsbestim m ungen 
zum U S tG . und § 2 U StG .) zum  A usdruck gebracht, daB er bisher 
bestrebt w ar, den B au von W ohnungen und insbesondere von  H eim 
statten  und K leinw ohnungen durch steuerliche V o rteile  zu fórdern.

D ie H eranziehung einiger w eniger W ohnungsbauten zur erhóhten 
U m satzsteuer, w ie sie je tz t  erfolgcn soli, steh t zu diesen Tendenzen in 
unverstandlichem  W iderspruch. D ie erhóhte Steuer w tirde vornehm lich 
<len B au  von  Eigenheim en treffen, z. B . auch solche B au ten , die von 
B ausparkassenm itgliedern, von  A rbeitern und A ngestellten  usw . er
richtet werden, w elche sich die M ittel fiir ihr E igenheim  sauer erspart 
haben, M an erfaBt also gerade die B auten, die bisher steuerlicli be
sonders b egiin stigt w erden sollten.

Der nunmehr vorliegende E n tw u rf der endgilltigen D urch fu h
rungsbestim m ungen unterscheidet sich von den vorlaufigen Bestin i- 
mungen besonders darin, daB Lieferungen an R eich , L a n d e r oder 
andere óffentlich-rechtliche Verbande n icht ais U m satz im ,,Einzel- 
handel" gelten sollen. D er E n tw u rf wird noch dem R eiclisrat vorge- 
legt werden. D ie baugew erblichen Spitzem -erbande haben daher ihren 
A ntrag, nach welchem  die E rstellun g von B au ten  jedw eder A rt n icht 
ais U m satz im E inzelhandel gelten soli, den Landern  zugeleitet.

D urch Annahm e des Gesetzes zum  Zw ecke der Erleichterung und 
Verbilligung der Kreditversorgung der deutschen W irtsch aft vom  9. Juni
1930 is t die R egierung nunm ehr erm ach tigt worden, d ie zu diesem 
Zw ecke vorgesehencn M aBnahmen auf steuerlichem  G ebiete (vgl. 
B auingenieur X r. 21, S. 370), insbesondere die A ufhebun g der ICapital- 
ertragssteuer vorzunehm en. D ies ist bereits durch Y erordnung des 
Reichsfinanzm inisters geschehen, und zw ar w ird die K ap ita lertrags- 
steuer ab 2. Januar 1931 nicht mehr zur Erhebung kom m en. D ie 
lange Ilinausschiebung des Term ins is t allerdings sehr unerfreulich, 
zum al auf diese W eise noch drei V ierteljahrsterm ine einschl. des
1. Januar 1931 unter die S teuerp flich t fallen und deslialb die gerade in 
diesem Jahr so erwilnschte A usw irkung auf den K a p ita lm a rk t noch 
nicht erfolgen kann.

Die Regiearbeit der óffentlichen Hand h a t i 11 letzter Zeit stark 
zugenommen. R eichsbahn und Reichspost suchen die infolge der 
schlechten W irtscliaftslage und des dadurch bedingten Verkelirs- 
riickganges freigestellten W erkstatten arbeiter bei B au arbeiten, z. B . 
beim Ausheben von K abelgraben, bei der Instandhaltung des Ober- 
baues usw. zu beschaftigen. Selb st die \VasserstraBenverwaltungen 
des Reiches und der Lander haben, einer Fórderung ihrer B etriebsrate  
folgend, Bauarbeiten ais Selbstunternehm er in A n griff genommen. 
D ie R egiearbeit der Kom m unen im StraBenbau h a t einen im m er 
groBeren U m fang angenom m en.

D ies geschielit, obgleich sich gerade in letzter Z e it der K am p f 
aller einsichtigen Elem ente gegen staatssozialistische E xperim ente 
richtet, die zu der augenblicklichen Zuspitzung der W irtschafts- 
lage m it beigetragen haben. E s is t zur Genilge bekannt, daB 
bei zutreffendem  V ergleich die Regiearbeit erheblich teurer is t  ais die 
in freier Yerdingung vergebenen A rbeiten, w eil die B ehorden nicht 
iiber die gleichen organisatorischen und kaufm annischen Erfahrungen 
und F ahigkeiten  verfiigen w ic der U nternehm er und seine aufsichts- 
fiihrenden Organe.

N och am 2S. M ai 1930 h a t die R eichsregierung auf einen Reichs- 
tagsbescliluG, daB alle irgendw ie entbehrlichen óffentlichen R egie- 
betriebe abgebaut werden sollen, geantw ortet, daB alle behórdlichen 
Lieferungen und Leistungen ais Selbstunternehm er nach M óglichkeit 
eingeschrankt werden sollen, sow eit es die dienstlichen B elan ge irgend-
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wie gestatten. E s w are zu whnschen, daB dieser W ille der Zentral- 
behórden von  den nachgeordneten D ienststellen m ehr w ie bisher be- 
ach tet wUrde. E s  ist ein unertraglicher Zustand, daB die óffentliclie 
H aud ais Selbstunternehraer a u ftritt, wahrend die im freien B eruf 
tatigen  Unternehm ungen b itter um E xisten z und A ufkom m en ringen.

D ie baugew erblichen S p itzenverbande haben in einer an alle 
bauvergebenden Stellen  gerichteten E in gabe nachdriłcklichst die 
sofortigc Einstellung aller R egiearbeiten gefordert.

Rechtsprechung.
Das einer Gemeinde gegebene Versprechen, die einem D ritten 

obliegende W ertzuw achssteuer zu zahlen, ist rechtsgultig und kann 
von der Gemeinde vor den ordentlichen Gerichten eingeklagt werden. 
(U rteil des R eichsgerichts, V I. C ivilsenat, vom  4. Februar 1929 —
V I. 362/28.)

R . k au fte  im Jahre 1925 von  A . ein G rundstiick zum Preiso von  
M. 28 000. N ach  Zahlung des K aufpreises im Februar 1926 wurde er 
a is Eigentum er eingetragen. Vereinbarungsgem aB h atte  R . unter 
anderm  auch die W ertzuw achssteuer zu tragen. D urch schriftliche 
E rklarun g vom  15. Januar 1926 h a t R . der G em einde B . gegeniiber 
dic Zahlung der W ertzuw achssteuer ubernomm en. D iese h at den Ver- 
kaufer A . zur W ertzuw achssteuer yeran lagt und v erlan gt dereń Zah
lung von  R . u nter B erufun g auf die Verpflichtungserklarung vom
15. Januar 1926. R . w ill nicht zahlen, da er die W ertzuw achssteuer 
nur unter der V oraussetzuug iibernommen habe, daB keine Aufwertungs- 
ansprilche von  H ypothekenglaubigern  an ihn herantreten  wttrden. 
Inzw isclien habe jedoch ein H ypothekenglaubiger einen hohen A uf- 
w ertun gsbetrag gegen ihn erstritten . V erkaufer musse ihn davon 
befreien, dann bestehe aber kein  W ertzuw achs mehr. D ie Gem einde
B . h a t II. auf Zahlung der gegen A . veran lagten  W ertzuw achssteuer 
vor den ordentlichen G erichten verklagt.

D as R eichsgericht h a t in U bereinstim m ung m it den Vorinstanzen 
den R . zur Zahlung veru rteilt. R . lia ftc te  zw ar k ra ft Gesetzes der 
Gem einde bis zum H óch stb etrag von  2 5 %  des VerauBerungspreises 
fń r die Steuer selbst, jedoch nur fa r  den F ali, daB diese von  dem 
Ver&uBerer A . n ich t beigetrieben w erden konnte. E in e besondere 
V eranlagung, die erfolgen muBte, w ar ihm  jedoch n icht zugestellt. 
E s handelt sich also um die Stcuerscliuld eines andern, des VerauBerers 
A . Zu dereń B ezahlun g kon n te sich R . nach bargerlichem  R ech t 
w irksam  verpflichten  und h a t sich auch durch seine schriftliche E r
k larun g vom  15. Januar 1926 v erp flic litet. Ausreichenden A nlaB zur 
A bgabe einer solchen V erpflichtungserklarung gab dem  R . der U m 
stan d, daB er dem A. gegenaber gehalten  w ar, die Steuer zu bezahlen, 
sow ie daB er die M oglich keit hatte, auf diese W eise Stundung zu 
erwirken.

R . kann auch seine Verpflichtungserklarung vom  15. Januar 1926 
n ich t etw a w egen Irrlu m  uber die A ufw ertungskosten  anfechten. 
D enn ein  Irrtum  daraber, daB keine A ufw ertunganspruche bestanden, 
konnte nur die B ed eu tu ng eines Irrtum s im Bew eggrunde haben. 
D ie gegen R . erstrittenen  Aufw ertungsansprache konnen auch nicht 
zur Folgę haben, daB die V eran lagun g des A . nachgepruft werden 
m aBte, und R . seine Schuldverpflichtung h a tte  zurackfordern konnen, 
w eil d ic  Saclilage durch die A ufw ertungskosten  vollkom m en wer- 
and ert sei. D er R echtsgrund far die Verpflichtungserklarung des R. 
gegenaber der Gem einde B . b ild et die rechtskraftige Veranlagung 
des Verkaufers A ., die nicht inehr abgeandert oder aufgehoben werden 
kann. Ob R . von A . wegen der A ufw ertun gslast einen A usgleich im 
Sinne der R echtsprechung des R eichsgerichts, C ivils. 112, 329, 119, 
133 verlangcn kann, is t fa r  diesen R ech tsstreit belanglos, da diese 
F rage nur in die R echtsbeziehungen zwischen R . und A . eingreift.

Das R echt des Dienstherrn auf sofortige Entlassung aus wichtigem  
Grunde wird ausgeschlossen, wenn der Dienstherr trotz Kenntnis des 
w ichtigen Grundes sein Entlassungsrecht nicht alsbald ausubt. Ein 
A ngestellter wird von seiner H aftung auf Schadensersatz wegen Pflicht- 
w idrigkeit nicht durch die Pflichtw idrigkeit eines andern, aufsicht- 
fuhrenden Angestellten entlastet. (U rteil des Reichsgerichts, II. C ivil- 
senat, vom  2. D ezem ber 1928 —  393/28.)

K . w ar se it A p ril 1908 b e i der L . A . G . ais L e iter der Gerate- 
beschaffungsstellc angestellt. N ach  dem A n stellu n gsvcrtrag h atte  
er fa r  den F a li der E n tlassu n g A nspruch auf das satzungsgem aBe 
R uhegehalt. W egen falirlassiger ihren Intercssen schadlicher un- 
gesicherter K red itgcw ahru n g an die im  N ovem ber 1925 in Konkurs- 
geratene M. A . G. nim m t die L . A . G. den K . a u f Schadensersatz in 
H óhe von  m indestens M 100 000 in A nspruch. D er Vorstand der 
L . A . G. h a t die fristgcm aBe K an d igu n g des D icn stvertrages zum
31. M arz 1926 beschlossen. Dem  K . w urde am  22. Septem ber 1925 
crklart, die B ew illigun g eines R uhegchalts crfolge unter dem Vor- 
belialt, daB die w eitere U ntersuchung n icht AnlaB zur fristlosen E n t
lassung biete. A m  10. A p ril 1926 wurde dem  K . ab 1. A p ril 1926 das 
satzungsgem aBe R u hegehalt bew illigt. Zur D ecku ng der Schadens- 
ersatzanspruche h a tte  die L . A . G. dem K . bereits gewisse D ienst- 
bezuge far O ktobcr 1925, D ezem ber 1925 und Januar 1926 n icht ge- 
w ah rt und w ill ihm  bis zur T ilgu n g der Schadensersatzforderung den 
pfandbaren T eil seines R uhegehalts abziehen. K . bestreitet die Be- 
rechtigung dieser AbzGge und V orenthaltungen und h a t seine Anspruclie 
durch K lage  gegen die L . A . G. gelten d  gem acht. D ic L . A . G. recht- 
fertigt ihr Vergehen dadurch, daB sie zur fristlosen E n tlassu ng des K .

berechtigt gewesen und daher zur G ew ahrung von R uhegehalt nicht 
v erp flich tet sei.

D as R eich sgerich t h at die K lage  des I<. abgewiesen. D ie L . A . G. 
kann die A blehnung des R uliegeh alts n ich t darauf statzen , daB sie 
zur sofortigen pensionslosen E n tlassu ng des K . berechtigt gewesen 
sei. K . ist niem als sofort pensionslos entlassen worden, vielm elir 
wurde ihm  am  10. A p ril 1926 m itgeteilt, daB ihm  das satzungsgem aBe 
R uhegehalt bew illigt sei, nachdem  die L . A . G. vorher eine w eitere 
U ntersuchung angezeigt und ihre Entscheidung sich vorbehalten  h atte  
D am als h at die L . A . G. alle dem K . zur L a s t gelegten  Tatsachen 
genau gekannt. H ie lt sie diesen T atb estan d  zur Zurackziehung des 
R uhegehalts n ich t fa r  ausreichcnd, w ollte  w ohl aber einzclne spater 
hervorgetretene Zage des G esam tbildes far durclischlagend erklaren, 
so muBte sie nun sofort handeln, falls es nicht uberhaupt nacli Treu 
und G lauben schon zu spat dazu w ar, w eil sich diese E inzelheiten 
langst durch die eigene U ntersuchung h atten  gewinnen lassen oder 
ohnehin ais yorhanden anzunehm en waren. B e i dieser Saclilage 
kann sich die I,. A . G. nicht m ehr darauf berufen, daB sie zur sofortigen 
pensionslosen E n tlassu ng des K . lind daher zur Verw eigerung des 
R uhegehalts b erechtigt gewesen sei.

D agegen sind die G cldansprache des K . durch die Schadens- 
crsatzforderungen der L . G. A . aufgczehrt. D em  K . fa llt  insofern 
ein Verschulden zur L a st, ais er der M. A . G. in unkaufm annischer 
W eise einen hohen ungedeckten K re d it gew ahrt und langere Zeit 
nichts zur B eitre ib u n g der kreditierten  B etrage getan  hat. Zu seiner 
E n tlastun g kann sich K . n icht darauf berufen, daB sein u nm ittelbarer 
V orgesetzter W . von  den .G eschaften  m it der M. A . G. durch R a ck - 
sprachen K en n tn is h a tte  und denselben ais einw andsfrei zugestim m t 
hat. D ie Stellung des K . w ar yollkom m en selbstandig, er h a tte  ins
besondere die yorkom m enden R echtsgeschafte allein abzuschlieBen. 
W . h a tte  nur die allgem eine A ufsich t, ohne sich um E inzelheiten 
kam m ern zu konnen. Selb st wenn aber W . seine A ufsich tsp flicht 
v e r le tzt und bewuBt dcm  p flich tw idrigcn  V orgehen des K . zugestim m t 
h łt te ,  so w ard e dies nur eineV erantw ortlichkeit des W . gegenaber der 
L . A . G. ais D ienstherrn begranden, den K . jedoch n icht entlasten.

Z u r Versagung des rechtlichen Gehórs im schiedsrichterlichen 
Verfahren. (U rteil des R eichsgerichts, V I I . Z iv ilsehat, vom  5. M arz 
1929 —  V I I  370/28.)

S. h a tte  durcli K lage  vor dem yereinbarten  Schiedsgericht 
von M. Schadencrsatz wegen N ichterfa llu n g eines V ertrages aber 
L icferung von  H olz verlan gt, da M. das ihr von  S. gelieferte H olz 
zum  gróBten T eil n icht abgenom m en h a tte . U nd zw ar beansprucht S. 
den U nterschied zwischen dem Einkaufspreis, zu dem er sich bei D. 
eingedeckt haben w ill, und dem m it M. vereinbarten  Preis. S. h a t 
zunachst einen T eilb etrag  von RM . 5000 eingeklagt. D urch Schieds- 
spruch vom  29./30. O ktober 1927 w u rd e  M. zur Zahlung von 
RM . 141 390,68 verurteilt.

M. hat gegen S. auf A ufhebung dieses Schiedsspruchs wegen Ver- 
sagung des rechtlichen Gehórs geklagt. W ie  er vo rtra gt, hat ihr Ver- 
treter, R ech tsan w alt Z ., in der Verhandlung vom  29. O ktober 1929 
vor dem Schiedsgericht unter H inw eis auf die nachtragliche Erhohung 
der K lage  V ertagun g b eantragt. D as Schiedsgericht h at den Vcr- 
tagungsantrag m it der B egran d un g abgelehnt, daB die volle Schaden- 
berechnung bereits in der K lage  vorgetragen  sei. D arau f erk larte  Z., 
er sei nur bis zu einem  O b jek t von  R M  5000 bevollm achtigt, er nehme 
nur insow eit an der Verhandlung te il, bei einer V erliandlung aber 
diesen B etra g  hinaus betrachte er seine P a rte i ais unvertreten. 
D as Schiedsgericht beschloB trotzdem  w eiter zu verhandeln, w orauf 
Z. sich entfernte. In der w eiteren Verhandlung, a u f die das U rteil 
erging, h at S. seine K lagebegrundung, er sei wegen der ganzen Rest- 
lieferung bereits durch D . gedeckt gewesen, dahin geandert, dies treffe 
nur far einen T eil zu, im abrigen  hatte er zum  gleichen P rcise  ander- 
w eit einkaufen konnen.

D as R eichsgericht h a t zunachst in der B estim m un g des Schieds- 
vertragcs: , .B eide P arteien  erkennen die Entscheidung der Schieds- 
richter a n " , keinen V erzic lit auf die R u gę des m angelnden recht
lichen Gehórs gefunden, sondern ihr nur die B ed eu tu ng beige- 
messen, daB ein ordnungsm afiig ergangener Schiedsspruch zwischen 
den P arteien  R ech t schaffen solle. W enn dies auch selbstverstandlicli 
ist, so kom m t es doch haufiger vor, daB in  U rkunden rechtsunkundiger 
Personen die im G esetz begrandeten Folgen in feierlicher W eise fest- 
gcstellt werden.

Im  abrigen  h a tte  M. an sich zunachst keinen Grund gehabt, 
sich aber dic V erw cigerung des rechtlichen Gehórs zu bescliweren. 
M. w ar zur Verhandlung geladen, er muBte far V ertretu n g sorgen. 
D ie B eschrankung der V ollm ach t des Z. g in g a u f seine G efahr. E r 
h at von  der ihm gegebenen M Sglichkcit, Einw endungen vorzubringen, 
keinen ausreichenden G ebrauch gem acht. D as rechtliche Gehór ist 
ihm  n icht versagt worden, er h a t es abgelehnt.

Im m erhin kann in der B egran d un g des B eschlusscs auf A b 
lehnung d e rV erta gu n g  die stillschw eigende Zusage des Schiedsgerichts 
erb lick t werden, kein neues Vorbringen zuzulassen. A u f diese Z u 
sage kann sich M. rechtsw irksam  berufen. Insow eit der Schiedsspruch 
a u f der abgeanderten  K lagebegran dung, S. h atte  sich eindecken 
konnen. beruht, m ufite er aufgehoben werden. Sow eit er auf die seit- 
lierige B egran dun g zuruckgeht, muBte er jedoch aufrecht erhalten 
bleiben.
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PA TEN TB ER IC H T .
Wegen der Yorbenierkung (Erlauterung der nachstehenden Angaben) s. Heft I tom 6. Januar 1928, S. 18.

B e k a n n t g e m a c h t e  A n m e ld u n g e n .
B ekann tgem acht im P a te n tb la tt N r. 17 vom  24. A p ril 1930.

KI. 4 c, Gr. 35. M 109 857. M aschinenfabrik A ugsburg-N iirnberg 
A . G ., NOrnberg. A nw arm evorrichtung fiir den In h alt der 
B odcntasse von  Scheibengasbehaltern. 24. XV. 29.

KI. 5 c, Gr. 10. M 100 777. M aschinenfabrik G. H ausherr, E . llin se l-
mann & Co., G . m. b. H ., Essen, Zw eigertstr. 28. N ach- 
giebiger und einknickbarer Stem pel ftir den Grubenausbau.
4. V I II .  27.

KI. 19 c, Gr. 11. L  71 367. G ottfrid  A lexandor Lam bert, Stockholm ;
V e r tr .: D ipl.-Ing. E . N oll, P at.-A n w ., B erlin  S W 6 1 . Fahr- 
bare V orrich tun g zum V erdichten  von StraBcndecken. 
20. III . 28. Schw eden 31. X I I . 27.

KI. 20 i, Gr. 33. B  126 278. V alentin  B osch u. Johann Bosch, 
B am berg. Zugsicherung gegen das Oberfahren eines auf 
H alt stehenden Streckensignals. 3. V II. 26.

KI. 20 i, Gr. 38. W  79 158. T h e W estinghouse B rak e  and S ax b y
Signal C om pany Lim ited, L o n d o n ; Y e r tr .: Dr. A . L e v y  u. 
D r. F . H einem ann, P at.-A n w alte , B erlin  S W  11 . Vorrichtung 
zur O berw achung des Eisenbahnbetriebes. 23. IV . 28.

KI. 20 k, G r. 9. A  57 934. A ktiengesellschaft B row n, B overi & Cic., 
B adcn , Schw eiz; V e r tr .: Dr. e. h. R . B overi, Mannheim- 
K ilfertal. Fah rd rahth alter fiir elcktrische Bahnen. 27. V . 29.

KI. 35 b, Gr. 3. M 108 74I. M aschinenfabrik A ugsburg-N iirnberg 
A . G ., N iirnberg 24, K a tzw a n ger Str. 100. W ip p kran  m it 
auf einer Ftihrungsbahn des K rangeriists hin- und herbeweg- 
lichen U m lenkrolle fur das Lastseil. 9. II. 29.

KI. 37 b, Gr. 2. J 33 302. Industriew erke F. P . H am berger G . m. b. 11., 
Rosenlieim , B ayern . H o lzp latte  m it quer zur Faserrichtung 
cingeschobenen V erstarkungsleisten. 21. I. 28.

KI. 37 f, Gr. 1. H  112 156. G u stav  O lof W olfgan g H cijkenskjold , 
S tockholm , Schw eden; V e r tr .: K . H allbauer u. D ipl.-Ing.
A . B ohr, P at.-A n w alte , B erlin  SWr 61. Schwim m ende Bade- 
anlage. 9. V I I . 27. Schw eden 13. V I I . 26.

KI. So a, Gr. 1. B  140 4S2. W alter Berger, B erlin-Friedenau. Spon- 
holzstr. 24. B aggereim er ftir T on  u. dgl. 12. X I . 28.

KI. 80 a, Gr. 7. B  140 009. L ion el Jam es B ak er B lake, B ish op 's 
Stortford, H erts, E n glan d; Y e rtr .:  P at.-A n w alte  D ipl.-Ing. 
J . Fritze, H am burg 1, u. D ipl.-Ing. C. Stoepel, B erlin  S W  11. 
M ischm aschine fiir B eton, Teerm akadam  o. dgl.; Zus. z. P a t. 
481 005. 27. X . 28. G roBbritannien 4. X I . 27.

KI. So a, Gr. 7. K  103 554. K oeh rin g Com pany, .Milwaukee, W iscon- 
sin, V . S t. A .;  V e r tr .: Dr. K . M ichaelis, P at.-A n w ., B erlin  
S W  61. M ischm aschine m it einer um  die w aagerechte Achse 
um laufenden M ischtrom m el und einer die A ustragsóffnung 
abschlieBenden oder freigebenden und in der Trom m el dreh- 
baren A ustragsschurre. 26. I I I .  27. V . St, A m erika  27.
111. 26.

KI. 84 c, Gr. 2. S t  44 3S0. O ttok ar Stern, W ien ; V e r tr .: W . Zimmer- 
mann u. D ipl.-Ing. E . Jourdan, P at.-A n w alte , B erlin  SWr 11. 
V orrich tun g zum  E in leiten  der A usziehbew egung bei un 
m ittelbar in den B oden eingesenkten Pfahlen  oder bei K ern - 
pfalilen  fur Senkrohre. 15. V I . 28. O sterreich 21. X I . 27.

KI. 84 d, Gr. 2. K  101 948. Fried. K rup p  A k t.-G es., Essen. H och- 
bagger m it einer m ittels eines G elenkparallelogram m s am 
B aggcrgestell gefiihrten Forderleiter. 8. X I I .  26.

B O C H ER BESPR EC H U N G EN .

D e r  Wra s s e r b a u .  E in  H andbuch fiir Studium  und P raxis. V on  Ing. 
D r. techn. A rm in S c h o k l i t s c l i ,  ord. Professor des W asserbaues 
an der D eutschen Technischen H ochschule in Briinn. I. Band 
R M  52,—  ; II . B an d R M  78,— . V erlag Julius Springer, W'ien 1930. 

S e it H erausgabe des nun w ohl schon nach vieler R ichtun g hin 
iiberholten und unzureichenden T ciles „W a sserb a u " des H andbuches 
der Ingenieurwissenschaften sind w enig allum fassende W erke iiber 
den W asserbau erschienen. E s m ag dies besonders daran liegen, daB 
das zu behandelnde G ebiet im m er groBer geworden is t und daB kaum  
ein F achm ann den M ut aufbringt, an eine erschopfende B earbeitung 
heranzugehen. E r  w ird sich im m er bew uBt sein miissen, daB auch bei 
gróBerem U m fan g der B earbeitun g Liicken  bleiben werden. Solche 
Liicken w eist das vorliegende W erk  naturgem aB auch auf, n icht nur 
hinsichtlich der B ehandlung ganzer A bsch n itte , sondern auch in den 
A bschnitten  selbst. D afiir muB aber doch anerkannt werden, daB in 
dem G ebotenen ein  groBer W ert steckt. D er U m fang der einzelnen 
Teile des W erkes w ird einigerm aBen durch eine Zusam m enstellung 
der Seiten, A bbildungen und T abellen gekenn zeich n et:

I. Band
Seiten A bbildungen Tabellen

1. M eteorologie ................................. 41 27 15
2. Gewasserkunde, H ydrau lik  . . 147 207 19
3. B o d e n k u n d e .....................................  28 40 7
4. B a u s t o f f e ..........................................’ 15 8 5
5. W a s s e r v e r s o r g u n g .......................  139 214 19
6. O rtsen tw asserun g............................ 116 212 9

II . Band
7. Stauw erke und Entnahm e-

a n la g e n ..............................................  268 530 13
8. W a s s e r k r a f t a n la g e n ................... 282 519 21
9. M e lio r a t io n e n ................................. 26 57 8

10. F lu fib a u ............................................... 69 151 1
11. Y e rk e h rsw a sscrb a u .......................  54 92 2

zusam m en. . 1185 2°5 7  119
Zu diesen A bbildungen und T abellen kann gleich noch gesagt 

werden, daB es sich in der H auptsache um  W iedergabe von  P lanen und 
Bauzeichnungen (Striclizeichnungen) handelt. B ei den sonst gezeigten 
eigentlichen B ildern (Fotos) sind die G egenstande hervorragend ausge- 
sucht und ausgezeichnet k lar gedruckt, yie lfach  auch m it Bezeich- 
nungsworten, -buchstaben oder -zahlen im  B ild  selbst versehen. B e
sonders anschaulich sind beispielsweise die B ilder der M odellversuche 
(Kanaleinlaufe), die iiber Stróm ungserscheinungen und iiber Zerstó- 
rungen. B ei den B auzeichnungen und deren Einzelheiten  muB noch 
betont werden, daB die ebenfalls —  wie m an das ja  von  dem  V erlag 
gew ohnt ist —  klaren A bbildungen unter einer Ń um m er m eist aus 
mehreren Teilen, die sich oft iiber ganze Seiten erstrecken, bestehen. 
Auch sind auBer den 119  angefiihrten Tabellen noch v ie l kleinere Zu- 
sam m enstellungen im  T e x t cingefiigt.

W enn also hinsichtlich der Seitenzahl der eine oder andere A b- 
schnitt etw as diirftig  erscheint, so w ird dies doch in gewissem  Sinne 
durch die Zahl und G iite der A bbildungen und dem dam it gebotenen, 
n icht zu unterschatzenden S toff w ettgem acht. In den T eilen r. M e
teorologie und 2. Gewasserkunde, H ydrau lik  bringt der Verfasser 
m ancherlei, w as sonst in Wrasserbauhandbiichern n icht oder nur 
spariich zu finden is t (z. B . K orrelationsm ethode, Geschiebe- und 
Sinkstoffe). D a  die M eteorologie m it der R egen karte  eigentlich die 
Grundlage fiir w asserbauliche M aBnahmen gib t, h a tte  der W ertun g 
dieser K a rtę  im Zusam m enhang m it den Einfliissen von  Hohen- und 
lla n g la g e  etw as m ehr R aum  gegeben w erden konnen. D asselbe gilt 
beispielsweise von  der D arstellung des G W  im  G egensatz zum  M W , 
da ja  das G W  heute eine groBere R olle (siehe W assergesetz) spielt 
ais das M W .

D as Scliw ergew icht h a t jedenfalls der Verfasser auf die B e 
handlung der T eile  5. W asscrversorgung, 6. O rtsentw asserung, 7. S tau- 
w erke und E ntnahm eanlagen und 8. W asserkraftanlagen gelegt. E s 
sind dies ja  auch T eilgebiete, in  denen vorw iegend stark  unterteilte 
und verschiedenartige B aukórper, Bauanordnungcn und besonders 
bem erkensw erte Baum aBnahm en eine R olle spielen, bei denen also 
v ie l E inzelteile und E inzelheiten zu behandeln sind. D abei sind die 
grundlegenden und zur E n tw urfsbearbeitung erforderlichen w irtsch aft
lichen Voruntersuchungen ausreichend angegeben und erortert. 
D asselbe g ilt  von  den Rechnungsunterlagen fiir die Standfestigkeits- 
erm ittlung (z. B . R ohrleitungsbau). In  m anchen A bschnitten , z. B . T al- 
sperrenbau, W'ehrbau ist besonders eingehend die Bauausfiihrung 
beschrieben und m it A bbildungen belegt worden.

U berall geben die zahlreichen B eispiele starkę Anregung und 
diirften  in erster Linie dem jenigen, der E n tw iirfe  aufzustellen hat, ein 
R Ostzeug bieten, das er allerdings n ich t in gedankenloser W ieder- 
holung gebrauchen sollte. E s is t naturgem aB bei einer derartigen F iille  
von  Beispielen nicht zu verlangen, daB diese in allen Einzelheiten 
fehlerlos sind. A uch  darf m an vom  V erfasser n ich t fordern, daB er alle 
M angel aufdeckt. E r h a t es o ft genug getan, indem er R ichtiges gegen 
Falsches, Zweckm aBiges gegen U nzw eckm aBiges stellte . E s muB 
schlieBlich, w ie imm er, dem denkenden Fachm ann tiberlassen bleiben, 
sich bei allen seinen M aBnahmen R ech ensch aft zu geben. E in  B au- 
handbuch soli und darf niem als ein K och bu ch  sein.

Jedenfalls w ird keiner, der das W erk  zur H and nim m t, unbe- 
friedigt bleiben. U nd w enn er auch n ich t u nm ittelbar alles, w as er 
braucht, finden sollte, so w ird er doch an der H and des Gebotenen 
und aus den A ngaben iiber w eiteres Schrifttum  in kurzer Z eit hin- 
reichenden AufschluB sich verschaffen  konnen. B e g e r .

A r b e i t s v o r b e r e i t u n g  im  B a u b e t r i e b .  Y o n  O tto  R o d e . B erlin, 
B auw elt-V erlag , 1929.

E s  besteht U bereinstim m ung daruber, daB die V eranschlagung 
eines B auw erkes um  so zutreffender ist, je  mehr sie sich auf N achkal- 
kulationen ahnlicher ausgeftihrter O b jek te  stutzen  kann, ferner dariiber, 
daB die B uchfiihrun g eines guten B au betriebes in jedem  Stadium  eines
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im FluB  befindlichen B au au ftrages den bisherigen A ufw and, die bis- 
herige L eistu n g und den W ert des G eleisteten, den der B auherr zu ver- 
guten  hat, ausweisen muB; m it anderen W orten : es muB jed erzeit fest- 
stellbar sein, ob ein B au gewinn- oder verlustbringend ist. D as Rode- 
sche B u ch  behandelt diese Fragen. E s ste llt hierzu ein ausfiihrliches 
System , vorw iegend fiir groBstadtische W ohnhausbauten auf. D ie 
O rganisation eines B au betriebes lóst er in a ch t U nterbttros auf. E r  
vcrlan gt schon bei der Veranschlagung eines B auw erkes die H erstellung 
um fassender M assenberechnungen und E rm ittlu n g des Zeitaufwandes, 
getrennt nach den P ositiven  des A ngebots. Fttr die bisher iiblichen 
Term inplaue werden sehr kom plizierte G ebilde em pfohlen, gipfelnd in 
einem  A rbeitsdiagram m . In ihm ersclieinen alle Positionen des An- 
gebotes ais R ech tecke; die B reite  reprasentiert den Zeitan teil in Pro- 
zenten der G esam tzeit des B au au ftrages; die H ohe ste llt den G eldw ert 
der einzelnen Positionen in Prozenten  der gesam ten Angcbotssum m e 
dar. W ahrend der B auausfiihrung sollen tagliche B erich te geliefert 
werden, die die T agesleistungen in Mengen der einzelnen A ngebots- 
Positionen aufweisen. W ochentlich  h a t der Po lier eine L istę  zu liefern. 
Sie soli angeben, w ieviel Stunden jeder der einzelnen nam entlich auf- 
gefiihrten A rb eiter auf die einzelnen Positionen des A ngebotes verw an dt 
hat. W enn in einer W oche 6o A rb eiter an 30 Positionen arbeiteten, 
haben die arm en Poliere 60 . 46 =  2760 Stunden auf 60 . 30 =  1800 
Rechtecke der Leistungstabelle zu verteilen. D ie Ergebnisse dieser 
Polierliste w ird im  „A rb e itsb u ro "  w eiter verarbeitet, sodaB auf dem 
K on to jeder A nschlagsposition der zugehórige W ochenaufw and er- 
scheint. A m  Schlusse kann die zur Position  gehórige G esam tarbeits- 
ze it gefunden und m it der kalkulierten  verglichen werden. AuBerdem

werden die B au tenkosten  besonders verfo lgt in der A ufte ilu n g: I . P e r” 
sonal. II, B austelleneinrichtung, III . H ilfsm ittel. W ochen tlich  w ird 
das V erh altnis: B auunkosten  geteilt durch p ro d u k tive  Lohnsum m e 
errechnet und graphisch dargestellt.

D as yorstehend skizzierte  S ystem  des H errn R o d e is t reichlich 
um standlich und biirokratisch. E s a tm e t den G eist gewisser, vorw ie- 
gend in B erlin  beheim ateter K reise, die das historisch gewachsene B au - 
handw erk ais v era lte t und v erk a lk t belacheln und die glauben, bessere, 
v o r  allem  w irtschaftlichere B aum ethoden m it den W affen  der W issen
sch aft in AusschuBberatungen zu gebaren. „R ation alisieru n g1', „ T y p i-  
sierung", „N orm u n g", ,,Industriealisierung“ , ,,B au en  im W in ter"  sind 
einige Schlagw orte dieser K reise, in denen m an sich so gern an  R lietorik  
berauscht. D ie  „S y n th e s e "  zwischen W issenschaft und neuer P raxis 
ist aber bisher noch n ich t gegliickt. „W irtsch aftlich es B au en " is t eben 
w eit w eniger eine W issenschaft ais eine K u n st, die sich dafiir B egabte  
in  der Schule des Lebens aneignen. A uch  in Z u kun ft werden E rfolge 
im w irtschaftlichen  B au en  w eniger durch System e, du rch  F orm ulare, 
durch achtgliedrige Biiros, ais durch erfahrene, entschluBfreudige, groB- 
ziigige Einzelpersónlichkeiten errungen werden.

DaB H err R o d e sich scham t, „G e w in n "  zu kalkulieren  und sich 
auf einen , .Znschlag fiir W agn is" von  7 %  auf die Lóline beschrankt, 
sei nur nebenbei bem erkt. A u ch  die B au stoffe  lie fert er dem B auherrn  
ohne Zuschlag. W ie V erluste  beim  Transport, beim  U m laden, wrie die 
Zinsen dafiir gedeckt w erden sollen, daB m an B au sto ffsyn d ik ate  rascher 
bezahlen muB ais m an vom  B auherrn  D ecku ng bekom m t, w ic  die 
K osten  fiir G arantiesum m en gedeckt werden sollen, das alles b leib t 
H errn R odes Geheim nis. B . L o s  e r ,  Dresden.

M ITTEILU N G EN  D ER  D EU TSCH EN  G E S E LLS C H A F T  FUR BAUIN GEN IEU RW ESEN .
G eschaftstelle: B E R L I N  N W 7, Friedrich-Ebert-Str. 27 (Ingenieurhaus).

Fernsprecher: Zentrum  15207. —  Postscheckkonto: Berlin Nr. 100329.

D e n k e n  Si e  b i t t e  d a r a n ,  j e t z t  d e n  M i t g l i e d b e i t r a g  f i i r  1 93 0  e i n z u z a h l e n !

Die Briickenbauten innerhalb der Unterfiihrung des 
Sachsendammes unter der Ringbahn in Berlin-Schóneberg.

D er Sachsendam m  bildet einen T eil der groBen RingstraBe, 
die die siidlichen und sudw estlichen Y ororte  Berlins, T em pelhof 
und Schóneberg verbindet. D ie 32 m breite StraBe ist an der U nter
fiihrung unter der R ingbahn und der W annseebahn auf 10 m ein- 
geengt. D a  diese U nterfiihrung zugleich eine der wenigen V erbin- 
dungen zu dem  sudlich der R ingbahn zwischen der Potsdam er und 
Zossener B ah n  gelegenen Gelande d arste llt und auBerdem  noch 
zw ei StraBenbalingleise aufnim m t, verursach t sie eine untertragliche 
E inschniirung des Verkehrs. Zur Z eit fiih rt die S ta d t B erlin  die V er- 
breiterung der U nterfiihrungen auf 32 m 1. W . durch. D ie B auarbeiten  
gestalten sich auBerst scliwierig, da  von  den stark  belasteten Gleisen 
der R ingbahn sowie der W annseebahn n ich t eines voriibergehend 
gesperrt w erden kann. A m  D ienstag, den 3. Juni 1930 h atten  die 
M itglieder der D eutschen G esellschaft fiir Bauingenieurwesen Gelegen- 
heit, die interessanten B auarbeiten  zu besichtigen. I le rr  R eg.-B au 
m eister W e y h e r  vom  Reichsbahnbetriebsam t 10, B erlin, und H err 
D r.-Ing. R ó h r  von der S ta d t B erlin  h atten  liebenswiirdigerweise 
die F iihrun g ubernom m en; vorh er gaben sie in kurzeń V ortragen 
den Besichtigungsteilnehm ern einen U berblick  iiber das B auvorhaben 
und iiber die verschiedenen B auzustande, w ie sie bei der D urchfiihrung 
der B au arbeiten  S ch ritt fiir S ch ritt erreicht werden sollen.

D ie bestehende U nterfiihrung des Sachsendam m es unter der 
W annseebahn w eist nur eine D urchfahrtshohe von 3,70 m auf. B ei 
der E rw eiteru ng soli die D urchfahrtshohe auf W unsch der S ta d t Berlin 
m it R iicksicht auf spateren O m nibusverkehr a u f 4,60 m erhoht w erden; 
daher muB die W annseebahn um  etw a 85 cm  gehoben werden. D a  
die W annseebahn unm ittelbar daneben die Ringbahn unterfahrt, 
muB diese wiederum  vorher um  rd. 65 cm  gehoben werden. D ie Uber- 
fiihrung der R ingbahn iiber die W annseebahn w ird von  zwei alten 
zweigleisigen Fachw erk-Schw edlerbriicken von  je  40 m Spannweite 
gebildet, die aus den Jahren 1877 und 1892 stam m en. D a  diese den 
heutigen Lastenziigen  n icht m ehr genugen, ersetzt sie die R eichs
bahn im Zusam m enhang m it der H óherlegung der R in gbah n  durch 
volhvandige B lechtragerbrucken auf mehreren Stutzen. D ic Ge- 
sam tlange dieser B rucken w ird g leichzeitig  von 40 auf 60 m  vergróBert, 
um  die M óglichkeit fiir die A n lage eines spateren B ahnsteiges der 
W annseebahn des an dieser Stelle vorgesehenen U m steigebahnhofs 
offen zu halten. U m  die Eisenkonstruktionen v o r  dem  A n griff der 
R auchgase des hier auBerst starken  Zugverkehrs zu schiitzen, soli 
die Fah rbah n  erstm alię in Eisenbeton ausgebildet werden.

Bem erkensw ert fiir den ganzen B au vo rgan g ist, daB keine 
provisorischen B auw erke geschaffen werden, deren K o sten  wegen 
der Schw ierigkeit der B austelle  sehr hoch sein w urden; w egen der 
zw eigleisigen U berbauten iiber die W annseebahn w&re m an m it einem 
eingleisigen B ehelfsbauw erk n ich t ausgekom m en. Zunachst wurde 
fiir das G iitergleis, das die Gtitergleise der R ingbahn m it denen der 
Potsdam er B ah n  yerbindet, sudlich ein neues angelegt; das neue Gleis

iibcrbriickt den Sachsendam m  a u f einer B lecM ragertrogbriicke von
39 m Spannw eite und 4 m Stegblechhóhe. D ie H aupttriiger sind der 
ganzen Lan ge nach sowie in der M itte  gestoBen, werden also in vier 
Stiicken  angeliefert; sie sind aus B au stah l S t. 37. D as a lte  V erbin- 
dungsgleis konnte schon beseitigt werden.

D ie W iderlager der neuen U berbauten  der Ringbahngleise 
sowohl iiber die StraBe ais auch iiber die W annseebahn werden nach 
dem  Schlitzverfahren  hergestellt. M an setżt an den betreffenden 
Stellen in den nachtlichen Betriebspausen Gleisbriicken aus B lecli- 
tragern ein, die wegen der schragen Schnitte  bis 16 m lan g werden, 
ram m t I-Trager, zwischen denen B ohlen  eingezogen werden und hebt 
d ic B au gru be unter den Gleisbriicken zwischen den Bohlw anden 
aus. D ann werden die W iderlager betoniert. W egen ihrer groBen 
H ohe (bis 13 m) und der erheblichen B rem skrafte  des Lastenzuges N  
b etragt die Fundam entbreite der W iderlager bis 7,15  m.

N ach  H erstellung der W iderlager werden nordlich der Personen- 
gleise und sudlich der G utergleise der R ingbahn eingleisige U ber
bauten  iiber die W annseebahn sowie uber die StraBe hergestellt, 
uber die das Personengleis nach EbersstraBe bzw. das G iitergleis 
nach T em pelhof hiniibergefiihrt werden. D as Personengleis von  E b ers
straBe sowie das G iitergleis von  Tem pelhof benutzen dann gem ein- 
sam  die ehem aligen Personengleisbriicken, so daB die Giitergleis- 
briicken beseitigt und die neuen U berbauten  fiir zwei w eitere Gleise 
an ihrer Stelle e ingebaut w-erden kónnen. D ie U berbauten  iiber die 
StraBe sind B lechtrager-D eckbriickcn  aus S t 52 von  denselben A b- 
m essungen w ie die obengenannte T rogbriicke; die drei siidlichen 
U berbauten haben die beiden m ittleren Hauf>ttrfl.ger gem einsam ; 
das G ew icht eines beiderseitig belasteten H aup ttragers b etragt rd. 
70 t , das der einseitig belasteten 60 t. N ach  Fertigstellu ng dieser 
U berbauten  kónnen auch die alten Personengleisbriicken beseitigt 
werden. E s b leibt dann zwischen den Personengleisen der Ringbahn 
geniigend R aum , um  sp ater hier einen B ah nsteig anlegen zu kónnen.

Besondere Schw ierigkeiten werden die m ehrm als notwendigen 
G lcisverschw enkungsarbeiten bereiten, die jedesm al in  der kurzeń 
nachtlichen B etriebspause durchgefiihrt werden miissen. Besonders 
erschwerend hierbei w irk t, daB u nm ittelbar neben der B austelle  
eine K reuzun g des Personengleises von  T em pelhof m it dem nach dem 
Potsdam er R in gbahnhof liegt.

E n tw u rf und B au leitun g fiir den U m bau der StraBenunter- 
fiihrung unterliegen der A b t. I I  des B riickenbauam tes der S tad t 
B erlin  (unter L e itu n g v o n  H erm  M agistratsoberbaurat C o r n e h ls ) .  
D er U m bau der R ingbahnuberfiihrung iiber die W annseebahn sow ie 
alle Fragen, die m it dem E isenbahnbetrieb zusam m enliangen, unter- 
stehen der L eitu n g des Vorstandes des Reichsbahnbetriebsam tes 10, 
H erm  R eichsbahnrat B inder. Sam tliche T iefbauarbeiten  werden von 
der F irm a Christoph & U n m ack G. m . b. H ., B erlin, die eisernen 
U berbauten  iiber den Sachsendam m  durch die F irm a Christoph 
& U n m ack A .-G ., N iesk y  O .-L . und die U berbauten  tiber die W an n 
seebahn von  der F irm a A ug. Klónne, D ortm und, ausgefiihrt.
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